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In  der Deutschen W issenschaftlichen Z e its c h r ift  fü r  Polen, V e rlag : 
H isto rische Gesellschaft Posen, Posen, T ie rgartenstr. 16 sind folgende 
Sonderhefte und grössere A u fsä tze  erschienen:
H e ft  1, 2 u. 8 : E in ige zurückgekaufte Exem plare können nur be i A bnahm e

der ganzen Reihe (80 ¿R Jl) abgegeben werden.

1: T h . W otschke: Aus dem geistigen Leben Zdanys im  17. u . 18. J b . i M . L a u b e rt:  U eber di« 
N a tio n a litä t  de r höh . G e is tlic h k e it in  Posen; A . K a rg e i:  D t.  R e igenspiele aus Kongresspolen 
8 ku rze  B e iträge .

2 , 3 u . 5 : H . Schütze: Das Posener Land. (H . 2 n u r noch im  G esam tsonderdruck; 10 z ł, 5 M .)
4 : T h . W otschke : H erzog A lb re c h t u . G f. A n d r. G ó rka ; M . L a u b e rt:  D ie  Posener G ym nasiastei 

u . d e r W arschauer N ovem beraufstand; L . K o s trze ń sk i: Gesch. d e r ä ltesten A p o the ken  i i  
Posen; W. B ic k e r ic h :  V e rö ffe n tlich u n g e n  zu r K irchengesch. Po lens; H . Schütze: D ie  Sten 
schewocr Seengruppe; T . S chultheiss: A b riss de r po ln . L a u tle h re ; 8 ku rze  B e iträge.

6: K .  L ü c k :  Der- B auer im  p o ln . Roman des 19. J a h rh .; T h . W otschke: Joh. Theob. B lasius 
e in  L issaer R e k to r des 16. Jah rh .; W . K u h n :  D e r B a u e rn tu m u lt au f den Teschener K am m er 
g u te m  im  Jahre 1736; A . L u tte rm a n n :  U ebers ich t de r po ln ischen V e rö ffe n tlich u n g e n  1918/24

7 : I .  R hode: Das N a tio n a litä te n ve rh ä ltn is  in  W estpreussen und Posen zu r Z e it  de r po ln ische i 
T e ilun gen ; W. B ic k e r ic h :  Joh. M etz ig , e in  d t.  Id e a lis t im  Posener Lande.

8: J . S trzygow ck i: D ie  H o lzk irch e n  in  de r Umgebung von B ie litz -B ia la ; T h . W otschke: Be 
r ic h te  eines W arschauer Gesandten; A . L u tte rm a n n : P o ln . V e rö ffe n tlich u n g e n  1925.

9 : N atu rw issenscha ftl. S o nderheft zuin 90 jähr. Bestehen des D t.  N a tu rw issenscha ftl. V e re in  
Posen, bearb. v . O. T um m ; D . V o g t: D ie  E n tdeckung u . W iederentdeckung de r Mendelschei 
Gesetze; J. H a m m lun g : O rn ith o lo g . Beobachtungen aus de r Gegend ▼. S chm ilau ; V , lo r k a  
M o o s flo ra ; 9 ku rze  B e iträge.

10: W . Maas: D ie  En tstehung d e r Posener K u ltu r la n d s c h a ft. o n  1

11: M . L a u b e rt:  S tud ien zu r G eschichte der P rov . Posen in  der 1. H ä lf te  des 19. Ja r  ., •
12: W . K u h n :  D ie  inne re  E n tw ick lu n g  von B ie li tz  im  M it te la lte r ;  T h . W otschke: D ie  Äf lta ^ * ' te  

an den A cta  h is torico -ecc les iastica  in  P o len ; H . Som m er: D ie  S tad t Posen a s p 
T ru ppe ns tan do rt 1815— 1918. 21 Besprechungen.

13: W . Maas: Beziehungen zw ischen ä ltes te r Besiedlung, P fla nzenve rb re itung  u . Boden in  Ost 
deutschland u . Po len- F . D oubek: E in  d t. Sprachdenkm al aas der Gegend von Łańcut 
A . S teuer: D t.  D om herren in  Posen u. Gnesen; H . Som m er: D ie  Festung Posen u . ih r  
preuss. K om m andanten. 21 Besprechungen.

14; A . S chubert: E n tw ick lu n g  de r Posener L a n d w irtsch a ft se it 1919. 18 Besprechungen.
15: R . H e u e r: D ie  a lts täd tische  evg. K irc h e  T h o ra ; T h . W otschke: H i lfe ru fe  nach de r Schweiz 

H . Som m er: Kam m erdepartem ent W arschau zu sndpreuss. Z e it. 23 Besprechungen.
16; W . B ic k e r ic h :  E in  P rogram m  des p o ln .-c h r is t l.  U n ive r.a lism n s ; / / .  Som m er: M il itä r is c h  

Beziehungen zwischen D eutsch land u. P o len ; W . Maas: Z u r W trtschaftsgesch. des -  osene 
Landes. 14 B resprechungen. _

17: E. F le isch e r: D ie  E n tstehung der F a rh tö n e ; 1. H am m lung : O rn ith o log ische  Beobachtnnge 
aus dem Posener Lande ; F . D oubek: Das Z u n ftb u ch  de r W iln a e r Z in n -ie sse r; W . Maat 
S teuern u . Z ö lle . 35 Besprechungen. .
18: G. Schulz : U n ions- u . Verfassungsbestrebnngen der p ro t.  K irc h e n  im  H erzog tum  Wai 
senau; T h . W otschke: P ietism us in  M oskau; M . L a u b e rt:  R itte rg u ts m a tr ik e l d e r P rov . Poser 
34 Besprechungen.

19: M  L a u b e rt:  Posen b e i A usbruch  des W arschauer N ovem ber-Au fstandes; ö .  Somm er: Genera, 
kom m ando Posen 1815— 1918; T h . W otschke: P ie tism us in  P e te rsburg ; L issaer Studenten bi 
1800; A . B rey  e r :  Das S c h rift tu m  übe r das D eutsch tum  in  K ongreaspolcn. 18 Besprechungei

20: E. F le isch e r: Z u r E n tstehung de r L ic h te m p fin d u n g e n ; Altansassiges D e u tsch tum ; P . Panskt 
F a m ilie n  de r K o schnaew je rdö rfe r n . 3 kü rze re  A u fsä tze ; A . K ro n th a l:  A . Warschauei 
F . D oubek: F . K a in d l.  24 Besprechungen.

21: W . K o k te :  D t.  Bewegung u . prenaa. P o lit ik  im  Poaener Lande 1818— 49.
22: T h . W otschke: D e r p o ln . B rü d e r B rie fw echae l m it  den m ärkiachen E n thua taa te r; M . Lauben  

A n s te llun g  der D is tr ik ta p o liz e id ir .  in  d. P ro v . Posen 1830; H  Som m er: Gneiaenau. 6 k u n  
B e iträ g e ; A . K arasek-Langer: Daa S c h rift tu m  übe r d ie D t. in  W o lh yn ien  u. Po leaien. 56 Beap.

23: F  D oubek: Zum  ältesten d t.  Schöffenbuch v. K rzem ien ica ; E. W aetzm ann: Altansaaaig 
Posenache G esch lechter; Bolealana de r Kühne n. Grosse, Auszug ans dem p o ln . Buche 
A . Z akrzew sk i v . A . La tte rm a n n . 51 Besprechungen.

24, F . D oubek: F o r t . . :  Z o r Sprecho de . S chö ffenbuche .; W . M ao .: Poaener B o rg w a lle ; M . Kn«< 
G e leh rte  Geaell.chaften in Polen; M . L a u b e rt:  D ie ersten 50 J. Poaener Feuerver.ichernni 
A. L a tte rm a n n : D ie 5. A lig . Poln. H iatorikertagnng. —  72 Besprechungen.

25, P . V . K e m p l:  D i .  B rnd er.eh .ften  der d«. K atholiken in  Poaen; H .  Sommer: P r.n a
militärische Standorte im Poaener Lande, in  W eatpr. n. Oberachles.; A. M ir o v i i :  D t. G 
lehrte an der W iln .e r  ü n iv .; A. K ro n th a l:  D ie Beziehungen R. Romek, znm Polonium. - 
89 Besprechungen. / - i n

26: S onderhe ft des D t. Naturwissenschaftl. Vereins zu Posen, beerb. ▼. O. Tum m  (m it 1 Be 
läse). D r , f f .  Preuss: Vorkommen snbarkt. Pflanzen steppenahnl. Verbände im nntere 
Weichselgebiet; P ro f.  D r. J . H a m m lin g : Zur Vogelwelt doB .PoBp  Lan,d e ,V  
Bienen der Prov. Posen; / .  W . Szulczetoski: Cicadmenfanne des Pos. Landes; E. F le ische , 
Vom binokularen Sehen. —  5 kurze Beitrage. —  L ite rs tn r zur naturkundl. E rfo rs c h e

G ro .ap .ien . und Pom m ereiien,. Fortsetzung 3. Umschlag-Seit
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Vorwort.
Die Befreiung unserer Heimat durch den Führer nach über 

Ojähriger polnischer Herrschaft in den schweren Septembertagen 
939 und das Verschwinden Versailles-Polens hat es mit sich ge
rächt, dass nach Heft 36 der „Deutschen Wissenschaftlichen Zeit- 
chrift für Polen“ kein 2. Halbjahresheft unter diesem Titel mehr 
erauskommen konnte, da mehrere Mitarbeiter nicht mehr unter den 
.ebenden weilen, ermordet, an den Folgen der Verschleppung oder 
ines natürlichen Todes gestorben, andere eingezogen oder durch 

jie neuen grossen Aufgaben ebenso wie die. Druckerei stark belastet 
ind. Wie die eine Vorgängerzeitschrift, die „Zeitschrift der Hisio- 
ischen Gesellschaft für die Provinz Posen“ , vor dem Weltkriege 
in Provinzorgan war, so w ird nunmehr die Fortsetzung das wissen- 
chaftliche Organ für den neuen Warthegau innerhalb des Gross- 
eutschen Reiches, dessen Grenzen ja nicht mit denen der früheren 
’rov. Posen übereinstimmen. Da aber einige über diesen Rahmen 
inausgehende Arbeiten bereits gesetzt waren, werden sie noch ge
rächt. Ueberhaupt w ill die Zeitschrift die Ueberlieferung der DWZP 
arin fortsetzen, dass nicht nur landeskundliche und -geschichtliche 
■rbeiten veröffentlicht werden.

Inzwischen sind neben vielen Deutschen aus dem Altreich, z. 1. 
¡ückwanderern, die aus unserem Gebiet stammen, auch die Volks
enossen aus dem Baltenland in unseren Gau übergesiedelt. W ir 
egrüssen sie, die Volksgenossen aus Wolhynien und Galizien, in 
irer neuen Heimat und hoffen, dass besonders aus der ersten 
iruppe die mitgekommene stattliche Schar Wissenschaftler die 
leine Zahl unserer bisher wissenschaftlich tätigen Kräfte im Gebiet 
rfreulich vergrössern wird. Einige Aufsätze und Besprechungen 
ber baltische Dinge hatten w ir auch schon in der DWZP gebracht.

Damit die zu erwartenden neuen Kräfte sich leichter in unseren 
rüheren Veröffentlichungen zurechtfinden, geben w ir ausser den 
Jebersichten auf den Umschlagseiten auch noch eine solche über 
ie noch nicht durch ein Register erschlossenen letzten Bände der 
>WZP.

In Dankbarkeit gedenken w ir bei Beginn unseres neuen W ir- 
ungsabschnittes aller der wissenschaftlichen Stellen, die uns bisher 
efördert haben und hoffen, dass uns ihre freundliche Hilfe und 
Mitarbeit erhalten bleibt.

Posen, Frühjahr 1940. A. L a t t e r m a n n .



Urkundenregesten zur Geschichte 
der Stadt Posen.

Von H. B e 11 e e,
Als im Jahre 1919 die Historische Gesellschaft für die Provinz 

Posen in Posen ihre Arbeiten zeitweise einstellen musste, wurde sie 
gerade in ihren Vorbereitungen zu einer grösseren Quellenveröffent
lichung getroffen. Man plante die Herausgabe eines Urkundenbuches 
der Stadt Posen, für das der damalige Direktor des Staatsarchivs 
in Posen, Geh. Archivrat Dr. R. Prümers, die Vorarbeiten so weit 
gefördert hatte, dass die Texte der zu edierenden Urkunden bereits 
in verglichenen Abschriften Vorlagen. Freilich bedeutete diese Fer
tigstellung nur die Grundlage für eine derartige Veröffentlichung, zu 
der noch eine grosse Zahl von Einzelfeststellungen und Ermittlungen 
besonders von Personen- und Ortsnamen und sachlichen Begriffen 
erforderlich blieben. Erst in Ergänzung durch den kritischen Apparat 
stellen die veröffentlichten Dokumente den festen Grund dar, auf 
dem die Geschichtsschreibung aufbauen kann.

Die Veranlassung zu der beabsichtigten Veröffentlichung mag 
die Erkenntnis gewesen sein, dass die vorhandenen Urkundenbücher 
für die genaue Erforschung der Posener Stadtgeschichte weder in 
geeignetem Masse benutzbar sind noch auch inhaltlich ausreichen. 
Es ist außer dem ganz Polen umfassenden Codex diplomaticus Polo- 
niae von L. Rzyszczewski und A. Muczkowski (4 Bde, Warschau 
1847—1887) und dem älteren Codex dipl. Majoris Poloniae (1 Bd, 
Posen 1840), von dem auch heute in Posen noch nicht vergessenen 
Eduard Raczyński herausgegeben, zwar der noch voll gültige Cod. 
dipl. Majoris Poloniae, hrsg. v. der poln. Gesellschaft der Freunde 
der Wissenschaften zu Posen (5 Bde, Posen 1877—1881 u. 1908) 
vorhanden. Dieser gibt aber die den einzelnen Urkundentexten 
vorangestellten Inhaltsangaben begreiflicher Weise in polnischer 
Sprache und ist ferner mit seinen Erläuterungen äusserst knapp. 
Auch das Gesamtregister im 4. Bande ist ungemein kurz und 
berücksichtigt viele in den Urkunden vorkommende Namen gar 
nicht. Nun hat dieses Urkundenbuch i. J. 1908 in einem 5. Bande, 
bearbeitet von F. Piekosiński, eine Fortsetzung für die Jahre 1400 
bis 1444 erhalten. Doch Piekosiński hat nur urkundliche Texte, meist 
aus den kirchlichen Hauptarchiven in Gnesen und Posen, heran- 
Sezogen, während er an der für die Stadt Posen im 15 Jhdt. so
deutsche Wissensch. Z e itsch r. i .  W arthe land . H e ft  1. 1940. 1
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wichtigen Quelle der Ratsprotokolle vorbeigeht. Auf sie hatte A. 
Warschauer in seiner Veröffentlichung „Stadtbuch von Posen 
1 (einziger) Band, Posen 1892, bereits hingewiesen und zugleich 
aus dem ältesten Bande von 1398-1449 den Text der Jahre 1398 bis

Das8 von der Historischen Gesellschaft vorbereitete Urkundeu- 
buch sollte ausser den Urkunden im engeren Sinne gerade diese 
reiche und wertvolle Ueberlieferung zugänglich machen. Das geht 
aus dem vorliegenden Manuscript deutlich hervor. Denn von den 
32 Quartheftern, in denen die fertiggestellten Textabschriften unter
gebracht sind, enthalten die Hefter 1—4 die Urkunden der -00 Jahre 
von 1191—1399, während die Jahre 1400—1534 die Hefter 5--- 3- 
füllen, wodurch sich auch schon äusserlich der Umfang der Ueber
lieferung in den Ratsprotokollen kund tut.

Jetzt aber dürfte die Zeit gekommen sein, um die vor 20 Jahren 
in Angriff genommene Arbeit auszuführen. Es würde dadurch der 
neu belebten ostdeutschen Geschichtsforschung ein wichtiges Rüst
zeug in die Hand gegeben werden. Denn neben anderen Aufgaben 
w ird  es darum gehen, die geschichtliche Entwicklung der Haupt
stadt des Warthegaues klar zu stellen und die vielfältige Beteiligung 
des Deutschtums an der Entfaltung der Stadt Posen, die seit den 
ältesten Zeiten bestanden hat, aufs deutlichstenachzuweisen.

Um die Probleme aufzuzeigen, die in der alteren Geschichte der 
Stadt Posen auf urkundlicher Grundlage eine Rolle spielten, werden 
im folgenden aus dem Manuscript der Historischen Gesellschaft die 
Urkunden bis 1399 in Regestenform wiedergegeben.

N r. 1.

11191 B?ened ik t “ ß i^chof v. Posen, bestä tig t den B rüdern  des H ospita ls
von  Jerusalem die ihnen im  J. 1187 von  H erzog M ieszko übertragene
St. M ichae lisk irche zu Posen ( in  Poznan) und die v o n g e m e in  y ° r£ anB ’
R a iiw an verliehenen b ischö flichen Zehnten in  der P rov inz Kostschin. Radwan vcrlienenen n _  p rk )ra tsa rch iv  des M a lteserritte ro rdens, Prag,
Abschrift St A  Posen, Relationes Posn. 1777 B l 229; ebenda, Dep St. 
Pose,?’ X V  C b 1. _  F h o tr .p h if he W ,e t o | . b «  »  K ^ - n o w . k ^ M o .

f f t t S Ä Ä i f c  Johaniiiskirch'e, i n  Posen »„1. 
W arschauer, S tadtbuch v. Posen 1, 35

N r. 2.
1193 A p r i l  9

ta tem  Posnaniensem) m it  den P ertinentien , das H erzog M ieszko v. Polen 
aus eigenen G üte rn  m it B ischof Radwan v. Posen e rrich te t hatte .

“ in z w is c h e n  gab K as im ir Kaczm arczyk die Fortsetzung heraus als 
A c ta  consuTaria Posnaniensia Bd 1,. 1434-1470 Posen J  nd B -
i 471__1501, Posen 1931. A lle rd ing s  is t das in  A uss ich t gesteht6 £ eSlst
b isher n ich t erschienen, w odurch die Benutzung sehr erschv. .
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P rio ra tsa rch iv  des M a lteserritte ro rdens, Prag, A b s c h r if t  des 18. Jhdts.
— C. d. M . P. I, S. 35 N r. 30. (zum  J. 1192); W attenbach-Ja ffe , Regesta 
p o n tif. I I .  597. —  H ie r w ird  sogar von  einer c iv itas  Posnaniensis ge
sprochen.

N r. 3.
1201 Aug. 2.

(qua rto  nonas A ugusti), Signie.
Papst Innovenz I I I .  bestä tig t die Schenkung einer Präbende im  Dom  

zu Posen durch B ischof A rn o ld  von  Posen an die Johann ite r in  Polen.
P rio ra tsa rch iv  des M a ltese rritte ro rdens  in  Prag, Transsum pt von 

1417 Jun i 23 in  der Bestätigung von 1537 Jan. 18. — C. d. M . P I, 
S. 47 N r. 37.

N r. 4.
1218 N ov. 30.

(secundo kalendas Deceinbris), o. O.
Paul, B ischof von Posen, bestä tig t den Johann ite rn  die der M ichae lis

k irche und dem H o sp ita l bei Posen von Herzog M ieszko u. seinen V o r 
gängern den Bischöfen Radwan, B ened ik t u. A rn o ld  gemachten Schen
kungen.

Zeugen: A lb e rt, Priester, Simon, P h ilipp , Rotger, Eusebius, A rn o ld , 
Stephan, Blasius, N iko laus, F ried rich , Janicus, Degno, V ik a re ; Robert, 
P riester; Cars Sohn, K le r ik e r; Smaragd, N iko laus, Johann, Florencius,, 
H e in rich , Bartholom äus, Irlava, Johann, Kap läne; M a rt in  Propst 
v. Siedlemin.

P rio ra tsa rch iv  des M a lteserritte ro rdens, Prag, T ranssum t von  1417 
Jun i 23 in  d. Bestätigung v. 1537 Jan. 18; H a up ta rch iv  W arschau, K ron- 
m e tr ik  66 B l 258 v nach d. T ranssum t v. 1544; K ap ite la rch iv , Posen, L ib . 
p r iv il.  E, 2 Bl. 4. —  C. d. M . P. I, S. 96 N r. 104; Łukaszewicz, St. Posen I, 
193— 194.

N r. 5.
1225 o. T . o. O.

W lad is laus II I . ,  Herzog von Polen, bestätig t die von seinem V a te r 
M ieszko 111. dem Johann ite rhosp ita l in Posen ausgeführte Übertragung 
von acht O rte n  nebst den Befre iungen fü r  die do rtigen  Bewohner.

Zeugen: Paul, B ischof v. Posen, V itos law , Dekan, Peter, A rch id ia kon . 
P rio ra tsarch iv  des M a lteserritte ro rdens, Prag, A b s c h rift d. 18. Jhdts.

— C. d. M . P. 1, S. 106 N r. 117.

N r. 6.
1237 M a i 23.

(Ju n ii X . kalendas), Gnesen.
V lod is laus filiu s  O donis, Herzog v. Polen, üb e rträg t m it Zustim m ung 

seiner Söhne Prem isl und Boleslaus das E rbg u t K ü rto w  bei A rnsw a lde  
(C h o rito w o ) dem H osp ita l St. Johannis m it G renzbeschreibung.

Zeugen: Bozo, Propst, B aldu in, Dekan, C hris tian , Kustos, M u tin a  
Fhomas, Gnesener D om herren; Konrad, Kaste llan v. Posen; G ra fen : Tho- 
'Tieslav, Sohn des Dobrogost, Eustachius, Sohn des Johannis, Goslaw, 
oohn d. Bugivogius, G ota rd , Sohn d. D a lbe rt, T o lis law , Sohn d. M ilostius.

P rio ra tsarch iv  d. M a lteserritte ro rdens, Prag, A b s c h r if t  d. 18. Jhdts.; 
•Staatsarchiv Posen, Relat. Posn. 1777 BI 229; Posen X V  C b 1. —  Ra
czyński, C  d. M . P. N r  16; C. d M . P. I, S. 171 N r  202. —  J. Chr. 
jJ ithm ar, Geneal. hist. Nachr. v. d. H e rren  - M eistern d. Joh. - Ordens, 
r ra n k ft  a. O. 1737. S. 6.

1*
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N r. 7.
1237 J u li 3

( te r t io  die Ju lii) , Gnesen.
W ladislaus, Herzog v. Polen, g ib t den Bewohnern der Posener 

Diözese Zusicherung persön licher F re ihe it. So sollen u. a. zum  Burgbau 
n u r die herangezogen werden, die in  dem be tre ffenden Burgbezirk  
wohnen. D ie  Posener sollen aber zum Burgbau in  Gnesen verw endet 
werden.

Zeugen: Paul, B ischof v. Posen, Baldu in , Dekan, Stephan, Kanzler, 
M u tin a  P ropst v. St. Georg, Cecirad, Kaste llan von  Gnesen, G ota rd  
R itte r, G ozlaw , L u to ld , T r ib u n , V ito s la w  Dekan, Theoderich , M agister, 
T w a rd o m ir, M ag ister des Hospita ls.

B eurkundet in  P lew isk, stidwestl. v. Posen, 1243 Jun i 24 (octavo kal. 
J u lii)  Zeugen: Bogufal, B ischof v. Posen, F ried rich , Propst, V itos law , 
Dekan, Peter A rch id ia ko n , Johann Kustos, Eusebius, N o ta r B ernhard als 
Schreiber.

K ap ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . B. N r. 87. —  Jabczynski, Rys histo- 
ryczny  m iasta D o lska S. 120; C. d. M . P. I, S. 172 N r. 203.

N r. 8.
1238 o. T . u. O.

W lad is laus O donis filiu s , Herzog v. Polen, bestä tig t dem Johann ite r
hosp ita l in  Posen die Schenkung seiner V orgänger und e rw e ite rt sic. 
Folgende D ö rfe r werden im  Besitz der Johann ite r genannt: O bjezierze 
(südl. v. O bo rn ik , Oberze), W ie rzchuc in  (K r. Samter, W yrchucz ino ), 
D rusch in  (K r. Buk, D ro z in ), W ie lk ie  (no rdw estl. v. Posen, V e lik o ), 
Skórzencin (K r. Posen Ost, Curenczino), W igonovo  (v o r Posen, heute 
n ich t m ehr bestehend), M ilos tow o  (K r. B irnbaum ), A nd rze jew o  (K r. 
Schroda), Pogorzelica (an der W arthe  nörd l. Z e rkow ).

Zeugen: Paul, B ischof v. Posen, V ito s la w  Dekan, Peter A rch id ia ko n , 
N iko laus  Kustos, Bozo, Propst, B aldu in, Dekan, Bogufal, A rch id ia ko n . 
M u tina , P ropst v. St. Georg, Gnesener D om herren; G ra f Cecirad, Kaste l
lan v. Gnesen, Dom arad, G o tth a rd , Kaste llan v. Posen, R itte r.

K ap ite la rch iv , Posen: L ib . p r iv il.  Ti, 2 B l 1 v. —  C. d. M . P. I, 
S. 180 N r. 213.

N r. 9.
1238 M ärz  23.

(X . kalendas A p r ilis )  La teran in Rom.
Papst G regor IX . bestä tig t den B rüdern vom  H osp ita l zu Jerusalem 

in  M ähren das Flaus in Posen m it seinen n ich t im  einzelnen genannten 
Besitzungen.

P rio ra tsarch iv  des M a lteserritte ro rdens, Prag, A b s c h r if t  des 18. Jhdts 
—  C. d. M . P. I, S. 177 N r. 208.

1243 Jun i 24.
(octavo kal. Ju lii) , P lew isk (südwestl. von Posen).
Beurkundung der H and lung von  1237 Ju li 3; Gnesen. V g l. Reg. 7.

N r. 10. .....................
1244 o. T.

Gnesen.
Prem ysl, Herzog v. Polen, übe rg ib t m it seinem B ruder Boleslaus 

und seiner M u tte r  H edw ig  den D o m in ikan ern  ein G runds tück  an der 
W arthe  be i Posen. Z u r  Vergrösserung des Klosters* hä tten  die genannten 
A usste lle r diesen O r t m it der K irche  St. G o tth a rd  von  B ischof Boguphal 
im  Tausch gegen die St. A d a lb e rtk irch e  samt Patronatsrech t erhalten.
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Zeugen: G ra f M y ro n , Johannes, Lesota, Lutognev, M lodo la , Jakob, 
Gostec, Nem era, Pribzlaus, W enceslaus; Detvigus, Am brosius, Jakob, Ste
phan u. W enzel, Kapläne.

O r. Perg. 3 Siegel, davon 1 erhalten. St.-A . Posen, D om in ikaner A  1. 
—  C. d. M . P. I  S. 205 N r. 243. —  E rw ähn t be i Łukaszewicz, St. Posen II, 
S. 89 u. 100. Eine G o tth a rd k irch e  is t in  Posen sonst n ich t erw ähnt. Sie 
w ird  an der Stelle der späteren D om in ikanerk irche  angenommen. (W a r
schauer, S tadtbuch v. Posen I, 35 *),

N r. 11.
1252 M ärz 12.

(ipso die bea ti G rego rii), Posen.
Prem isl, Herzog v. Polen, n im m t auf B itte n  D ie trichs, des M eisters 

des Johannite rhosp ita ls bei Posen (de Poznan), die D ö rfe r Za loc ino  (Z ie - 
lęcin, K r. Schmiegel) und K o lo  (v ie lle ich t Kahle, K r. F raustadt) in  seinen 
Schutz.

K ap ite la rch iv , Posen, L ib e r p riv . E, 2 Bl 2. —  C. d. M . P. I, S. 266 
N r. 300.

N r. 12.
1252 A p r i l  24.

( in  crastino sancti A d a lb e rt i) ,  Gnesen.
Prem isl, Herzog v. Polen, v e rle ih t den E inw ohnern  der D ö rfe r der 

Posener D om kirche  weitgehende F re ihe iten  und g ib t der D om kirche  fü r 
das ihm  von  B ischof Boguphal und dem K ap ite l zu r G ründung der S tadt 
Posen vom  G eb ie t der K irchen  St. M a rt in  und St. A d a lb e rt abgetretene 
Land den halben W arthe fluss und das halbe Fährgeld. D ie  andere H ä lfte  
soll de r S tadt gehören. Bei der G ründung einer P arochia lk irche, der der 
B ischof bereits zugestim m t hat, soll das P atronatsrech t fü r  im m er dem 
B ischof und K a p ite l zustehen.

Zeugen: P re tpo lko , W o jw o d e  v. Posen, D irz y c ra j, W o jw o d e  v. G ne
sen, Bogufal, K aste llan v. Posen, Dom arad, H o fr ic h te r, Pakosław, Sohn 
des Scdericus, Eustachius, Sohn des verstorbenen Johannis.

O r. Perg. Siegel beschädigt —  K ap ite la rch iv , Posen, I, 3; A b sch rift, 
S t.-A . Posen P a la tia lia  Posnaniensia 1728 Bl. 23. —  Raczyński, C. d. M . P. 
N r. 31; G. d. M . P. 1, S. 267 N r. 302.

N r. 13.
1252 A p r i l  26.

(V I.  Kalendas M a ii, id  est quarta  die post festum  s ti A d a lb e rti) , 
Gnesen.

Prem isl, Herzog v. Polen, übe rträg t m it seinem B ruder Boleslaus 
den Z isterz ienserinnen das E rbgu t O w insk m it  4 dazugehörigen D ö rfe rn  
und w e ite ren Vergünstigungen, da run te r 30 M a rk  von  der M ünze in  
Posen fü r  K le idung.

Zeugen: Boguchwał, B ischof von  Posen, Bogufal, K anzler des H e r
zogs, Isaia, K anz le r von Kalisch, M a rtin , P ropst von Santok, Bogum illus, 
W o jw ode , D om arad, herzogl. R ich ter, P re tpo lk , K aste llan v. Posen, Der- 
sicra j, K aste llan v. Gnesen, Herchenbo ld , Kaste llan von Kalisch, Jaronius, 
Kaste llan v. Ruda, Pretslaw , Kaste llan v. Bechow, Boguta, K aste llan v. 
Driesen (Derzen), G ervard , Kaste llan v. Schrimm, Bogusz, W o jw ode  
v. K u jaw ien , Bozeta, Truchsess v. Gnesen, Bogusz, herzogl. U n te rkä m 
merer, H e in rich , herzogl. P roku ra to r.

O r. Perg. —  Gesellschaft d. Freunde d. W iss., Posen: O w insk, P riv ileg  
N r. 2. -  C. d. M . P. I, S. 268 N r. 303.
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N r. 14.
1253 o. T .

Posen.
Prem isl und Boleslaus, B rüder und Herzoge v. Polen, gestatten m it 

Zustim m ung des Bischofs Boguphal von  Posen dem Thom as (aus G uben) 
die S tadt Posen u n te r Z u b illig u n g  von  8 F re ijah ren  nach deutschem 
Recht anzülegen. D ie  Bürger sollen innerha lb  der F re ijah re  be i e in 
gehenden und ausgehenden W aren auch auf der W arthe  vom  Z o ll b e fre it 
sein und nach A b la u f der F re ijah re  die H ä lfte  zahlen. D ie  W arthe  soll 
eine M e ile  nach jede r R ich tung fü r den Fischfang und den M ühlenbau 
der S tadt gehören, abgesehen von  einer herzogl. M ühle . Folgende D ö rfe r 
w urden der S tad t überlassen: R a ta j (a ra to rum  campus), P io trow o , Zegrze, 
S tarolenka, N yenchow  (v ie lle ich t M icn kow o , südl. O w insk, nach Ł u ka 
szewicz I, 163), Spithcow  (vg l. Reg. N r. 19), d ie  be iden D ö rfe r W ild a  
(V y rbyce , W ierzb ice , w o h l Ober- u. U n te rw ild a ), Jersitz (Yyssycz), Pancz- 
law , Solatsch (N ye s ta th ow ) Panthcow, Schid low , die be iden D ö rfe r W i-  
n ia ry  ohne die  W eingärten, D o r f Boguthe u. U m u lto w o  (v il la  U n o lf i) .  
D ie  Bürger sollen in  den D ö rfe rn  alle N utzungen fre i gemessen, w ie 
M ühlenbau und Jagd, ausgenommen soll nu r die M üh le  der D o m in ikaner 
sein. D ie  M ühle , welche H e in rich , der a lte  Schulze, besitzt, soll auf den 
genannten V o g t übergehen. Das Recht der S tadt Posen so ll das M agde
burger Recht sein, einzelne Bestim m ungen daraus werden aufgezählt. D ie  
S tadt e rhä lt m it  Z ustim m ung des Bischofs das R echt eine K irche  zu e r
bauen. Ferner soll sie einen Jah rm ark t erhalten. D ann werden auch die 
P flich ten  der Bürger be i der Landesverte id igung festgesetzt.

Zeugen: Predpelco, W o jw o d e  von Posen, D irs ig rav ius, W o jw o d e  
von  Gnesen, D om arat, H o fr ic h te r, Boguchwał, K aste llan von Posen, Eusta
chius, Sohn des Johannis, Panteslaw, Sohn des Cedricus.

O rig ina ltranssum t von  1443 Jun i 11 m it T ranssum t von 1298 o. T . 
S t.-A . Posen, S tadt Posen A  6 a; B ib i. B aw orow sk i Lemberg, K odex p rz y 
w ile jó w  m iasta Poznania Bl. 3; A b s c h r if t  S t.-A . Posen, Relationes Posnan. 
1721, I I I  B l. 47. —  Łukaszewicz, S tad t Posen I, S. 8 ; W u ttk e  S tädtebuch 
S. 7; C. d. M . P. I, S. 285 N r. 321. K retzschm er, D ie  G ründungsurkunde 
d. St. Posen, Posen 1853, S. 10.

N r. 15.
1254 A ugust 3.

( I I I .  nonas A ug us ti) Pudew itz.
Prem isl und Boleslaus, Herzöge v. Polen, bestätigen das den D o m i

n ikanern  in  Posen von  ih ren  E lte rn  W ladislaus, Sohn des O do, und H e d 
w ig  e rte ilte  P riv ileg , nach welchem  allen K au fleu ten  Z o ll-  und Steuer
fre ih e it gewährt w ird , die zu r V erehrung des he il. D om in ikus  an seinem 
Feiertage und in  der O ktave  nach Posen kom m en.

Zeugen: B rude r Moses, P rio r, B ruder R eym bold, D om in ikaner, G ra t 
Eustachius. _

O r. Perg. Siegel abgefallen; S t.-A . Posen, Dep. St. Posen A . 1. -
Raczyński, C. d. M . P. S. 42; C. d. M . P. I, S. 289 N r. 324. —  Das an
geführte ältere P riv ile g  is t b isher n ich t e rm itte lt.

N r. 16.
1257 o. T.

Posen.
Prem isl, Herzog v. Polen, g ib t dem D o rfe  K riew en zu gunsten des 

K losters L u b in  gewisse F re ihe iten da run te r Z o llfre ih e it in  seinem Lande 
ausser in  der S tadt Posen.

O r Perg. Siegel fe h lt;  Raczyński-B ib l., Posen, U rku nd en  B 8. —  
Raczyński, C. d. M . P. 41: C. d. M. P. I, S. 314 N r. 353. —  Bestä tig t 
durch Herzog Boleslaus 1262 o. D .; C. d. M . P .Y , S. 352 N r. 399.
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N r. 17
1257 o. T.

Posen.
Prem isl Herzog v. Polen, bestä tig t den D om in ikanern  zu Posen den 

Besitz der M üh le  am R udnikflusse be i Posen, welche sein B ruder Herzog 
Boleslaus diesem O rden  geschenkt ha tte  und welche die O rdensbrüder 
dem Posener Bürger K onrad  überlassen hatten.

Zeugen: B rude r Peter, frühe re r P rio r des Posener Hauses, Jakob, 
U n te rp rio r, V ita lis , Le k to r, R a ino ld , Sedlicus, H e in rich , Lucas u. andere
B rüder des K losters. „  . ., ,

O r. Perg. Siegel abgefallen, St.-A . Posen: St. Posen, D o m in ikan e r la ;  
A b sch rift ebenda, P riv ileg ienbuch  des D om in ikanerk los te rs  zu Posen, 
M üh len  S. 1. —  C. d. M . P. I, S. 313 N r. 352 nach der gen. A b s c h r if t  — 
M it  dem R udn ik fluss is t  v ie lle ic h t der am D o rfe  Rudmcze vorbe i- 
fliessende und be i Luban in die W arthe  m ündende Bach gem eint (C . d. 
M . P. I, S. 313).

N r. 18.
1258 Ju li 6.

( I I  nonas J u lii)  V ite rb o .
Papst A le xan der IV .  gewährt den D om in ikanern  zu 1 osen tu r be

stim m te Feste einen Ablass von 100 Tagen. . ,
S taatsarchiv Posen: Posen D o m in ikaner C 38 L ib e r p n v il.  to i 3.

C. d. M . P. I, S. 329 N r. 370.

N r. 19.
1267 N o v . 8.

(sexto idus N ovem bris) bei Kalisch.
Boleslaus, Herzog v. Polen, v e rka u ft dem Posener Burger T h ilo  und 

seinem O heim  H e in r ic h  von N e um a rk t das E rbgu t S p itkow o bei Posen 
und das W asser stara reka fü r  60 M ark, w ie es vorher der herzgl. Pro- 
k u ra to r H e in rich  besessen hat.

Zeugen: G ra f Przedpelk, W o jw o d e  von Posen, sein Sohn N iko laus. 
U n te rkäm m ere r des Herzogs, D ro go m ir u. P rib iz law , Söhne des Premis-
law, M atth ias , N o ta r. ,

O r  Perg. 2 Siegel; B ib lio th e k  C za rto rysk i in  K rakau, U rkunden; 
S taatsarchiv Posen, A b s c h r if t  in  V a ria  d. S tadt Posen N r  2 B l 46 —  
Rzyszczewski u. M uczkow ski, Cod. d ip l. Pol. I, S. 89 N r. 52, C. d. M.
I  S. 380 N r. 430. —  S pithkow o, ein untergegangener O rt, w ird  am B erdy- 
chowoer Damm angenommen (C. d. M . P. I. S. 381).

N r. 20.
1268 A p r i l  25.

( in  die beati M a rc i evangeliste) bei Gnesen..
Boleslaus, Herzog von Polen, gestatte t dem Johann itc rhosp ita l in  

Posen, das D o rf Sicdlec (be i Kostsch in) zu deutschem Recht zu be-

P rio ra tsa rch iv  des M a lteserritte ro rdens, Prag. A b s c h r if t  des 18. Jhdts. 
—  C. d. M . P. I, S. 382 N r. 433.

N r. 21.
1277 M ärz  12.

(qu a rto  idus M a rt ii) ,  Posen. .
Prem isl, Herzog v. Polen, g ib t dem D o m in ikan e rk lo s te r in  lo se n  

fre ie  F ischerei in  der W arthe  und den anliegenden Gewässern.
Zeugen: V inzenz, Kanzler, G ra f N iko laus , La nd rich te r, Gevleyus 

von P un itz  (de Ponez), Boguslaw U n te rkäm m ere r, T h ilo , H o fn o ta r.
S taatsarchiv Posen; O rig ina ltranssum t des Königs S igismund vorn 

17. N ov . 1595: Posen D o m in ikan e r A  25 a. —  C. d. M . P. I, S. 406 N r. 464.
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N r. 22.
1278 Dezem ber 10.

(qu a rto  idus Decem bris), Posen.
Prem isl, Herzog von Posen, bestä tig t den D om in ikanern  die Schen

kung eines Hofes m it a llen Gebäuden und beweglichen Sachen durch 
Johanna m edica in  der S tadt Posen. Z ug le ich  gestatte t er überhaupt dem 
K lo s te r Verm ächtnisse zu überweisen.

Zeugen: G ra f Ben jam in, W o jw ode , N iko laus, Land rich te r, Bogusław 
U n te rkäm m ere r, D irs icrag ius U n te rla n d rich te r, Bozatha K aste llan von 
P rim ent (de P rem anth), V inzenz, Kanzler.

S taatsarchiv Posen: Posen, D om in ikaner C 38, I I  B l. 2 v. —  C. d. 
M . P. I, S. 423 N r. 484.

N r. 23.
1279 N ovem ber 21.

(X I. Kalendas Decem bris), Posen.
Prem isl, Herzog v. Polen, schenkt den D om in ikanern  in  W ronkę, 

ein G runds tück  zur E rrich tu n g  eines K losters. U n te r anderen E inze l
bestim m ungen: Bis zur V o llendung des Baues sollen jä h rlic h  12 M a rk  
S ilber von der Posener M ünze gegeben werden.

Zeugen: Thom is law , K aste llan von Posen, V inzenz, Kanzler, N iko laus  
La n d rich te r von Posen, D irs ic ra j Kastellan von D riesen (D irzen ), Jako
bus K aste llan von  F ilehne (de W ye len ), B rude r Theoderich, Le k to r, 
M önch des D om in ikanerordens.

O r. Perg. S taatsarchiv Posen: W ro n kę  D o m in ikaner A l .  —  Ra
czyński, C. d. M . Pol. 60; C. d. M . P. I, S. 457 N r. 489.

N r. 24.
1280 M ärz  31.

( in  dom inica, qua can ta tu r: L e ta re ........ ) Posen.
Prem isl II., Herzog v. Polen, v e rk a u ft der S tadt Posen, um dam it 

ih ren  Zustand zu bessern, ihm  gehörige N utzungen in  der S tadt und 
zw ar aus Bau lichke iten , die H andw erke rn  und K au fleu ten  zur Verfügung 
stehen.

Zeugen: G ra f N iko laus, R ich te r von  Posen, G ra f V lo s t, Kaste llan 
von O bersitz, H e rr  Janko, P roku ra to r von Posen.

Siegel beschädigt.
O r. Perg. Staatsarchiv Posen: Dep. S tadt Posen A  2. —  C. d. M. 

P. I, S. 463 N r. 494.

N r. 25.
1280 J u li 3.

(qua rto  die sancti P e tri), Posen. .
P rem isl II., Herzog v. Polen, bes tä tig t dem K lo s te r in  O w insk alle 

Schenkungen und Erbschaften, da run te r auch 30 M a rk  von  der M ünze in 
Posen fü r  K le idung. .

Zeugen: Johannes, B icho f von Posen, G ra f Ben jam in, W o jw ode  
v. Posen, G ra f H arcom bo ld , W o jw o d e  v. Gnesen, G ra f T hom is law , Ka* 
s te llan v. Posen, G ra f Pretslaw, Kaste llan  v. Gnesen, V inzenz, K anzle r 
von Posen, Andreas, K anzle r von  Gnesen, G ra f N iko laus, R ich te r v. Po
sen, G ra f Andreas, R ich te r v. Gnesen.

A rc h iv  der Gesellschaft der Freunde der W issenschaften, Posen: 
O w insk U rk . N r. 3. —  C. d. M . P. I, S. 465 N r. 496.

N r. 26.
1282 M ärz  3.

(q u in to  nonas M a rt ii) ,  Posen.
Prem isl, Herzog v. Polen, bestä tig t die Schenkung der E rbgü te r D o  

natow o (K r. Kosten) und G rzym is law  (K r. Schrim m ) durch V inzenz, sei
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nen Kanzler, und dessen Brüder, N iko laus, R ich te r des Landes Posen, 
und M iros law , U n te rm undschenk von Kalisch, fü r  die D om in ikanerinnen 
zur G ründung eines K losters in  Posen. Dazu füg te der genannte R ich te r 
N iko laus  noch die E rbgü te r Roszczki (K r. Samter), B ia lokosz (K r. B irrn  
bäum) u. S oko ln ik i (K r. Gnesen?) hinzu. D a m it das K lo s te r W asser er
hä lt, d a rf es von der M üh le  des Herzogs in  der S tadt eine W asserleitung 
anlegen durch die S tadt bis zum K loster.

St.-A . Posen: Relationes Posn. 1619 B l. 1628. —  C. d. M . P. 1, S. 472 
N r. 504.

N r. 27.
1283 M ärz  7.

(nonas M a rc ii), Posen.
Przemislaus II., Herzog v. Polen, gewährt den Posener Bürgern zur 

Verbesserung des Zustandes der S tadt Z o llfre ih e it in  seinem Lande.
B ib lio th e k  Bavm rowski, Lem berg; L ib . p r iv il.  c iv it. Posn. B l 15 v. — 

C. d. M . P. 1, S. 485 N r. 519.

N r. 28.
1283 M ärz  28.

(in  dom in ica Letare), Posen.
Prem isl II., H erzog v. Polen, g ib t dem Posener Bürger Bartholom äus, 

fü r  dessen E rbgu t Z ab ikow o  4 H u fe n  in  seinem D o rfe  W einern  (W in ia ry ) 
und fü n f Fleischbänke in  Posen.

Zeugen: G ra f N iko laus, R ich te r von Posen, Theoderich, Lekto r. 
H a up ta rch iv  W arschau; K ro n m e tr ik  21 B l. 64. —  C. d. M . P. 1, 

S. 485 N r. 520. Regest: W ie rzbow ski, Summaria I I I ,  Suppl. N r. 6.

N r. 29.
1284 N ovem ber 11.

( in  festo sancti M a r t in i episcopi et confessoris), o. O.
Prem isl II., Herzog v. Polen, überlässt H e in rich  de Thonch, Bürger 

in  Posen, das E rbgu t G u rtsch in  zur Besetzung nach deutschem Recht 
und setzt ih n  zum Erbschulzen nach Posener Recht ein. Ihm  steh t die 
Rechtsprechung in  a llen Sachen zwischen Deutschen und Polen zu, ab
gesehen vom  obersten G erich t, das dem Posener V o g t zusteht. U n te r 
we iteren Bestim m ungen werden 2 fre ie  H u fen  fü r  die K irche  angewiesen. 
Z ins  soll nu r nach Posen gezahlt werden.

Zeugen: G ra f Ben jam in, W o jw o d e  v. Posen, G ra f N ikoaus, R ich te r 
v. Posen, G ra f Boguslaw, K aste llan v. Usch und U n te rkäm m ere r v. Posen, 
G ra f G rabia, U nterscha tzm e ister von ganz Polen, Janko, H o fve rw a lte r 
v. Posen.

Transsum t v. 1390 Febr. 3. S t,A . Posen: Dep. St. Posen A  4; A b , 
Schrift d. 15. Jhdts. ebenda A  3; A b s c h r if t  des Transsum ts v. 1390 
Febr. 3, ebenda, A  5; N o ta ria ts ins trum en t v. 1445 m it  dem Transsum t 
v. 1390, ebenda, A 6 ; Inscrip t. Posn. 1571 1, B l. 580; B aw orow ski-B ib l. 
Lemberg, L ib . p riv . c iv it. Posn. B l. 10 v. —  C. d. Pol. I, S. 114; C. d. M . 
P. I, S. 506 N r. 547. —  D ie  U rku n d e  von 1390 s. un te r Reg. 99.

N r. 30.
1285 A ugust 17.

(X V I.  kal. Septem bris), Posen.
Prem isl II., Herzog v. Polen, übe rträg t dem von  ihm  gegründeten 

H edw igsa lta r in  der D om kirche  in  Posen einen T e il vom  D o rfe  G u r t
schin, das A c k e rw e rk  K a lko , und 20 H ufen im  D o r f  G urtsch in  (G orczyno) 
selbst, das nach deutschem Recht gegründet wurde.

Zeugen: V inzenz, P ropst u. K anzle r v. Posen, M ag ister G regor, D e
kan, A lb e rt, Scholaster, G abrie l, K a n to r v. Gnesen, Tom ka, Kustos, M i-
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chael, M ag ister Paul, T heoderich  u. andere P rä la ten u. D om herrn  v. Po
sen; die G rafen N iko laus, W o jw ode  v. Kalisch, Petrko , Kaste llan v. Posen, 
G nevom ir, R ich te r v. Posen, Bogusław, U n te rkäm m ere r u. Kaste llan 
v. Usch.

T ranssum t von 1485; K ap ite la rch iv  Posen, I, 8 b. —  C. d. M. P. 1, 
S. 521 N r. 559.

N r. 31.
1287 Jan. 20.

( in  die beatorum  Fabiani et Sebastiani m a rty rum ), Posen.
Prem isl II., Herzog v. Polen, überträg t dem Posener D om herrn 

M ichae l die E rbgü te r G ondek (G anthcovo, K r. Schrim m ) und U n ja  (v e r
e in ig t m it W a lk o w itz , K r. W reschen; U n in o ) und ausserdem sein G rund  
stück neben der M argare tenkirche fü r  ih n  und seine Nachfo lger.

Zeugen: Johann, B ischof v. Posen, G ra f Thom is law , K aste llan v. 
Posen, P etrko , M undschenk, Bogusław, U n te rkäm m ere r v. Posen.

K ap ite la rch iv  Posen: L ib . p r iv il.  B N r. 99. —  C. d. M . P. I, S. 532 
N r. 572. —  Łukaszewicz, S tad t Posen I I ,  S. 37 erw ähnt noch eine O rig in a l
urkunde von 1286 des gleichen Inha lts  im  K ap ite la rch iv  in  Posen.

N r. 32.
1288 Jun i 30 —  Ju li 6.

( in fra  octavas beatorum  aposto lorum  P e tri et Pau li) Posen.
Prem isl II., Herzog von  Polen, schenkt seine alte S tadt, bei der St. 

M argare tenkirche in  Posen gelegen und Schrodka genannt, der D o m 
k irche in  Posen. D ie  H andw erke r dü rfen  ih r  H a nd w erk  fre i be tre iben. 
Doch es sollen keine Jahr- und W ochenm ärkte , sondern nu r p r iva te  ab
gehalten werden. A uch  sollen Tuche n ich t nach der E lle  ve rk a u ft werden.

Zeugen: D ie  G rafen N iko laus, W o jw o d e  von Kalisch, Petrko , Ka* 
stellan von  Posen, N iko laus, Untertruchsess von Kalisch, und G rabia, 
U nterscha tzm e ister d. hrzg l. Hofes.

O r. Perg. Siegel verloren. K ap ite la rch iv  Posen I, 24. —  C. d. M. 
P. I I,  S. 8 N r. 625; Raczyński C. d. M . P. 70.

N r. 33.
1288 Dez. 6.

( in  die beati N y c h o la i confessoris), Posen.
Reyno ld, V o g t v. Posen, ve rk a u ft seine in  der A lts ta d t Posen gele

gene M üh le  fü r  60 M  S ilber an T h y lo , P ropst von  Zantoch, und seine 
B rüder Jaschko, Jakob, N iko laus  und Stephan, w o m it der S tre it um 
diese M üh le  fü r  alle Z e it  beendet sein soll.

Zeugen: Ratm änner, Schöffen und Geschworene der St. Posen: 
Ludw ig , Sohn des P rib is law , H erm ann v. Schroda, H e in r. v. G logau, H e r
mann gen. G ub inko , Joh. S troybno, W a lte r v. Lissa, H e in r. Rufus, Peter 
bursator, T h y lo  B eringet, H erm ann Saxo, T h y lo  der Bäcker, W y lk in  der 
H änd ler, T h y lo , Sohn des P rib is law , H e in r. der Fleischer.

O r. Perg. 2 Siegel verlo ren . K ap ite la rch iv  Posen I, 21. —  C. d. 
M . P. II, S. 14 N r. 633.

N r. 34.
1288 Dez. 6.

( in  die beati N ych o la i confessoris et p o n tific is ), Posen.
Prem izl II., Herzog v. Polen, bestätigt, dass der V o g t R eyno ld 

v. Posen die zu seinem Schulzenamt gehörige M üh le  zwischen der D om 
k irch e  und der K irche  der Johann ite r fü r  60 M . S ilber an T h ilo , den 
Propst v. Z an toch  und seine B rüder Jaschko, N o ta r des Herzogs, Jakob, 
K anzle r und D o m he rr zu Posen, N iko laus, D o m herr zu Posen, und 
Stephan ve rk a u ft hat. D ie  M üh le  w ird  dam it ausdrücklich vom  Posener 
Schulzenamt getrennt.
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_ Zeugen: G ra f Peterko, Kaste llan von Posen, G ra f G nevom ir, 
R ich te r von Posen, G ra f A lb e rt,  Kaste llan von Bentschen.

O r. Perg. Siegel. K ap ite la rch iv  Posen I, 22. —  C. d. M . P. I I,  S. 15 
N r. 634.

N r. 35.
1291 Jun i 27.

(V . kalendas Ju lii) , O rv ie to .
Papst N iko la us  IV . bestä tig t die Schenkung des D orfes P ią tkow o 

(nö rd lich  von Posen) durch Herzog Przemisl an das K a tharinenk los te r 
zu Posen.

O r. Perg. B u lle ; S t-A . Posen, D om in ikanerinnen  A l .  —  C. d. M . 
P. II, S. 50 N r. 671.

N r. 36.
1292 M a i 26— 31.

( in fra  festum  pentecostes), Posen.
Prem isl II., Herzog v. Polen, bestim m t im  allgem einen und besonders 

fü r Petrus, den Schulzen von Jersitz (Ysich),.. dass der Posener Bürger, 
der A c k e r in  Jersitz e rw irb t, auch m it seinem ganzen Hausstande d o rt 
'vohnen muss.

S t-A . Posen, Dep St. Posen V a ria  2, L ib . p riv . B l. 5. —  Raczyński, 
C. d. M . P.. N r. 75; C. d. M . P. I I,  S. 60 N r. 683.

N r. 37.
1292 M a i 26— 31.

( in fra  festum  pentecosten), Posen
Prem isl II., Herzog v. Polen, w e ist die A nsprüche Reinolds, des 

Schulzen der S tadt Posen, gegen Petrus, Schulzen von Jersitz (Iszicze), 
zurück und bestim m t die Rechte und P flich te n  der Bew ohner u. des 
Schulzen. U . a. soll der Schulze 4 H u fen  und 1 M üh le  zu eigen besitzen 
und die F ischerei im  T e ich  von  Solatsch (N eysztochow o).

Zeugen: D ie  G ra fen  P etrko , K aste llan von Posen, Bogusław, U n te r
käm m erer von  Posen, Sandiw oj, Kaste llan von Bnin, Fallo, Kaste llan 
'  on C zarnikau.

O rig ina ltranssum t von 1444 A p r i l  18. St.-A . Posen. Dep. Posen 
A  52; fe rne r im  O rig ina ltranssum t von 1523 Ju li 14, ebendort, Dep. St. 
Posen A  7. —  Raczyński, C. d, M . P., N r. 85; C. d. M . P. II, S. 61 N r. 684.

N r. 38.
1293 A p r i l  19.

( X I I I  kal. M a ij)  Posen.
Prem isl II., H erzog von Polen, überg ib t der Posener D om kirche  

üas D o r f K o b y ln ik i (C o b iln ich y ) be i Schlehen (T arnow o , no rdw estl. von 
Posen) zu H änden des Bischofs Johann und zugleich den O r t be i der 
St- M argare tenkirche, Schrodka, genannt, um  d o rt Deutsche oder Polen 
un ter näher bestim m ten Zusicherungen anzusiedeln.

Zeugen: D ie  G ra fen  N iko laus, W o jw o d e  v. Kalisch, Petrko , K a 
stellan v. Posen, Thom is law , K aste llan u. R ich te r v. Gnesen, D y rs ik ra j, 
d ic h te r v. Kalisch, Bogusław, Kaste llan v. Usch u. U n te rkäm m ere r 
v - Posen, Pakosław, Sohn d , Scedrik.

O r. Perg. Siegel ve rlo ren ; K ap ite la rch iv  Posen, I I  3. —  C. d. M . 
P- I I,  S. 70 N r. 694.

N r. 39.
1296 Jan. 25.

(in  conversione s ti P auli aposto li), Posen.
Prem isl, Kg. v. Polen u. Herzog v. Pom m ern, überträg t dem K lo s te r 

üer D om in ikanerinnen  das Patronatsrech t der K irche M ariae Magdalenae,
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erlaubt die Anlage einer W asserle itung durch die S tadt von seiner 
M üh le in  der S tadt bis zum  K loste r. E r schenkt dem K los te r die beiden 
E rbgüter P ią tkow o  (n ö rd lich  v. Posen, Pentchow o) und R udn ica (bei 
Posen, R udniche) und bestä tig t die Schenkungen, die m ehrere A d lige  
gemacht haben. E r b e fre it den K loste rbesitz  von  Steuern nach poln. 
Recht und gewährt, das deutsche oder ein anderes Recht einzuführen. 
D ie  U n te rtanen  sollen dem G e rich t des K losters unterstehen. E r be
s tä tig t auch die Schenkung des G ra fen  N iko laus, des W o jw o d e n  von 
K alisch: eine M üh le  v o r  der S tadt Posen m it G arten, fe rne r zwei k ä u f
lich  erw orbene G ärten, einen v o r der Stadt, den anderen in  W in ia ry .

Zeugen: G ra f Ben jam in, W o jw o d e  v. Posen, G ra f N iko laus, W o j-  
wode v. Kalisch, G ra f Petrko , Kaste llan v. Posen, G ra f K elcho u. sein 
B ruder D obrogost.

S t-A . Posen: Relationes Posn. 1619 Bl. 1630; T ranssum t: Kg W en
zels von 1304 im  O rig ina ltranssum t K g Augusts II. v. 1714 Aug. 19, eben
do rt, D om in ikanerinnen  A  28. —  C. d. M. P. II, S. 114 N r. 743. —  
W egen d. Patronatsrechtes cf. Łukaszewicz, St. Posen, I, 89. —  V e r
dächtig ! V g l. d. U rk . v. 1297 Dez. 6.

N r. 40.
1297 Dez. 6.

( in  die bea ti N ich o la y  confessoris), Posen.
W ladislaus, Kg. v. Polen, bestä tig t die Schenkung Kg. Premisis II. 

v. Polen an die D om in ikanerinnen  in  Posen, wonach ihnen die M aria- 
M agdalena-K irche, deren P atronatsrech t ihm  gehört, m it Landfläche bei 
dieser K irche  zum K losterbau, sow eit sie benö tig t w ird , übertragen 
w orden  war.

Zeugen: Petrko , W o jw o d e  v. Posen, N iko laus, W o jw o d e  v. K a 
lisch, Kelcho, Kaste llan v. Gnesen, M iroslaus, Kaste llan v. Bnin.

Or. Perg. Siegel verlo ren . S t.-A . Posen, Posen, D om in ikanerinnen 2. 
—  C. d. M . P. 11, S. 137 N r. 767. —  V g l. d. U rk . v. 1296 Jan. 25.

N r. 41.
1297 Dez. 20.

(in  v ig ilia  beati Thom e aposto li), K u jaw isch  Brest.
W ladislaus, Herzog v. Polen, schenkt dem B ischof Andreas v. Posen 

und der D om kirche  sein G runds tück  neben dem D o m in ikan erk lo s te r zu 
Posen fre i von jede r Steuer, doch m it der V e rp flich tu n g , die M auer zu 
bewachen, w ie die übrigen Bürger.

Zeugen: G ra f Bronissius, W o jw o d e  v. K u jaw ien , M atth ias , R ich ter 
v. K u jaw ien , Preczlaw, K aste llan v. Brest, Johann, P ropst v. Płock.

Or. Perg. Siegel verloren , K a p ite la rch iv  Posen II,  14. —  C. d. M. 
P. I I,  S. 138 N r. 768.

N r. 42.
1298 o T . u O.

W ladislaus, Kg. v. Polen, bestä tig t die von Prem isl u. Boleslaus, 
Herzogen v. Polen gegebene G ründungsurkunde der S tadt Posen vom  
.). 1253.

Zeugen: G ra f Petrko , W o jw o d e  v. Posen, G ra f N iko laus, W o jw o d e  
v. Kalisch, G ra f Sandiwog, K aste llan v. Posen, G ra f Boguslaus, R ich te r 
v  Gnesen, G ra f A lb e rt,  Kaste llan v. Land.

Transsum t von 1443 Jun i 12; S t.-A . Posen, Dep. St. Posen A  6 a. — 
C. d. M . P. I I,  S. 144 N r. 775.

N r. 43.
1298 Febr. 27.

(qu in ta  feria  p rox im a post dom inicam , qua can ta tu r: In vo ca v it me 
D om inus . . .), Posen.
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W ladislaus, Herzog v. Polen, b e fre it die Bürger der St. Posen von 
jeglichem  Z o ll.

Zeugen: G ra f N iko laus, W o jw o d e  v. Kalisch, G ra f Petrko , W o j
wode v. Posen, G ra f Bogufal, R ich te r v. Gnesen, G ra f A lb e r t,  Kaste llan 
v. Land.

B ib lio th e k  Baw orow ski, Lem berg; L ib e r p r iv il.  c iv it. Posn. B l 16v. 
—  C. d. M . P. I I,  S. 143 N r. 773.

N r. 44.
1298 M ärz  7. ,

(sexta fe ria  p rox im a  ante dom in icam , qua can ta tu r: O c u l i  ),
Kalisch.

W ladislaus, Herzog v. Polen, gestatte t den Burgern von Posen, 
Gnesen, Peisern und Kalisch, Räuber und jegliche A r t  von M issetä tern 
zu rich ten , w ie er selbst es darf.

Zeugen: G ra f N iko laus, W o jw o d e  v. Kalisch, G ra f A lb e rt,  K a 
ste llan v. Land, G ra f Le x iko , K aste llan v. W ie luń .

O r. Perg. Siegel; C zartoryskische B ib i. K rakau, O rig ina ltranssum t 
v. 1638 M a i 7 S t.-A . Posen, Dep. St. Posen A  406. —  C. d. M  P. I I,
S. 146 N r. 777; Łukaszewicz St. Posen I 132 A n m  1. (U n te r den Zeugen
G ra f Serico, Kaste llan v. W ie luń , s ta tt Lex iko ).

N r. 45.
1299 Jan. 7— 12.

( in fra  octavam  E pifan ie  D o m in i), Posen.
V ladislaus, Herzog v. Polen, bestä tig t die Schenkung des Dorfes 

Stem powo an das K a tha rinenk los te r durch den G rafen V inzenz, Sohn 
des G ra fen  D irs ik ra j.  _  . _ , . e r 

zeugen: G ra f N iko laus, W o jw o d e  von  Kalisch, G ra f Petrko , W o j
wode von Posen, Sandivog, K aste llan von  Posen, Kelcho, Kaste llan von 
Gnesen, Johann, P ropst von  Posen.

S t-A . Posen; Relationes Posn. 1619, Bl. 1614. —  C. d. M . P. II, 
S. 167 N r. 804. M it  S tem powo is t das südl. K le tzko  gelegene Slempowo 
gem eint (¿ lo w n ik  geogr. Bd. 10 S. 795). Im  C. d. M . P. is t die B e ric h ti
gung stillschw eigend dadurch e rfo lg t, dass in  Bd. IV  S. 283 (im  Register) 
un te r S lempowo auf diese U rk . N r . 804 verw iesen w orden ist.

N r. 46.
1299 Aug. 23.

(X  kalendas Septem bris), K lenka  (K r. Pieschen).
W ladislaus, Herzog v. Polen, v e rp flic h te t sich, bis W eihnachten die 

Lande Grosspolen, Posen, Pommern, Lentschütz, K u ja w ie n  u. Sieradz 
an W enzel, den K ön ig  v. Böhmen, abzutreten, um  sie von  diesem als
Lehen zurückzuerhalten. , _  Tr o * -  Q, 0

Em ler, Regesta Tlohemiae N r. 1843. —  G. d. M . P. I I ,  S. 178 N r. 818.

N r. 47.
1299 Sept. 1.

( in  die beati E g id ii confessoris), Posen.
W ladislaus, Herzog v. Polen, n im m t sein den Bürgern von Posen 

gegebenes Versprechen, ihnen v ie r M ann zur Bedienung von W u r f 
maschinen und v ie r W äch te r zu r Bewachung der S tadt zu stellen, zurück 
und überlässt ihnen da fü r den ihm  gehörenden T e il des Erbgutes G u rt- 
schin (G orcyne ). , ■ ^  .

Zeugen: G ra f N iko laus, gewesener W o jw o d e  v. Kalisch, G ra t Kelczo, 
Kastellan v. Gnesen, G ra f A lb e r t  gen. Ganska.

O r. Perg. Siegel abgefallen; S t.-A . Posen. Dep. St. Posen A  8 ; 
O rig ina l-T ranssum t 1552 Febr. 17, ebenda, Dep. St. Posen A  16. C. d. 
M. P. TI, S. 180 N r. 819; Łukaszewicz, S tadt Posen I, 168. —  Das Ange- 
führte  Versprechen w ird  in  der G ründungsurkunde v. 1253 erwähnt.
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N r. 48.
1302 M a i 21.

(X I I .  kalendas Jun ii), Posen.
D e r päpstl. Legat N iko laus, B ischof v. O stia  u. V e lle tn , s te llt einen 

V erg le ich  zwischen dem B ischof und K a p ite l zu Posen und dem D o m in i
kanerinnenk loste r St. K a tharina  daselbst über die Zehn tzahlung in  den 
K lo s te rgü te rn  dahingehend her, dass der B ischof und das K a p ite l von 
den Bauern der K los te rgü te r den Z ehn ten fo rd e rn  dürfen, n ich t aber 
von dem D o rfe  S o ko ln ik i (südl. v. Sam ter) und dem Landbesitz, den 
das K lo s te r selbst bew irtscha fte t.

O r. Perg. Siegel ve rlo ren ; S t-A . Posen: Posen D om in ikanerinnen  
A  3; 2. O r. Perg. Siegel; K ap ite la rch iv  Posen, 11, 23. —  C. d. M  P II 
S. 208 N r. 852.

N r. 49.
1302 Jun i 29 —  Ju li 6.

( in fra  octavas aposto lorum  beatorum  P e tri et Pauli), Posen.
B ischof Andreas von Posen e rlaub t den Bürgern Posens auf V o r 

ste llung der Ratm änner H eym ann gen. Cayfas, H erm ann G ubinco, L u d 
w ig  Prem islai, Pacold Schuster, Conco Gisle, B runo von Schroda, Guncel 
Stockm eister, E berhard S tadtschreiber, Bürger v. Posen, wegen der Ueber- 
schwemmungen und der w e iten  E n tfe rnung  fü r  die Knaben in  ih re r 
P fa rrk irch e  M a ria  M agdalena Prozessionen abzuhalten und eine Schule 
em zurichten, ohne P rä jud iz  fü r  die D om kirche  und ih re  Schule. Der 
R e k to r w ird  durch den B ischof und das K a p ite l eingesetzt. D ie  Schule 
soll bis zum  D ona t und Cato führen, darüber hinaus sollen die Schüler 
an die höhere Schule des Bischofs oder anderswohin übergehen.

Zeugen: Johann, Propst, M ag ister G regor, Dekan, H e in rich , Scho- 
laster, M a rt in  A rch id ia ko n , A n to n , K an to r, T hom ka Kustos, N iko laus  
A rc h id ia k o n  von Czersk, T h ilo  P ropst von  Santok, Jakob, B oru to , Salo- 
mon, Ben jam in, A dam , Jasco, N iko laus, P redvo j, D ie tr ich , alles Posener 
Dom herren.

O r. Perg. D ie  be iden Siegel ve rlo ren ; S t.-A . Posen: Dep. St. Posen 
A  9. —  C. d. M . P. I I,  S. 211 N r. 855.

N r. 50.
1302 N ov. 27.

(p rox im a  fe ria  te r tia  post d iem  sancte K a te rine ), Peisern.
D ie  S tädte Posen, Kalisch, Gnesen und Peysern schliessen nach dem 

W unsch F riedrichs, des Käm m erers des Kgr. Polen, einen Bund gegen 
das V erb rechertum .

Or. Perg. 5 Siegel verloren. C zartoryskische B ib i. K rakau. —  C. d. 
M. P. I I ,  S. 213 N r. 858.

N r. 51.
1303 J u li 8.

( in  die sancti K ilia n i et sociorum  eius), G low no.
V o r  den Posener D om herren: Peter, D r. der D ekre te  u. Dekan, 

Jakob, K anzler und Sdeslaus und den Posener Bürgern : Peterko, R itte r, 
gen. v. W yerzn icza, Beym unan gen. C ayfa  ( in  Reg. N r. 49: H eym ann), 
G oldschm ied, Joh. gen. Salsicz, haben sich H e in rich , V o g t von 
A usch w itz  (de Oswancine), Sohn des verst. Heyncze und G o ttfr ie d , 
Bäcker und B ürger zu Posen, gegen Andreas, B ischof v. Posen, ve rbü rg t 
fü r  Joh., ehern. Schulzen von  Szamarzewo, dass dieser von G ew a ltta ten  
gegen die b ischöfl. G ü te r absehen w ird .

K a p ite la rch iv  Posen: L ib e r p riv . B N r. 50. —  C. d. M . P I I ,  S 224 
N r. 870.
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N r. 52.
1304 M ärz  14.

(p r id ie  idus M a rc ii), Prag.
W enzel, Kg. v. Böhmen u. Polen, bestä tig t die ihm  von B ruder D o 

m in ikus, dem P rio r des D om in ikanerk los te rs  in  Posen im  Nam en des 
do rtigen D om in ikanerinnenk loste rs  vorgelegte U rku nd e  vom  Kg. 
Premisl 11. von 1296 Jan. 25 (Reg. N r. 39; C. d. M . P. I I ,  S. 114 N r. 743).

St.-A . Posen: Relationes Posnan. 1619 Bl. 1630; fe rne r im  Trans- 
sum t Kg. Augusts II.  1714 Aug. 29: Posen D om in ikanerinnen  A  28, — 
C d. M . P. I I,  S. 235 N r. 884.

N r. 53.
1306 o. T.

Posen.
Andreas, B ischof v. Posen, übe rträg t der M argare tenk irche auf der 

Schrodka be i Posen die Z ehn ten in  den D ö rfe rn  T a lfe ld  (K r. Posen Ost, 
Uzarzewo) und Carspole (n ich t m ehr zu e rm itte ln ).

Zeugen: Johann, Propst, Jakob, Kanzler, u. Friczko, D om herren 
der Posener K irche.

K a p ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . B N r. 158. —  C. d. M . P. I I ,  S. 251 
N r. 903.

N r. 54.
1306 Aug. 26.

(fe ria  sexta post diem  sancti B artho lom ei), Peisern.
H e in rich  111., Hzg v. Schles., H e rr  v. G logau u. Posen, bestä tig t 

die P riv ileg ien der St. Peisern.
U . d. Zeugen: T h y lo , V o g t v. Posen.
S t.-A  Posen: Relationes Pyzdr. 1562 B l. 611. —  C. d. M . P. I I,  

S. 251 N r. 904. —  T hy lo , V o g t von Posen t r i t t  g le ich fa lls auf in der 
U rk . v. 1307 Juni 30 —  Ju li 5 Vgl. C. d. M . P. II, S. 255 N r. 908.

N r. 55.
1307 N ov. 3.

( te r t ia  nonas N ov.), Posen.
Andreas, B ischof zu Posen, gestatte t dem Thom asius und seinen 

Söhnen M iloch , Jakob u. N ik . die Scholtisei in  dem b ischöfl. D o r f Ko- 
m o rn ik i (westl. v. Posen) von dem Posener Bürger B ertiam , dem do r
tigen Schulzen, zu kaufen und bestä tig t d ie  Rechte der Scholtisei durch 
E infügung zw eier U rk .: ohne D atum  u. v. 1307 (C. d. M . P. I I I ,  S. 758 
N r. 2037 u. S. 760 N r. 2040).

Zeugen: Johann, Propst, M ag ister Petrus, Dekan, u. die Posener 
D om herren: Derslaus, A da , Zdesslaus, Andreas. Jakob, Kanzler, fr ic z k o , 
N iko laus, Zdisslaus u. Adam .

K ap ite la rch iv  Posen: L ib e r p riv . D  N r. 74. — C. d. M . P. 111, S. 760 
N r. 2041. —  D e r Posener Bürger B ertiam  w ird  im  C. d. M . P. I I I ,  S. 760 
u. 761 G erth ram  u. G ie rth ra m  genannt.

N r. 56.
1309 Sept. 4.

(post diem  beati E g id ii feria qu in ta ), Posen.
H e in rich  111., H errscher in Polen, Hzg. v. Schles., H e rr v. G logau 

u. Posen, s te llt fü r  Jakob, den Kustos der Posener D om kirche , und fü r 
seine B rüder N iko laus  i'. Stephan, Posener D om herren, die E igentum s
rechte an der M üh le  an der C yb ina  zwischen dem H o sp ita l und St. 
M argareta fest und bestä tig t die U rk . des Hzgs Prem isl darüber.
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Zeugen: Joh., Propst, A lb e rt,  b ischöfl. R ichter, N iko laus, b ischöf 
A rz t, während, sich der H o fv e rw a lte r e n tfe rn t hatte.

Or. Perg. 2 Siegel ve rlo ren ; C zartoryskische B ib i. K rakau : Bd.
N r . 16. —  C. d. M . P. II, S. 267 N r. 926. —  V g l. Reg. N r. 34.

N r. 57.
1310 A ug. 31.

( in  v ig ilia  beati E g id ii confessoris), Posen.
Pezold, Bürgerm eister, Johann Salza, H ynca Massconis, G un tko , N  

kolaus gen. v. Steinau und W ilk o , R atm änner v. Posen, bekennen, das 
Prim co, V o g t v. Posen, m it A lb e rt,  N iko la us  u. ande ren ' seiner B rüd t 
in  G egenw art des G ra fen  W o lfra m , des Starosten v. Polen, sein Gu 
U m u lto w o  (nö rd l. v. Posen, H u no ltov icz ) fü r  12 M a rk  in  V ie rte ldenare  
Posner M ünze der D om kirche  in  Posen v e rk a u ft hat.

K ap ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . B. N r. 41. —  C. d. M . P. II, S. 28 
N r. 938.

N r. 58.
1313 O k t. 28.

( in  die sanctorum  aposto lorum  Symonis quoque Jude), Posen. 
Andreas, B ischof v. Posen, w e ih t zu Ehren der he iligen A po s tf 

S imon u. Judas und Thom as einen A lta r  in  der D om kirche , den der P( 
sener Bürger Ludw ig , seine E hefrau G e rtru d  und seine Söhne Johanr 
Peter, N iko laus  u. Paul, B ürger v. Posen, e rrich te t haben. D en G läubige 
werden an den Tagen der H e iligen  40 Tage Ablass gewährt. Für de 
D ienst am A lta r  werden die H ä lfte  von U m u lto w o  (U n o lto v icze ), Z ehn t 
in  G olenczewo und andere S tiftungen zum U n te rh a lt und zur Aus 
sta ttung  bestim m t.

K a p ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . B. N r. 193. —  C. d. M . P. II, S. 30 
N r. 962.

N r. 59.
1327 Jun i 30.

(in  crastino beatorum  P e tri et P auli aposto lorum ), Posen. 
Johannes, B ischof v. Posen, und das D o m ka p ite l übergeben der 

G laser T h iczko  die dem D om  gehörige M üh le  an der C yb ina, d ie  Glas 
nrühle (v itro ru m  m olend inum ) genannt, m it Z ubehö r und dem der Dom 
k irch e  gehörigen G arten  h in te r der M argare tenk irche zu fre iem  Besit 
z ii seinen Lebzeiten, w o fü r er gehalten ist, die G lasfenster im  D o r 
w iederherzuste llen und nach B edarf neue gegen Bezahlung einsetzer 
W enn eins von seinen K in d e rn  in  die gleichen Bedingungen e in tr it t ,  so. 
es die M uh le  zu den gleichen Rechten besitzen. W enn von  jede r 
M üh lrad  ein bestim m te r Z ins gezahlt w ird , kann die M üh le  samt Zu 
behör auch v e rk a u ft werden.

Zeugen: A braham , Scholaster, D om in ikus  A rch id ia ko n , A dam , Kan 
to r, N iko laus, Kustos, Boguchwał, Kanzler, W oys law  Schatzmeister, Ja 
kob, Johann, Andreas, G abrie l, M atthäus, Dom herren.

O r. Perg. 2 Siegel. K ap ite la rch iv  Posen: I I I ,  10. —  Raczyński, C. c 
M . P. 88; C. d. M . P. I I ,  S. 413 N r. 1080; Łukaszewicz, St. Posen I I ,  1 
(fe h le rh a fte r T e x t). A us dem T e x t der U rku nd e  geht n ich ts über ein 
G lashütte  he rvor, v ie lm eh r is t nu r von  einer m ehrrädrigen M üh le  du 
Rede. W elche R o lle  diese M üh le  fü r  die G lasherste llung sp ie lt, geht au 
dem T e x t der U rku n d e  n ich t hervor.

N r. 60.
1328 Jun i 30.

(in  crastino beatorum  P etri et Pauli), Posen.
Johannes, B ischof zu ¡Posen, üb e rg ib t Seinem H o fv e rw a lte r Sta 

nislaus gen. G lam b und seiner E hefrau Boguwala das Schulzenamt it
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der S tadt Schrodka be i Posen gegen bestim m te, im  deutschen Rechte 
übliche Abgaben und m it gewissen Berechtigungen. D ie  E inw ohner von 
Schrodka erhalten das Recht, Krüge zu besitzen, zu brauen und a lle rle i 
H andw erksa rbe it zu verrich ten . D er Schulze d a rf einen K rug  abgabenfrei 
anlegen.

Zeugen: A braham , Scholaster, A da m  K an to r, N iko laus, Kustos, Bo- 
guslaus, Kanzler, Voyslaus, Schatzmeister, Stephan, D ekan zu Breslau, 
Johann, P roku ra to r, u. andere gen. Posener D om herrn .

K ap ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . B N r. 55. —  C. d. M . P. I I,  S. 421 
N r. 1089.

N r. 61.
1330 Dez. 3.

( fe ria  secunda post diem  bea ti A nd ree  apostoli), Posen.
Johannes, B ischof v. Posen, überg ib t eine der D om kirche  gehörige 

M üh le  an der C yb ina, die vo rh e r nach B runo und je tz t  nach Jeschko, 
dem Sohn des A lexander, benannt w ird , m it genauer Grenzenangabe dem 
Posener Bürger Jeschko, dem Sohn des A lexander, gegen bestim m te L e i
stungen, da run te r auch A rbe its le is tung  fü r  den b ischöflichen H o f in  
G low no. '

Zeugen: Andreas, Propst, D om in ikus  A rch id ia ko n , W oyslaus, K an tor, 
Boguslaus, Kustos, G abrie l, Kanzler, Stephan, D ekan zu Breslau, Stephan, 
Klemens, Jesco, Johann de parochia, Lam pert, Andreas, M atthäus u. 
M athias, Czesantha u. Andreas D om herren.

K ap ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . B. N r. 35. —  C. d. M . P. II, S. 443 
N r. 1114. —  Bei der G renzbeschreibung w ird  auch die in  der U rk . von 
1327 Jun i 30 (Reg. 59) erw ähnte G lasm ühle angeführt und G lasm ühle 
(m olend inum  v it ra r i i)  genannt.

N r. 62.
1338 M a i 31.

(in  die Penthecostes), Posen.
Johannes, B ischof v. Posen, bestä tig t den V erg le ich  zwischen 

M atth ias, A rc h id ia k o n  von P lo tzk  und D om herr v. Posen, und H e ll
mann, K o m tu r des Johanniterhauses bei Posen, über die Zehn ten in 
M an iew o (südöstl. v. O bo rn ik ).

Zeugen: Bogufal, Dekan, W oyslaus, K an to r, Johann, Kustos, Stephan, 
Dekan zu Breslau, Klemens, Kanzler, Stephan aus Leslau, Czesantha, 
M atth ias  von H e ilig  G eist, Jesko von  St. N iko laus, Andreas Msczigneua, 
Paul, N o ta r, Dom herren.

O r. Perg. 2 Siegel. K ap ite la rch iv  Posen: I I I ,  17. —  C. d. M . P. II, 
S. 510 N r. 1182.

N r. 63
1343 N o v . 3.

(fe ria  secunda in fra  octavas om nium  sanctorum ).
N iko laus, E rbh e rr zu Solatsch (N estachovo) übe rg ib t seinem 

M ü lle r Peter eine M üh le  in  Solatsch m it besonderer A ussta ttung  gegen 
bestim m te Leistungen.

Zeugen: M aczko Selic, Bgrm str. v. Posen, Johann G elhor, Peter 
v. O b o rn ik  u. Lo ren tz , N o ta r.

O r. Perg. S iegelbruchstück. S t-A  Posen: Dep. St. Posen A  11. — 
C. d. M . P. I I,  S. 557 N r. 1229.

N r. 64.
(fe ria  terc ia  in  die M argarethe v irg in is  gloriose), Peisern.
D ie  S tädte Posen, Kalisch u. Peisern schliessen einen Bund gegen 

das V erbrechertum .
O r Perg 3 Siegel verloren. Czartorysk ische B ib i. K rakau. —  C. d. 

M . P. H I, S. 10 N r. 1302.

deutsche Wissensch. Z e itsch r. i.  W arthe land . H e ft  1. 1940.
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N r. 65.
1352 Jun i 30.

(sabbato in  crastino bea ti P e tri aposto li), Posen.
W irzben tha , G eneralstarost von  Polen, e rkenn t die F re ih e it des 

Schulzen N iko laus  von Jersitz von D iensten fü r  den K ön ig  an, w ovon 
ih n  die Posener Ratm änner u. Bürger M ączko Za lig , T icza gen. Rych ling, 
Peter D ives, M ichae l Calvus u. Domaslaus überzeugt haben.

Zeugen: Czestko, K aste llan von  Kostsch in, Nem erza, M undschenk 
von  Posen, Strzesko v. Łag iew n ik  u. Sandivogius v. W o jnow icze .

O r. Perg. Siegel. S t.-A . Posen: Dep. St. Posen A  13. —  C. d. M . 
P. m ,  S. 20 N r. 1311.

N r. 66.
1357 A p r i l  7.

(magna sexta feria ), Posen.
V irzban tha , G eneralstarost v. Polen, bezeugt, dass Jacussius, E rb 

he rr v. Rogalin, sein E rbgu t W iry  (W ir  T heu ton icum ) dem B ischof 
Johann v. Posen verp fände t hat.

Zeugen: Andreas, A rc h id ia k o n  v. Posen, Johann, V og t, Johann gen.
Brigar, alles Bürger v. Posen.

K ap ita la rch iv  Posen: L ib . p riv . B N r. 159 —  C. d. M . P. I I I ,
S. 74 N r. 1355.

N r. 67.
1357 Jun i 30.

(in  crastino beatorum  P e tri et P au li apostolorum ), Posen.
Andreas, A rc h id ia k o n  von  Posen, übe rg ib t das dem K a p ite l gehörige 

D o rf K rz in ka  (S k rzynk i bei Stenschewo, K r. PosenAVest, je tz t  ver* 
e in ig t m it  Ifflandshe im ) an Jakob, Sohn des Johann gen. Z ira , zur Be
siedlung nach M agdeburger Recht.

U . d. Zeugen: N iko laus, P ropst vom  heil. G eist bei Posen. 
K ap ite la rch iv  Posen: I I I ,  25. —  C. d. M . P. I I I ,  S. 82 N r. 1362. ■ 

Propst N iko la us  w ird  ebenfalls un te r anderen Zeugen in  e iner U rk . d. 
Bisch. Joh. v. Posen vom  gleichen Tage genannt. (C . d. M . P. I I I ,  S. 81 
N r. 1361).

N r. 68.
1358 Jan. 29.

(fe ria  secunda post dom in icam : C ircum dede run t m e .. .., qua can- 
ta tu r), Gnesen. ,

K asim ir, Kg. v. Polen, ve rk a u ft die V o g te i der S tadt Posen und 
den ihm  zustehenden 3. Groschen von  den G erich ten  dem M ünzm eiste r 
Johann fü r  120 M a rk  Prager Groschen.

Zeugen: M aczko Borcovicz, W o jw o d e  v. Posen, Joh., W o jw ode  
v. Lentschütz, A lb e rt,  W o jw o d e  v. Brest, Preczslaus, K aste llan v. Posen, 
N iko laus, R ich te r v. Posen, W irbe n tha , (G enera l-)S ta rost v. Polen.

O r. Perg. Siegel. S t.-A . Posen: Dep. St. Posen A  15. —  C. d. M . 
P. I I I ,  S. 100 N r. 1373.

N r. 69.
1358 Ju li 13.

( in  die beate M argare the gloriose v irg in is ), Posen.
G ra f N iko laus, E rbh e rr v. M oschin, v e rk a u ft an Andreas W assi- 

lo w icz  die Scholtisei zu Po^egowo (be i M osch in) und N ow aw ies (N ow a- 
vess) zum Besitz nach deutschem Recht.

U . d. Zeugen: W ochno und Feczko gen. Godis, Posener Bürger.^
O r Perg. Siegel. H a up ta rch iv  W arschau: U rk . N r. 1055. —  C. d. 

M. P. I I I ,  S. 112 N r. 1385.
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N r. 70.
1360 M ärz  6.

(fe ria  sexta ante dom inicam , qua can ta tu r: O cu li m e i. . . ) ,  Posen. 
K asim ir, Kg. v. Polen, g ib t dem Johann ite rhosp ita l bei Posen im  

Tausch gegen die D ö rfe r Siedlec (be i Kostsch in), Brzezie (K r. Schroda) 
und halb Popowo (be i O b o rn ik ) die kgl. D ö rfe r M an iew o (be i O bo rn ik ), 
Radzim  (be i O bo rn ik , heute w üst) u. B rzeziny (be i K u rn ik ).

Zeugen: Jaroslaus, E rzb ischof von  Gnesen, Pasko, W o jw ode , W yrz - 
bantha, K aste llan v. Posen, Andreas, Kaste llan, Dobeslaus, R ich te r v. Ka- 
lisch, N iko laus, R ich te r v. Posen, O tto , K anzle r v. Polen.

K ap ite la rch iv  Posen; L ib . p riv . E, 2 B l. 2 v. —  C. d. M . P. I I I ,  
S. 149 N r. 1418.

N r. 71.
1360 M ärz  7.

( in  sabbato post dom in icam  Rem iniscere) Land.
K as im ir, Kg. v. Polen, üb e rträg t Haus und G rundstück neben dem 

D o m in ikan e rk lo s te r zu Posen, die er von den Söhnen des verstorbenen 
Posener Kastellans Andreas gekau ft hatte , ~ dem B ischof Johannes 
v. Posen.

Zeugen: Preczlaus, W o jw ode , Andreas K aste llan von Kalisch, W irz - 
bantha, K aste llan von Posen, Janussius, Kastellan von B iechowo, N iko laus, 
R ich te r von Posen, O tto , K anzler von Polen.

O r. Perg. Siegel verloren. K ap ite la rch iv  Posen: IV , 9. —  C. d. M . 
P. I I I ,  S. 150 N r. 1419.

N r. 72.
1362 M a i 16.

(d ie  sedecima mensis M a ij) ,  Reichenbach.
G allus de Lem bark, P rio r des Johanniterordens, w eist den V ik a re n  

der D om kirche  zu Posen fü r die Kolende, die sie jä h rlic h  am Epiphanias
tage vom  Ordenshause v o r der S tadt Posen fordern , u. andere E in kün fte  
aus dem Johann ite rhosp ita l v o r  Posen 3 M  Rente und den G löcknern  
4 Scheffel G etre ide an.

M a ltese rritte ro rdensa rch iv , Prag: A b s c h r if t  d. 18. Jhdts. —  C. d. M . 
P. III,- S. 205 N r. 1475.

N r. 73.
1363 Aug. 6.

( in  crastino beati D o m in ic i confessoris) Posen.
Johann, B ischof v. Posen, transsum iert die U rk . des B ischofs Paulus 

v - 1230 fü r  d. K l. Paradies und bestä tig t die Schenkung des do rtigen  
Zehnten.

: U . d. Zeugen: M ysczigneus, P ropst v. he il. G eist u. D o m herr zu 
Posen.

O r. Perg. 2 Siegel. R aczyński-B ib l. Posen: U rk . D  17. —- Raczyński, 
C. d. M a j. Pol. 101; C. d. M . P. I I I ,  S. 225 N r. 1497.

N r. 74.
1363 A ug. 6.

( in  crastino sancti D o m in ic i confessoris) Posen.
Johann, B ischof v. Posen, überw eist Andreas R ynkon is  das D o rf 

Rem bowo zur Besiedlung nach deutschem Recht von N eum arkt.
U  d. Zeugen: Mysczigneus, P ropst v. heil. G eist bei Posen. 
K ap ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . D. N r. 247. —  C. d. M . P. I I I ,  

b. 226 N r. 1498. D e r O r t Rem bowo w ird  bei G ostyn in , südl. P lo tzk , an- 
genommen.

2
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N r. 75.
1364 Januar 19.

(fe ria  sexta in  crastino beate Prisce v irg in is ), Posen.
K asim ir, Kg. v. Polen, überträg t dem M ü lle r  Hanco den 3. T e il 

der E inkäu fe  der M ühle, die er an der W arthe  v o r der St. Posen neu 
erbaut hat.

Zeugen: Paseo, W o jw o d e  (von  Posen), W irzban tha , Kaste llan, lh o -  
mislaus R ich te r von Posen, V inzenz, Kaste llan von  Gnesen, Andreas 
K aste llan von Kalisch, Janussius, Kaste llan von B iechowo, V inzenz, K a
ste llan von Konin.

Org. Perg. Siegel verloren, St.-A . Posen: Dep. St. Posen A  14. —  
C d. M . P. I I I ,  S. 234 N r. 1509. W ierzbow ski, Summaria IV , 3 Suppl. 
N r. 221.

N r. 76.
1364 Dez. 21.

(d ie beati Thom e aposto li), Posen.
A rn o ld , D om herr zu Posen, bestä tig t den V e rk a u f der Scholtise i im  

K ap ite ld o rfe  Starczanow (S tarczinow o, am W arthekn ie  nö rd l. von Posen). 
U . d. Zeugen: Msczigneus, P ropst v. hl. G eist, Posener D om herr. 
K ap ite la rch iv  Posen: IV , 13. —  C. d. M . P. I I I ,  S. 257 N r. 1531.

N r. 77.
1365 Ju li 6.

( in  octava P etri et Pauli aposto lorum  beatorum ), Posen.
Jakob, A rc h id ia k o n  und O ff iz ia l v. Posen, ve rk a u ft die Scholtisei 

in  K oz ieg łow y (K ozeglow i, nörd l. v. Posen) an H eyne C onrad i, der sich 
je tz t  auf der Schrodka au fhä lt. D ie E inw ohner von K. sollen ih re  A b - 
gaben nach Posen bringen. . _

U . d. Zeugen: Myscigneus, P ropst v. hl. G eist be i Posen u. Dom - 
he rr zu Posen.

K ap ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . B N r. 197. —  C. d. M . P. I I I ,  
S. 266 N r. 1543.

N r. 78.
1366 A p r i l  28.

( in  die bea ti m a rtir is  V ita lis  g lo rios i), Posen.
N iko laus, gen. Poppo, K o m tu r der Johann ite r v o r Posen, erneuert 

dem Stanislaus gen. Swank sein Schulzenpriv ileg von Rabowice (südöstl. 
von  Schwersenz) welches ih m  kü rz lic h  be im  Brande der St. Posen v e r
n ich te t wurde. D ie  E inw ohner von  R. sollen ih re  Abgaben nach Posen
abl ic f ern

Zeugen: S tan iko, Schulze von Szewce, Thomassius, Schulze von 
Than iborz , V o ico , Schulze von Zalaszewo, V o is law , Schulze von  Grusz- 
czyn, Johann, Schulze von  G o ta rtow o , M ichael, Schulze von Jankow.

St.-A . Posen: Inscrip t. Posn. 1549 Bl. 237. —  C. d. M . P. 111, S. 279 
N r. 1558. —  Ü ber den Brand der S tadt Posen vgl. W arschauer, S tad t
buch S. 41*. V g l. auch Reg. 95.

N r. 79.
1368 Jun i 23.

( in  v ig ilia  bea ti Johannis baptis te) o. O. _
W irzban tha , K aste llan v. Posen u. zugleich G eneralstarost v  Polen, 

bezeugt, dass Sandivogius, E rbhe rr v. G lem boczek, m it seiner Ehetrau 
dem Posener Bürger N iko la us  K ers tan i 4 H u fen  in  M an ieczk i (M anczicze, 
K r. Schrim m ) fü r 20 M a rk  verp fände t hat.

Zeugen: W yscota, K aste llan v. K riew en, V inzenz, K aste llan v. G ne
sen, Lasczo, U n te rjä ge r v. K on in , Daszo, U n te rr ic h te r v  Posen.

K an ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . B N r. 45. —  C. d. M . 1. I I I ,  S. 315 
N r. 1599.
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N r. 80.
1372 Juni  13.

(d ie  tredecim a mensis Jun ii), Posen.
Elisabeth, K g in  v. U ngarn  u. Polen, bestä tig t den Ausspruch eines 

R ich terko llegs über den S tre itfa ll zw ischen der St. Posen u. dem N onnen
k los te r zu O w insk. D ie  Posener Ratm änner ha tten  auf G rund  einer 
U rku nd e  vom  gen. K los te r eine jä h rl. L ie ferung von 30 Eichen- u. 30 K ie 
fernboh len fü r  die B rücke in  Posen gegen die Ueberlassung eines fre ien  
Hauses in  der St. Posen gefordert. D ie  P rüfung der U rku n d e  ha tte  ih re 
U n g ü ltig k e it ergeben, so dass das K lo s te r von der L ie ferung fre i
gesprochen wurde. Ausserdem  w urde dem K lo s te r das Haus in  Posen 
fü r fre i von den städtischen u. kön ig l. Abgaben e rk lä rt. Es lag neben 
dem D om in ikanerk los te r.

Zeugen: Andreas, B ischof von C erreto (be i Neapel), Dobeslaus, 
W o jw ode  von K rakau, Lorenz, K aste llan v. Posen, Preczlaus, R ich te r 
v. Posen, Thom islaus, R ich te r von Kalisch, Zawissius, A rch id ia ko n , V iz e 
kanzler des kgl. Hofes, N iko laus  von K u rn ik , D o k to r  der D ekre te  u. 
Kanzler von Grosspolen.

G ed ru ck t be i Raczyński, Cod. d ip l. M a j. PoT. N r . 165, angeblich nach 
einer A b s c h r if t  in  den Posener G rodak ten  (T ranssum t Kg. Sigismunds 
von 1570 Jan. 16). —  C. d. M . P. I I I ,  S. 378 N r. 1664.

N r. 81.
1372 Juni  14.

(fe ria  secunda p rox im a post diem  sancti Barnabe aposto li), Posen. 
E lisabeth, K g in  von U ngarn u. Polen, g ib t der S tadt Posen auf ih re  

B itten  die S tad td ö rfe r Jersitz (Iszycze) und W  einem  (W in ia ry )  zurück, 
die der S tadt Posen von der G ründung an gehörten und die Kg. K as im ir 
v. Polen, der B ruder der K ön ig in , ohne V erschulden der S tadt nach 
eigenem Ermessen an sich genommen hatte , a llerd ings soll er, w ie man 
Börte, sie zurückzugeben versprochen haben.

Zeugen: Joh., Bisch, v. Posen, Przeczslaus, W o jw o d e  v. Kalisch, 
Lorenz, Kaste llan v. Posen, Przeczslaus, R ich te r v. Posen, N iko laus, U n te r 
käm m erer v. Kalisch, O tto  v. P iliza, Starost v. Posen. A usge fe rtig t 
durch den K anz le r D o k to r  der D ekre te  N ik . v. K u rn ik .

O r. Perg. Siegel, St.-A , Posen: Dep. St. Posen, A l  —  C. d. M . 
P, 111, S. 379 N r. 1665. —  W arschauer, Stadtb. S. 83*; E rich  Schm idt, 
Deutschtum  im  Lande Posen, B rom berg 1904, S. 153.

N r. 82.
1372 Okt .  4. . . .

( fe ria  secunda p rox im a ante octavas festi beati M ichae lis  archan
ie li) ,  W ina r.

Ludw ig , Kg. v. U ngarn u. Polen, b e fre it die Posener Burger u. K au f
leute von T r ib u t  und Zohzahlungen in  Polen.

O r. T ranssum t Kg Sigismunds I. v. 1521. M ärz  3. St.-A . Posen: Dep. 
St- Posen A  154 a; desgl. O r. Transsum t v. 1539 Ju li 4. ebendort A  198, 
fe rner St.-A . Posen: Dep St. Posen V a ria  2 B l 62 v. u. L ib . c iv ium  1554 
Bl. 425; H a up ta rch iv  W arschau: K ro n m e tr ik  37, 73 N r. 3624.

Raczyński, C. d. M . P., 103; C. d. M . P. I I I ,  S. 390 N r. 1676. — 
Über den A usste llungsort vgl. W arschauer, S tadtbuch S. 82"'.

N r. 83.
1373 März  15.

(idus M a rc ii) , A v ignon .
Papst G regor X I.  beau ftrag t die B ischöfe von Breslau und Lebus 

und den A b t. v. Leubus, gegen die Ü be ltä te r, die in  der S tadt und D iö 
zese Posen G e istliche und K irchen  geschädigt haben, m it k irc h lic h e r 
S trafen vorzugehen.
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K ap ite la rch iv  Posen: IV , 25. —  Theim er, M on. Polon. I, 924; C. d. 
M . P. I I I ,  S. 395 N r. 1684.

N r. 84.
1373 Ju li 1.

( in  crastino com m em orationis sancti P auli aposto li), Posen.
Johann, B ischof v. Posen, gestatte t dem Propst M ro ko th a  zum heil. 

G e is t bei Posen, einige sandige und zum G etre idebau unbrauchbare 
Ä c k e r bei K o ke n d o rf an der Strasse nach Kaźm ierz (s iid l. von  Samter) 
dem Posencr Bürger und K räm er M a rt in  Przeczkonis zur Anlage eines 
W einberges zu übergeben. Nach 6 Jahren soll M a rt in  m it K in d e rn  u. 
N ach fo lgern  dem Propst v. h l. G eist jä h rl. V2 M a rk  Groschen und an 
die D om kirche  6 Gefässe W e in  lie fern .

Zeugen: T ro ja n , Propst, D y th ko , Dekan, N iko laus, Scholaster, A n 
dreas A rch id ia ko n , N iko laus, K an to r, N iko la us  A rc h id ia k o n  von 
Schrim m , Johann, Kustos, Dam ian, Kanzler, Pribigneus, A lb e r t,  Staszko, 
Peter und Goslaus, Posener Dom herren.

K on s is to ria la rch iv  Posen. Z u  d. J. 1434. —  C. d. M . P. I I I ,  S. 399 
N r. 1686 —  W arschauer, Stadtb. S. 78* u. 81*.

N r. 85
1373 O k t. 3.

( te rc io  die mensis O ctobris ), Kaschau.
Ludw ig , Kg. v. U ngarn  u. Polen, ve rsp rich t den Bürgern von Posen, 

sie be i a llen ih ren  Rechten zu bewahren, wenn sie be im  Fehlen m änn
lich e r N achkom m en der w e ib lichen  T h ron fo lg e  einer seiner be iden 
T öch te r, K a tha rina  und M aria , zustim m en.

Baworowskische B ib i. Lem berg: L ib . p riv . c iv ita tis  Posn. Bl. 18.
C. d. M . P. I I I ,  S. 402 N r. 1689. —  Es is t n ich t erkennbar, w a rum  seine 
T ö ch te r K a tharina  u. M aria  und n ich t w ie üb lich  H edw ig  u. M aria  ge
nann t werden.

N r. 86.
1376 Ju li 2.

(d ie  sanctorum  Processi et M a rt in ia n i m a rtiru m ), Posen.
N iko laus, B ischof v. Posen, bestä tig t ein A bkom m en zwischen T iczco 

v. M ö g litz , D o m he rr zu Posen u. P fa rre r d. St. A d a lb e rtk irc h e  auf dem 
Berge ausserhalb der St. Posen, und dem Posener Bürger Friczco Sar- 
w o rch te r über die Abgaben, die F riczco von seinem W einga rten  be i der 
St. G eorgskirche am W ege nach O b o rn ik  zu r lin k e n  Seite in  den zur 
A d a lb e rtk irc h e  gehörigen Feldern zu le isten hat. Ü ber den W einga rten 
können F riczco u. seine N ach fo lger fre i verfügen, doch muss eine higen- 
tum sveränderung v o r dem P fa rre r v. St. A d a lb e rt geschehen.

Zeugen: T ro janus , Propst, D itk o , Dekan, N iko laus, Scholaster, A n 
dreas, A rc h id ia k o n  v. Posen, N iko laus, A rc h id ia k o n  v. Schrim m , Peter, 
A rc h id ia k o n  v. Betsche, Dam ian, Kanzler, Kelczo, Przibigneus, Stanislaus, 
Goslaus, Peter, P ro ku ra to r v. M asowien, M ichae l, der oben genannte 
T iczco, M a tth ia s  B lyda, P rä la ten und D om herren v. Posen.

O r. Perg. 3 Siegel, das 3., des P farrers T iczco, abgefallen. St.-A . 
Posen: Dep. St. Posen A  17. —  C. d. M . P. I I I ,  S. 449 N r. 1728. Im D ru ck  
steht fü r  Sarw orch te r Sarwochter.

N r . 87.
1378 N ov. 11.

( in  festo beati M a r t in i confessoris), Sącz.
E lisabeth, K g in  v. U ngarn  u. Polen, bes tä tig t den B ürgern von  Po

sen die ihnen durch K ön ig  K as im ir, ih ren  B ruder, zu te il gewordenen 
F re ihe iten, insbesondere das Recht, ih re  Ratsherren ohne Anw esenhe it 
u. Z ustim m ung des Starosten zu wählen.
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Baworowskische B ib i. Lem berg: L ib . p riv . c iv ita tis  Posn. Bl. 21. —  
C. d. M . P. I I I ,  S. 473 N r. 1755.

N r. 88.
1380 Jun i 12.

(fe ria  te rc ia  ante festum  beatorum  V i t i  et M odesti), Posen.
D ie  Ratm änner zu Posen, Pechno, Bürgerm eister, S id il L inschicz 

H anko G regor, Peczko K ostrz in , N iczko  Lam pracht, Hannos C lize, Ja- 
nusch S tu ler u. Jakusch Bogene bekennen, dass in  G egenw art der Schöffen 
H encze lin  O bo rn ik , M ath ias L inde, Cune sellatoris, N iczko  Kosilke, 
Peter Pesschel, Peter Jawer u. N iczko  M ath ias in  gehegtem G erich t 
un te r V o rs itz  des E rbvogtes Jakob, die Söhne des N iko laus  K ris tian , 
Peter u. Jakob, auf ih re  F leischbank auf dem M a rk t in  Posen, neben der 
F leischbank des Bgrm strs Pechno, von  ebendiesem eine Schuld von 
20 M a rk  Prager G roschen poln. Zäh lung  gegen jä h rliche  Zah lung von 
2 M a rk  aufgenommen haben.

K ons is to ria la rch iv  Posen: Jahr 1420 zu M a i 10. —  C. d. M . P. I I I ,  
S. 490 N r. 1772.

N r. 89.
1380 Ju li 14

(d ie  X I I I I  mensis Ju lii) , Posen.
N iko laus, Bisch, v. Posen, bekennt, dass die beiden D om herren zu 

Posen Dam ian, Kanzler, und Andreas von Siernicze, einen A lta r  zu 
Ehren des A poste ls  Bartholom äus u. des he il. M ä rty re rs  Georg in^ der 
Posener D om kirche  gegründet haben. Es w ird  M ath ias Sedlar von  Sten- 
schewo oder w er der neue P fa rre r des A lta rs  werden w ird , zwei W ein - 
berge auf dem Felde der St. A d a lb e rtk irc h e  auf dem Berge ausserhalb 
der M auern  der S tadt Posen besitzen, welche der K anzler Dam ian selbst 
gekau ft hat. Andreas s t if te t  fü r  den A lta r  2 M a rk  Groschen von seinem 
E rbgu t G o ta rto w o  be i Schwersenz, welches er durch Tausch von dem 
Edelm ann N iko laus, Kaste llan von  O strów , gegen das D o r f Jerzykow o 
erwarb. Das Patronatsrech t sollen die be iden S tifte r, m it  D am ian be
ginnend, abwechselnd ausüben; nach ih rem  T ode  soll es dem B ischof 
Zufällen. . ^

Zeugen: T ro ja n , Propst, D y thco , Dekan, N iko la us  P ropst in  One- 
sen, N iko laus  Scholaster, A lb e r t  A rch id ia ko n , Boguphal Kustos, N ik o 
laus K an to r, ’ N iko la us  A rc h id ia k o n  von Schrim m , Peter A rch id ia ko n  
von Betsche, N iko laus  A rc h id ia k o n  von  Czersk, Paul v. Szlachcin, Sta
nislaus Przibigneus, M ichae l P ropst v. G łuszyn, Peter v. T arnkow o , 
T iczco v. M og litz , M a tth ia s  B lida , Johann A rch id ia ko n , W irzbantha , 
Kustos in  Gnesen, N iko laus, R ich ter, N iko la us  v. M odrzę.

K a p ite la rch iv  Posen: L ib . p r iv il.  B. N r . 73. C. d. M . r .  ln ,  
S. 492 N r. 1774.

N r. 90.
[1383] o. J. u. O. . , . . . .  ,

T ro janus, P ropst d. Posener D om kirche , bestä tig t dem N iko laus, 
dem Sohne des N iko la us  v. K icz ino  (K ic in ), das in  den unruhigen Z e iten  
verlo ren  gegangene P riv ileg  über die V o g te i von O stró w  oder „Inse l 
(später O strów ek) bei der b ischö flichen S tadt gelegen D er V o g t erha lt 
freies E igentum  an seinem Hause, fre ien  B ro t- u. F le ischverkauf u. fre ien

K ap ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . B. N r. 126. C. d. M . P. I I I ,  S. 534 
N r. 1810; d o rt is t diese U rk . ohne Angabe von  G ründen nach dem 
30. Juni 1383 eingereicht.
N r. 91.
3383 Jan. 18. \ o  ■

(d ie  dorhinica, qua can ta tu r: C ircum dede run t me ..  . .), re isern .
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D e r A d e l Grosspolens s ichert dem Rat und der ganzen Bürger
schaft der S tadt Posen fü r  die U n te rs tü tzung  der W ah l M arias, der 
T och te r des Kgs Lu dw ig  von  Ungarn, zur K ön ig in  von  Polen die W ah
rung der bestehenden Rechte zu.

O r. Perg. 18 Siegel, davon 14— 18 ve rlo ren ; C zartoryskische B ib i. 
K rakau : U rkunden. A b s c h r if t  S t.-A . Posen: V a ria  2 Bl. 108 b. —  C. d. 
M . P. I I I ,  S. 531 N r. 1807. Łukaszewicz, St. Posen I S. 87, feh le rha fte r 
D ruck.
N r. 92.
1383 O k t. 7.

( V I I  die mensis O ctobris ) Posen.
Johannes, B ischof v. Posen, erlässt V o rs c h rifte n  über die V e rte ilu ng  

der E in k ü n fte  des Kap ite ls; denn die E in kü n fte  aus den G ü te rn  sollen 
a llen M itg lie d e rn  des K ap ite ls  zu gute kom m en und n ich t einzelnen. D er 
P ropst jedoch, dessen Stelle nur schwach d o tie r t ist, soll 4 G ü te r fü r 
seinen U n te rh a lt bekommen, von  denen 3 genannt s ind: M anczn iky  
(M ączn ik i bei Schrodka), S (ch)rodka, W ela (W ie le  bei N a k e l); das 4. steht 
zu seiner W ahl.

K a p ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . B. N r. 168. —  C. d. M . P. I I I ,  S. 537 
N r. 1813.

N r. 93.
1383 N o v . 12.

( X I I  die mensis N ovem bris), Posen.
Johann, B ischof v. Posen, gestatte t dem Posener Bürger B arthko  

Czeszm ir im  D om  einen A lta r  zu Ehren des he il. Kreuzes und der heil. 
Petrus und Andreas zu s tifte n  und setzt den von  B. Czeszm ir v o r
geschlagenen Lodvigus, den P fa rre r der K irche  in  K o m o rn ik  (westl. von 
Posen) als G eistlichen ein. Für seinen U n te rh a lt setzt der S tif te r  fü r  
10 Jahre 5 M a rk  Prager Groschen als Rente von seinem Besitz aus u. zw. 
einem Haus auf dem M a rk t und einer T uchkam m er in  der M it te  der 
S tadt Posen. W enn nach 10 Jahren die Besitzer des Hauses und der 
Tuchkam m er n ich t m ehr die 5 M a rk  zahlen w o llen , sollen sie dem 
A lta r is te n  fü r  50 M a rk  andere E in kü n fte  m it W issen des K ap ite ls  v e r
schaffen. D er B ischof t r i f f t  Bestim m ungen über die Nachfo lge im  A m te , 
über Z a h l und In h a lt der zu lesenden Messen und w e is t dem A lta r is te n  
im  C hor des Domes die erste Stelle ein. Den A lta r  s ta tte t der B ischof 
m it einem lOtägigen Ablass aus.

Zeugen: T ro ja n , Propst, Peter, Dekan, A lb e rt, A rch id ia ko n , N i
kolaus, Scholaster, N iko laus  K an to r, M ichae l, P ropst von G luschin, Sta
nislaus Prusz, Kanzler, Peter, A rc h id ia k o n  von  Betsche, K onrad , A rc h i
d iakon  von Schrim m , N iko laus, A rc h id ia k o n  von Lentschütz, Pribigneus, 
Peter von  T arnow o , Johann Borngraber, Schreiber der U rkunde , N iko laus  
Kruszę, M a tth ia s  B lida , Posener Dom herren.

K ap ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . B. N r . 75. —  C. d. M . P. I I I ,  S. 540 
N r. 1815.

N r. 94.
1385 Jun i 30.

( in  crastino aposto lorum  P e tr i et Pau li) Posen.
T royanus, D om propst v. Posen, und das D o m kap ite l v. Posen 

erneuern fü r  N icolaus, anders M icu la  gen., und fü r  W oyczecha, W itw e  
des Janislaus, Schulzen von  Schrodka und S o ko ln ik i (westl. v. Kost- 
schin), die dem Posener D o m ka p ite l gehören, ih re  P riv ileg ien, welche 
kü rz lich  beim  Brande der S tadt Posen ve rn ich te t w urden. Dabe i werden 
Rechte und P flich te n  der Schulzen u. Km eten festgesetzt.

Zeugen: T royan , Propst, Peter U n ruh , Dekan, V inzenz G rochola, 
Scholaster, die A rch id ia kon e  A lb e r t  von  Posen, N iko la us  von  Czersk, 
N iko la us  von  Lentschütz, K onrad von  Schrim m , Peter von  Betsche,
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Sandzivog K an to r, Stanislaus Prus, Kanzler, die Pröpste A lb e r t  von 
K ruschw itz , M ichae l von  G łuszyn, Svanthoslaw von H e ilig  Geist, Paul, 
Scholaster von Lubusz, Pribigneus V ilk in ,  T iczco von M og w itz  ( in  Schle
sien, de M ogelycz), Johann von W ronow o, Johann Borgraber, M irosco 
von Bnin, M a tth ias  B lida , Paul de P iaskowo, N iko laus  v. M odrzę  (de 
M oderzs).

K ap ite la rch iv  Posen: L ib . p riv . C N r. 78. —  C. d. M . P. I I I ,  S. 563 
N r. 1834. —  Ü ber den B rand der S tadt Posen vgl. W arschauer, S tad t
buch v. Posen, S. 41*. V g l. auch Reg. 78.
N r. 95.
1386 M a i 3.

(d ie  invencion is  s. C rucis), Gnesen.
V lad is laus, Kg. v. Polen, gestatte t den Bürgern v. Posen, T uch 

kam m ern und B ro tbänke aus M auerw erk zu e rrich ten  und oberhalb der 
Schuhbänke Häuser aufzubauen.

O r. Perg. Siegel beschädigt. S t.-A . Posen: Dep. St. Posen A  18; 
A b s c h r if t  Dep. St. Posen V a ria  2 B l 57 (fä lsch lich  1388) —  C. d. M . 
P. I I I ,  S. 576 N r. 1847. —- V g l. W arschauer, S tadtbuch, S. 55*.

N r. 96.
1388 Sept. 30.

(in  crastino s. M ichae lis archangeli), Lu b lin .
W ladislaus, Kg. v. Polen, bestä tig t die U rku nd e  der K g in  E lisabeth 

[von 1372 Jun i 14, Reg. 81] über die Rückgabe von  Jersitz und W einern  
(V in a r i)  an die St. Posen, der die be iden D ö rfe r von Kg. K as im ir fo r t 
genommen w orden waren.

Zeugen: D ie  W o jw o d e n : Johann von  Sandom ir, Barthossius von 
Posen, Sandzivog von  Kalisch, Krzesslaus, Starost von  Grosspolen, Johann, 
P ich te r, D ersko Fähnrich von Posen.

A usg e fe rtig t durch den K anzle r Zaclicza und den V izekanz le r K le 
mens von  M oskorzow .

O r. Perg. Siegel. S t.-A . Posen: Dep. St. Posen A  2. —  C. d. M . 
P. I I I ,  S. 607 N r. 1882.

N r. 97.
1389 A p r i l  2 2 .

( fe ria  qu in ta  in fra  octavas Pasee), Sandomir.
W lad is laus, Kg. v. Polen, bestä tig t die der S tad t Posen von  den 

Königen K as im ir und Lu dw ig  e rte ilten  Priv ileg ien.
Zeugen: Johann v. T arnów , W o jw o d e  von  Sandom ir, Sandzivog, 

W o jw o d e  von  Kalisch, Johann, Kaste llan von  Kalisch, C ris tian , Kaste llan 
Von Sandez, Janko, R ich te r von Posen, Thom ko , M undschenk von Krakau.

O r. Perg. Siegel. S t.-A . Posen: Dep. St. Posen A  19. —  C. d. M . 
P- H l, S. 614 N r. 1888.

• N r. 98.
1390? Tagesangabe verderb t.

Krakau.
W ladislaus, Kg. v. Polen, gewährt den frem den K au fleu ten  in  Polen 

d ie E rle ichterungen, die K au fleu te  aus Polen im  A us land erfahren, wobe i 
er Abgabe und Handelswege z. ß. von  Z an toch  über Schwerin und von 
do rt die W a rth e  au fw ärts  nach Posen und K rakau  bestim m t.

Zeugen: B ischof zu Posen, Peter, D o k to r  be ider Rechte, S pithko, 
W ojw ode und H aup tm ann von K rakau, Sandziwoy, W o jw o d e  von  Kalisch 
und H auptm ann von  Grosspolen, G ünte r, M arschall, u. K r is t in  O strow sk i.

S t.-A . Posen: Dep. St. Posen. Korrespondenzbuch d. St. Posen 
1535— 1545 B l 183. —  Raczyński, C. d. M . P. N r . 104; C. d. M . P. I I I ,  
S- 624 N r. 1901.
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N r. 99.
1390 Febr. 3. „  . , „

( in  crastino p u rifica tio n is  M arie ), Posen. .
T y le  Grazenow, Bürgerm eister v. Posen, A n d irk o  Ponicz, N iczko 

K emrer, N iczko  M argon inski, F fricze Zorew ech te r, Johann Bohme. Georg 
M erke l u. N icze Pathe, Ratm änner v. Posen, bekennen dass W oyczech 
Czabay die städt. Scholtisei G urtsch in  von den Söhnen A lb e rts  des f rü 
heren Schulzen in  G urtsch in  gekauft hat. D iesen w ar die Besitzurkunde 
über die Scholtisei, als Kg. W ladislaus die S tadt Posen einascherte im  
Hause des K unko  verb rann t, w o rau f sie h ie r in  w ö rtlic h e r W iedergabe 
e ingefügt w ird  (1284 N ov. 11, s. Reg. 29). . . .

g O rg. Perg. Siegel. S t.-A . Posen: Dep. St. Posen A  4; O ngm a l-N o - 
ta ria ts ins trum e n t v. 1445: ebenda A  6; A b s c h r if t  d. Transsum ts v  1390: 
ebenda A  5;- A b s c h r if t  des 15. Jhdts: ebenda A  3. —  C. d. M . P. H l,
S 619 N r. 18^5. —  D ieser Brand der S tadt Posen scheint n ic h t im  ein« 
zelnen bekannt zu sein. V g l. Łukaszewicz, St. Posen, I I  S. 186.

N r. 100.
1390 Aug. 13. . , . , D

( in  v ig ilia  assum ptionis v irgm is  gloriose), lo sen .
Swanthoslawa, A nna, Dobroslawa. Schwestern des S. K a tha rinen 

k loste rs zu Posen, und dessen ganzer Konvent ubergeben ih r  h rb g u t 
S lempowo im  D is tr ik t  K iecko  dem Gnesener Schatzm eister und Dom» 
he rr N iko laus  Srzeczconis gegen Z ah lung einer ja h rl. Rente von  3 M  aut

L e b e n s z e it ;  G rocho la j T ro ja n , P ropst v. Posen Johannes R ek
to r  der Schulen, N iko laus  Plesszowski, T ro ja n  G rochola, N ik . o ff. N o ta r,
M iros ław , D o m herr v. Posen. . , , c . »

O r. Perg. Siegel. Ges. d. Freunde d. W iss. Posen; A bschr. S t.-A . 
Posen: Relationes Posn. 1754 I I  Bl. 204. —  V g l. Reg. 45.

N r. 101.
1391 N o v . 11. • \  o

(in  festo bea ti M a r t in i episcopi et coniessons), Posen- 
V inzenz, D om props t i. Posen, üb e rträg t dem M athias, dem Sohne 

des V inzenz, die V o g te i in  der S tadt O strów , d. h. Insel, be i d. S tadt 
Schrodka, die dem B ischof v. Posen gehört, m it bestim m ten Rechten und 

lichten.
Zeugen: Borzislaw , Johann, R e k to r der Schule, Posener Dom herren, 

Johann v. Samter, Kap lan d. gen. Propstes, Johann Sarna D o m herr zu 
G luschin, V inzenz, E rbh e rr auf Pinne, Andreas, V o g t v. Goslm , Johann 
gen. Plaska u. Santco v. d. Insel ebendort.

K ap ite la rch iv  Posen: L ih . p riv . B. N r. 135. —  C. d. M . P. U l, S. 63J 
N r. 1915.

N r. 102.
1391 N ov. 30. T_ ,

(ipso die bea ti A nd ree  aposto li), K rakau
W ladis laus, Kg. v. Polen, üb e rtrag t dem M u lle r  H e n lin  seine M uh le  

in  der St. Posen un te r der Burg m it allem  Z ubehör 
Abgaben. M alz sollen die Posener Bürger nu r in  dieser M uh le  m ahlen 
lassen m it der Abgabe, w ie  sie in  Kalisch oder Peisern üb lich  ist. Für 
alle Schäden durch Wasser oder Feuer muss der M ü lle r selbst aufkom m en.

Zeugen: D ie  W o jw ode n  Sandzivog v. Kalisch, S p itko  v. K rakau, 
P rz ibco von  Irzandze v. Sieradz, d ie  Starosten Joh. v. T en tsch in  von 
W o jn icz , C h ris tin  v. K oz ig low y  aus Sandez u. Paschko v. P ilcho w itz

aus B̂ ertscp e Siegel. S t.-A . Posen: D ep: St. Posen A  20. —  C. d. M . 
P. I I I ,  S. 640 N r. 1916. —  W arschauer, S tadtbuch S. 44" u. 64 \
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N r. 103.
1392 Jan. 27.

(dom in ico  die ante p u rifica tione m  sancte M arie  v irg in is  gloriose), 
Sandom ir.

W ladis laus, Kg. v. Polen, bezeugt, dass Sandzivog, W o iw ode  v. Ka- 
lisch, das Freischulzenam t in  W e inern  m it 2 H u fe n  A c k e r und der M üh le 
La tina , deren Besitz der V o rbes itze r Peter Przeczkonis v. Kostsch in 
wegen eines Verbrechens v e rw irk t  hatte , m it allem  Z ubehör der S tadt 
Posen fü r  350 M a rk  b re ite r Prager Groschen, zu 48 auf eine M a rk  v e r
k a u ft hat.

Zeugen: Jasko B a liczk i, Kaste llan von W eiss litz , W o ith k o  R ich ter, 
Prandota, U n te rr ic h te r, M ichae l von Bogum ilow icze, Untertruchsess von 
Sandom ir, Dem etrius, M arschall, u. Raphael von M ichów .

Regierungsarchiv K alisch: Inscrip t. Calissienses 1551 S. 1482. —  C. d. 
M . P. IV , S. 29 N r. 2072.

N r. 104.
1394 M a i 10.

(ipso die dom in ico  post d iem  s. S tan isla i in c lit i m a rtir is  tem pore 
M a ii p rox im o), Gnesen.

W ladis laus, Kg. v. Polen, gew ährt der St. Posen in  A n b e tra ch t der 
N o t und der M ängel, un te r denen sie le ide t, e in  allgem ein gültiges N ie d e r
lagsrecht fü r  3 Tage.

St.-A . Posen: O rig ina ltranssum t Kg Sigismunds v. 24. Febr. 1521, 
Siegel ve rlo ren : Dep. St. Posen A  21; H a up ta rch iv  W arschau: K ro n m e tr ik  
37, 75 N r. 3615. —  Raczyński, C. d. M . P. N r . 107; C. d. M . P. I I I ,  S. 667 
N r. 1944. W ierzbow ski, Summaria IV , 3 Supplem ent N r. 369.

N r. 105.
1396 Ju li 31.

(an synte Petirs ob inde), [Posen].
Jurge M e rk il, A n d ris  C linkener, H an len  M ö lne r, Peter vom  Sande, 

Jnrge Z e tta w , Sym ko Stoyan, H andzel Bem chin u. Barthos, Ratm änner 
der St. Posen verkau fen  die städtische Badstube be i St. M a ria  M agdalena 
dem Bader N icze T ro c h t il gegen 2 M a rk  jä h rl. Rente.

St.-A . Posen: Dep. St. Posen: A c ta  consul. zu 1412 B l. 21 v. —  W a r
schauer, S tadtb. I S. 78 N r. 174.

N r. 106.
1397 Dez. 1.

( in  crastino beati A nd ree apostoli), Posen.
Euphrosyne, Ä btiss in , T ybe riad is  K e lle rm e is terin , Febronia, U n te r- 

P rio rin , und der ganze K on ven t des Z is terz ienserinnenkl. zu O w insk, haben 
durch V e rm itt lu n g  des Sandziwog, W o jw o d e n  von . K alisch und G enera l
starosten von Grosspolen, ein gütliches Ü bere inkom m en m it den R a t
m ännern der St. Posen dahin getro ffen , dass die St. Posen jä h rl. zu 
M a r t in i 16 Stein Seife dem K lo s te r lie fe rt. A lle  dagegen sprechenden U r 
kunden werden fü r  ungü ltig  e rk lä rt. Dagegen soll das K los te r von  der 
L ie ferung von  Bohlen fü r  die Brücke fü r  im m er fre i sein.

O r. Perg. 2 Siegel, das 2. feh lt. S t.-A . Posen: Dep. St. Posen A  22. —  
C. d. M . Pol. I I I ,  S. 704 N r. 1983. —  D ie  G egenurkunde vom  Bürgerm eister 
T h ile  G razenau ausgestellt in  acta c iv ilia  c iv ita tis  Posn. a. 1562, ohne 
Zählung. — Ü ber den S tre it der St. Posen m it dem K los te r in  O w insk 
siehe auch die U rk . v. 1372 Jun i 13, Reg. 80.

N r. 107.
1398 A p r i l  25.

(ipso die sancti M a rc i ewangelistę), Posen.
N iko la us  de C urow , B ischof v. Posen, bestä tig t die G ründung eines 

A lta rs  in  der P fa rrk irch e  M aria  M agdalena durch W o y tk o , E rbhe rrn  auf
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K re is ing  und Bürger zu Posen, zusammen m it seiner E hefrau N e la  und 
seinen Söhnen N iko la us  u. Peter. D e r A lta r  be finde t sich be im  E in tr i t t  in  
die K irche durch die grosse P fo rte  im  N o rde n  rechts h in te r dem A lta r  des 
Jan trko  P o m to rf und gegenüber dem A lta r  des Pnizko K o s trzyck i und 
is t dem heil. N iko laus, den M ä rty re rn  Georg u. A d a lb e rt und der seligen 
Jungfrau D oro thee geweiht. Für einen A lta r is te n  werden jä h rl. 10 M a rk  
als laufende Rente von dem G ute K re is ing  festgesetzt. Das Patronatsrech t 
w ird  der Fam ilie  des G ründers bis zur 3. G enera tion  überlassen, dann 
aber fä ll t  es an den B ischof v. Posen. A ls  erster w ird  der P fa rre r von 
Lubosch (be i Pinne) in  die A lta rs t if tu n g  eingesetzt.

Zeugen: N iko laus, B ischof v. K arpa tho  (Insel be i K re ta ), A lb e rt, 
A rch id ia kon , Johannes, P ropst v. he il. G eist, Johann v. N ( i)e p a rth  D om 
he rr u. S chu lrektor, A lexander, D om herr zu Posen.

A b s c h r if t  d. 17. Jhdts St.-A . Posen: Dep. St. Posen Miscelánea II, 
2 B l. 42; A b s c h r if t  d. 18. Jhdts, K ap ite la rch iv  Posen: V a ria  p riv ile g ia  
B l. 28 —  C. d. M . P. I I I ,  S. 707 N r. 1986.

N r. 108.
1398 M a i 14.

(fe ria  te rtia  ante ascensionem D o m in i), K olo.
W ladislaus, Kg. v. Polen, schre ib t den K aufleu ten in G rosspolen fü r  

ih re  W arenausfuhr nach Breslau den W eg über die Z o lls tä tte n  zu Schrimm 
und P un itz  v o r und bestim m t die Höhe des Z o lls . Ausserdem  erlässt er 
V o rsch rifte n  über den Tuchhande l in  Grosspolen.

Zeugen: Barthosius von Vesem burg W o jw o d e  v. Posen, Sandzivog, 
W o jw o d e  v. Kalisch, Drogosch, R ich te r v. K rakau, N ik . Jastrzembiecz, 
S ta llm eister von Lentschütz, Petrasch Penanzek v. W icha low , N iko laus, 
R ich te r v. Kalisch, u. Dobeslaus v. O lesnica, Kam m erherr.

A b s c h rift. S t.-A . Posen: Inscrip t. Posn. 1534 B l. 506. —  Raczynski 
C. d. M . P. N r. 105; C. d. M . P. I I I ,  S. 709 N r. 1988.

N r. 109.
1399 M a i 27.

(fe ria  te rc ia  p rox im a post festum  sancte T r in ita tis ) ,  Posen.
N iko la us  v. C urow , Bisch, v. Posen, bes tä tig t die G ründung eines 

A lta rs  zu Ehren des heil. M ichae l in  der P fa rrk irch e  M aria  Magdalena zu 
Posen an der W and v o r  der Kapelle  des T ilk o  Graszenow und gegen
über von dem A lta r  der he il. Jungfrauen D oro thee und K atharina . Diesen 
A lta r  ha t Peter Czeszim ir, B ürger und V o g t in  Posen, als Testam ents
vo lls trecke r seines Bruders Hanco Czeszim ir m it E rlaubnis des P farrers 
N ik . Kruse e rrich te t und zur U n te rha ltung  eines A lta r is te n  7 M a rk  G ro 
schen als jä h rl, Z ins  aus dem Erbe des Testa tors bestim m t: aus seinem 
gemauerten Hause, einer Tuchkam m er, seinem G u t in  W e in e rn  sowie 
G ärten  und Ä ckern . Das Patronatsrech t soll Peter Czeszim ir zustehen; 
zum ersten A lta r is t  is t P fa rre r G eorg in  Skorzewo eingesetzt.

A b s c h r if t  d. 17. Jhdts, S t.-A . Posen: M iscellanea II,  2 B l 48; A bschr. 
d. 18. Jhdts K ons is to ria la rch iv  Gnesen: A c ta  ad a. 1576, V a ria  p riv ile g ia  
Bl. 30. —  C. d. M . P. I I I ,  S. 723 N r. 2003.

N r. 110.
1399 Ju li 3.

( fe ria  qu in ta  post v is itac ionem  beate M arie  v irg in is ), Posen. 
N iko laus, E rbh e rr in  Pylow icze (P ig low ice, K r. Schroda, nach C. d. 

M . P. I I I ,  S. 727), und N iko laus  de W argow  als H aup tschu ldne r und Sbi- 
lu th  de Golancza und G rz im pco de Babino als Bürgen ve rp flich te n  sich 
7 M a rk  Groschen, jede zu 6 Prager Groschen poln. Zählung, an D anie l 
und M aulinus, Juden in  Posen, zu zahlen. „

St.-A . Posen Terrestres Posn. 1416 B l. 130. —  C. d. M . P. I I I ,  S. (27 
N r. 2007.



Sk izzen zur Posener S tadtgeschichte  
vor 100 Jahren

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

Das Schülermaterial des Posener Mariengymnasiums 1816.
Ueber die eigenartige Zusammensetzung des Schülermaterials 

im Posener Mariengymnasium zu herzoglich Warschauer Zeit ge
währt eine Tabelle im Posener Staatsarchiv (Provschulkoll. II. J. 9) 
lehrreichen Aufschluss. In der Sexta (I. Klasse) sassen im Winter 
1815/16 in der 1. Abteilung 45 Zöglinge zwischen 7 und 15 Jahren, 
darunter zwei aus Frankreich, bis auf 4 Luth., einen Griechen und 
einen Protestanten, d. h. Reformierten, nur Anhänger der römisch- 
kath. Religion. Ihr Aufenthalt in der Schule schwankte zwischen 
2 Jajrren 4 Monaten und einem Monat. Die Väter gehörten den ver
schiedensten Berufen an (Advokat, Doktor, Förster, Pächter, Bür
ger, Tischler, Leinweber, Böttcher, Beamter, Gutsbesitzer, „Edel
mann“ , Offizier). Diev2. Abteilung beherbergte 72 Insassen zwischen 
8 und 16 Jahren, darunter einen Mohammedaner, 5 Lutheraner und 
einen Reformierten (Sohn des Predigers Hanke). Die Quinta 
(II. Klasse) wies in den beiden Abteilungen 73 und 75 Schüler auf, 
ebenfalls fast nur Katholiken. Eine Ausnahme bildeten ein reform. 
v. Potworowski (der spätere bekannte Landtagsmarschall und poln. 
Politiker) und ein Sohn des Regierungsdirektors und nachherigen 
Bromberger Regierungspräsidenten v. Colomb, sowie einige Luth. 
und ein Jude. Die Quarta mit 58 und 61 Knaben war rein kath. mit 
ie einer Ausnahme; in der 1. Abteilung sass ein Sohn des Regierungs
rats Wenceslaus Adam v. Radosz (damals 50jährig, aus der Woiwod
schaft Lublin, 1793 Translateur bei d. Kriegs- u. Domänenkammer 
in Posen, im Hzgt. Warschau seit 1810 Generalmagazininspektor 
u. Leiter der Militärverpflegungsangelegenheiten mit 833 r. Gehalt, 
1816 als Regierungsrat mit 1 000 r. Gehalt übernommen, gerühmt als 
Peinlicher, unermüdlicher Arbeiter von musterhafter Dienstführung, 
erfüllt von treuer Anhänglichkeit an Preussen, selbst unter der 
Fremdherrschaft; 1832 wurde dem vermögenslosen, mit 4 Kindern 
gesegneten, durch Gicht und Abspannung infolge unausgesetzten 
Dienstes abgestumpften Manne die Pensionierung nahe gelegt,' da 
zwar die Regierung etatsmässig voll besetzt war, aber die not
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wendige Tüchtigkeit einigen Mitgliedern mangelte und der Ober
präsident v. R. als beinahe ganz invalide bezeichnet hatte. Er erhielt 
daraufhin den erbetenen Abschied mit 800 r. Pension durch Kabinetts
ordre v. 19. 3.).

M it der Tertia begann die grosse Siebung und es konnte mit 
einer Abteilung bei 55 Zöglingen ausgereicht werden. Die Einförmig
keit des Katholizismus wurde nur durch einen Juden, in Secunda' 
durch einen, in Prima durch 2 Lutheraner durchbrochen. Der massige 
Leistungen aufweisende Sohn des Präfekten v. Poniński hatte die 
Anstalt verlassen. In Secunda lässt sich verfolgen, dass die Söhne 
der „kleinen Leute“ abgefallen waren. Als Väter figurieren beinahe 
ausschliesslich Edelleute, Bürger und Pächter, in Prima nur erstere. 
Diese Klasse enthielt 28 Insassen zwischen 16 und 20 Jahren gegen
über 31 Secundanern.

Das Gymnasium diente also mit seiner eigentlichen Aufgabe fast 
ausschliesslich den Söhnen des Adels und wurde nur in den Unter
klassen aus Eitelkeit auch vielfach von Sprösslingen niederer Be
völkerungsschichten besucht. Noch am 21. 10. 1842 fragte die Regie
rung II. beim Magistrat nach einem sehr erfreulichen Prüfungs
ausfall in der evang. Bürgerschule auf dem Graben, die sogar Latein 
in allen drei Klassen lehrte, an, warum die oberste Klasse nur von 
9 Schülern besucht wurde, und erhielt am 23. 11. die Antwort: Die 
Gymnasien nehmen schon die Schüler aus den Elementarschulen auf 
und viele Eltern sind der Meinung, dass ihre Kinder eine höhere 
Ausbildung erhalten, wenn sie einige Gymnasialklassen durchmachen 
und entdecken leider den Irrtum erst, wenn sie die Kinder aus der 
Schule ins Berufsleben führen.

Erst die Gründung von Realgymnasien und der Ausbau des 
Bürgerschulwesens vermochte langsam das herrschende Vorurteil 
gegen nicht gymnasiale Anstalten zu beheben. Entschuldbar ist es 
aber, dass das Gymnasium bei seiner Ueberfüllung und der hetero
genen Beschaffenheit des Schülermaterials nur massigen Ansprüchen 
genügte, bemerkenswert, wie es bei seinem rein polnischen Charak
ter die Söhne der deutschen Familien fast gänzlich abstiess.

Disziplinarfälle am Posener Mariengymnasium.
Unaufhörlich klagten die beteiligten Kreise über die Schwierig

keit bei der Aufrechterhaltung der Schuldisziplin im Posener Marien
gymnasium. Die kulturellen Zustände des Landes, der Mangel an 
Unterordnungsgefühl im verwahrlosten polnischen Adel, die über
triebene Wertschätzung der häufig überalterten Pennäler in der 
öffentlichen Meinung, die Uneinigkeit im Lehrerkollegium mit seiner 
völkischen Parteibildung und das schlechte Beispiel eines Teiles der 
älteren Generation wirkten hierbei zusammen. Einige kulturge
schichtlich nicht uninteressante Fälle mögen diese Tatsachen er
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läutern und zugleich die Methoden zeigen, mit denen man vor 
100 Jahren dem Uebel zu Leibe ging.

In einem Bericht an den Kultusminister Frhn. v. Altenstein v.
19. 1. 1823 führte Direktor Kaulfuss aus, dass, je grösser die Schwie
rigkeiten für das Lehrerkollegium und ihn selbst waren, desto kräf
tigeren Schutz er gegen das Konsistorium und Schulkollegium (K.
u. S.) erbitten musste, das die durch seine Beharrlichkeit erhaltene 
Zucht und Ordnung zu erschüttern drohte. Am 14. 9. 1822 hatten sich 
mehrere Gymnasiasten bei einem Ablass in Owińsk unanständig 
betragen, Schlägereien verursacht und daran Teil genommen. Zu
erst sollten mehrere in Posen weilende Studenten den Vorfall ver
anlasst haben. Unter den Schülern trugen die Pensionäre des Prof. 
Cassius die Hauptschuld, die kurz vorher wegen Insubordination 
hatten degradiert werden müssen. Alle Lehrer stimmten auf Grund 
unanfechtbarer Zeugenangaben in drei Konferenzen am 18—20. 9. 
für strenge Bestrafung der Beteiligten (v. Rappard, v. Trąpczyński,
v. Swinarski, v. Karczewski und drei andere Polen). Nur Cassius, 
der anfangs am schärfsten ins Zeug gegangen war, plaidierte zum 
allgemeinen Erstaunen am 20. plötzlich für die Rettung seiner Schütz
linge, was trotz seiner Leidenschaftlichkeit vergeblich war.

Da Vergehen ausserhalb der Schule nicht in Hinsicht der spe
ziellen Straffälligkeit vor das Forum des Direktors gehörten, kam 
es nicht auf eine Schuldskala der einzelnen an, sondern nur auf 
deren Teilnahme an dieser Nachahmung der Universitätsredouten. 
Direktor und Lehrer hatten die vollkommenste subjektive Ueber- 
zeugung von der vorliegenden Schuld. Die Bestrafung musste ähn
lichen Auftritten Vorbeugen und durfte sich nur auf die Person der 
betreffenden Schüler richten. Melchior v. Trąpczyński und Anton 
v. Swinarski waren wegen Unfleisses und tadelnswerter Führung 
längst zur Entfernung reif und so wurde über sie das consilium 
abeundi verhängt. Drei andere waren unter der Bedingung ange
strengten Eifers aus der 4. in die 5. Klasse versetzt und wurden 
'wegen dessen Nichtbezeigung für ein Jahr zurückgeschoben, aller
dings bloss zur Warnung, denn bei guter Führung hätte man sie 
■wieder in die höhere Klasse geschickt. Karczewski und Rappard 
■waren strebsam und wurden mit 48 und 24 Stunden Karzer belegt.

Darauf lieferte Cassius nach eigenem Zugeständnis Trąpczyńskis 
Vater die Unterlagen zu einer von diesem eingereichten Beschwerde 
Segen Kaulfuss und alle Kollegen. Daher bekam K. am 28. 9. uner- 
■wartet vom K. und S. eine scharfe Rüge, worin die Beschwerde als 
Serechtfertigt, der Konferenzbeschluss als übereilt bezeichnet und 
die Rückgängigmachung der Degradationen und Verweisungen be
fohlen wurde. Da nach den Schulgesetzen und allen pädagogischen 
Prinzipien dem Direktor und der Lehrerkonferenz allein die spezielle 
Disziplin zustand und seine Dienstinstruktion v. 24. 8. 1821 in § 51 
das consilium abeundi der Konferenz nach- Stimmenmehrheit aus
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eigener Macht zusprach, war er seines Erachtens z 
pädagogisch gänzlich unzulässigen Verfügung nicht 
bemühte sich aber zunächst um deren Sistierung, d;
Lehrerkollegium im höchsten Grade beeinträchtigte 
zur Beendigung der von der Behörde selber eins 
suchung. Alle Lehrer bis auf Cassius stimmten zu
3. 10. Gegenvorstellungen ein. K. und S. beabsichi 
nicht Straflosigkeit, sondern scharfe Züchtigung (Vf 
fertigten ihren Eingriff aber damit, dass die Lehrer 
geständige oder überführte Uebeltäter, sondern mit Ausseracht- 
lassung aller prozessualischen Vorschriften gerichtet hatte. Der 
Direktor versteifte sich indessen darauf, dass das nemo condem- 
natur nisi confessus aut convictus für Juristen, nicht für Erzieher 
passte, denn bei feststehender Teilnahme hing das Strafmass nicht 
von der Einzelhandlung, sondern von der Person der Schüler ab, 
und ein Untersuchungsverfahren war für das Lehrerkollegium, das 
über die sicherlich vor einer Benachteiligung der betreffenden 
Adelsfamilien zurückschreckenden Zeugen keine Gewalt besass, un
durchführbar und untunlich. Der Staat selbst billigte diesen Grund
satz durch die den Universitätskommissaren erteilte Vollmacht, nach 
eigener Ueberzeugung schuldige Studenten ohne förmliches inqui
s ito risches  Verfahren von der Hochschule zu entfernen. Aber selbst 
bei begangenen Fehlern hatte die Behörde kein Recht zu ihrem 
Vorgehen, und Direktor und Lehrer verdienten nach z. T. recht 
langer Tätigkeit in schwerem Beruf diese öffentliche Blossstellung 
vor ihren Schülern und der ganzen Provinz wegen zweier längst 
überfälliger Zöglinge nicht. Eindringlich fügte K. hinzu: „Der öffent
liche Lehrer ist hierin mit keinem anderen Beamten zu vergleichen. 
Er muss bei Schülern und Eltern öffentlich immer in der Achtung 
erhalten werden, deren Verlust durch keine entgegengesetzte Büro
verfügung wieder hergestellt werden kann. Aber wenn auch das 
Kgl. K. und S. die Autorität des Schulmannes durchaus gar nicht 
berücksichtigen zu müssen geglaubt hätte, wie war es in pädago
gischer Hinsicht ratsam, eine solche Verfügung gegen den Direktor 
und die Professoren einer höheren Lehranstalt ergehen zu lassen, in 
jetziger Zeit, in einer Provinz, wo alles lebhaften Anteil an den 
öffentlichen Bildungsanstalten nimmt, und wo, der grossen Lebendig
keit der Jugend wegen, es besonders schwer ist, eine gute Disziplin 
. . . aufrecht zu erhalten.“ Doch abgesehen von der ihm schuldigen 
Schonung bestritt K. nochmals der Behörde die Befugnis zur Ein
mischung. Nirgends war in der Anweisung von 1821 von einer 
Appellation an sie die Rede. Es war auch durchaus nötig, dass der 
Schulleiter und bzw. die Konferenz erste und letzte Instanz bildeten, 
wenn nicht alle Zucht zerstört werden sollte. Oft konnten nur die 
Lehrer beurteilen, was der Anstalt am erspriesslichsten war. Auch 
hier hatten die Strafen vortrefflich auf die Gesamtheit der Schüler 
gew irkt und im Gymnasium war die Angelegenheit vergessen. Die
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konsiliierten und zur Rückkehr autorisierten Jünglinge waren fre i
w illig  nicht zurückgekehrt. Das Ende der Untersuchung aber stand 
in weiter Ferne. Es war unabsehbar, wohin ein gleiches Verfahren 
bei allen Disziplinarfragen führen sollte. K. bat deshalb um Beach
tung der Instruktion und Entziehung des Oberaufsichtsrechts der Be
hörde über das aus vielen Gründen für den Staat besonders wich
tige Gymnasium unter Ernennung eines Kurators, wie dies in Bres
lau mit sichtbarem Nutzen geschehen war. Endlich bemerkte er, 
dass der rauhe, sogar dem Ministerium fremde Ton der ominösen 
Verfügung ihm und seinen Amtsgenossen zu südpreussischer Zeit 
unbekannt gewesen war.

Auf Anfrage des Ministeriums antwortete das K. und S. nun am 
15. 2., dass es das noch unvollstreckte Urteil suspendiert habe, weil 
die Väter Trapczynski und Jankowski in ihren Eingaben laut über 
W illkü r zeterten. Dann wurde vom Landra-tsamt eine Feststellung 
des Tatbestandes und von Cassius eine Rechtfertigung verlangt. 
Dadurch sollte nicht Straflosigkeit, sondern nur eine gerechtfertigte 
Bestrafung der Inkulpaten erzielt werden, so dass die Gegenvor
stellung des Direktors eine „unnütze Protestation“ war. Durch die 
landrätliche Verhandlung bekamen die Dinge dann ein anderes 
Aussehen. Die Instruktion vom 24. 8. 1821 sollte doch wohl die der 
Behörde vom 23. 8. 1817 nicht schmälern, deren Eingreifen bei 
offenbaren Willkürlichkeiten besonders nötig war. Wollte das Mini
sterium w irklich für das Mariengymnasium die Lehrerkonferenz als 
letzte Instanz für alle Strafen, mit Ausnahme der Relegation ein- 
setzen, so musste eine Abänderung der Anweisungen erbeten wer
den. Dann schob die Behörde die Angelegenheit auf ein ihr völlig 
fremdes Geleise durch allgemeine Klagen über den bei den Schülern 
verhassten, seine Pflichten vernachlässigenden Kaulfuss, und dessen 
falsche Auffassung seiner Stellung. Selbstgefällig war hinzugefügt: 
Jetzt herrscht ein kalter, äusserlicher Geist auf der Anstalt, der kei
nen wahrhaften Patriotismus und aufrichtige Frömmigkeit schafft, 
ebenso wenig wie es strenge Disziplinarmassregeln vermögen, son
dern nur das lebendige Wirken der Lehrer. „Zu unserer Zeit war 
das anders.“

Allerdings hatte die Behörde wenig Glück mit ihren Schützlingen, 
denn Trapczynski machte sich 1826 durch ein patriotisches Gastmahl 
>m „Hotel de Vienne“ unmöglich, Swinarski und Rappard wurden in 
skandalöse Theatertumulte verwickelt, die letzterem beinahe noch 
ein halbes Jahr vor der Reifeprüfung den Hals gebrochen hätten.

Eine Entscheidung in obiger Angelegenheit wurde dann durch 
die sonstigen Vorfälle am Gymnasium, die zur Entfernung von Kaul
fuss und Cassius führten, verschleppt. Erst am 16. 11. 1924 nahm 
Altenstein die Gelegenheit wahr, um nach den schriftlichen Voten 
seiner Räte die grundsätzlichen Fragen des Konflikts zu beleuchten. 
Ohne Zweifel bildete das Konsistorium eine wirkliche Rekursinstanz
Ueutßche Wissenscli. Z e itsch r. i.  W arthe lam l. H e ft  1. 1940. 3
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und war nötigenfalls zur Abänderung der von den Lehrern getroffe
nen Entscheidungen befugt, musste aber hiervon mit grosser Vor
sicht und in einer Eorm Gebrauch machen, dass nicht die üblen 
Folgen den Nutzen der Remedur überwogen. Immer musste das 
Ansehen der Lehrer gewahrt bleiben, um nicht bei den Schülern 
Rechthaberei und Widersetzlichkeit zu nähren. Dies war hier nicht 
geschehen, und die Behörde Gefahr gelaufen, ihre eigene Anordnung 
wieder umstossen zu müssen. Fälle, die wie dieser gar nicht die 
Schule betrafen, waren überhaupt nicht zur Ahndung durch sie ge
eignet, so weit nicht nachteilige Rückwirkungen auf die Anstalt, 
besonders die Mitschüler, zu besorgen standen. Die Rüge war stets 
von der Stelle zu erteilen, der das Erziehungsrecht an und für sich 
gebührte. Die Requisition des Landrats zu einem ihm ganz fremden 
Geschäft bewies wiederum, auf welchen durchaus unpassenden Weg 
die Schuldisziplin geriet, wenn sie sich auf Untersuchungen einliess, 
die für Schulanstalten undurchführbar waren. Das K. und S. hatte 
überhaupt die Schuldisziplin viel zu sehr in einen mit den Rechts
formen übereinstimmenden Begriff bringen wollen. Angebracht ge
wesen wäre eine Strafermässigung bei Androhung sofortiger Ent
lassung bei neuen Ursachen zur Klage, da die Schule ein so böses 
Beispiel nicht dulden konnte. Es wurde also nachträglich dem Direk
tor eine teilweise Genugtuung zuteil.

Ein krasses Gegenstück zu den hier seitens der oberen Schul
behörde gemachten Vertuschungsmanövern bildet ein Ereignis von 
1830, wo mit unbarmherziger Härte gegen die Verfehlungen eines 
dt. Knaben eingeschritten wurde. Als Michaelis 1830 der Sohn eines 
Posener Regierungsrats seine Zensur sofort zerriss, wurde das Con
silium abeundi verhängt, da eine Karzerstrafe nicht ausreichend er
schien und körperliche Züchtigung in Secunda nicht mehr statthaft 
war. Aber Altenstein fand eine Zwischenstrafe für das rohe, jungen
hafte Delikt angemessener und bestimmte (Verf. 26. 11.): 1. die Wie
deraufnahme bei Unterwerfung unter eine Prügelstrafe; 2. deren all
gemeine Anwendung auch in den oberen Klassen bei auffallend rohen 
Insubordinationsfällen; 3. Veranlassung des jungen Mannes zur Be
nennung der Gymnasiasten, auf deren schlechtes Beispiel er sich zur 
Entschuldigung berufen hatte. (Allein der Vater, ein pflichttreuer, 
nicht mehr junger Mann mit 5 Kindern, wollte sich lieber bei dem 
consilium beruhigen, als den Sohn einer beim M ilitär längst abge
schafften Züchtigungsart unterwerfen — der Sohn bestand 2Yi Jahre 
später das Abiturientenexamen in Lissa).

Körperstrafen waren in den Gymnasien der Provinz noch vor 
wenigen Jahren oft notwendig gewesen und wurden nach altem Her
kommen gewöhnlich durch den Schuldiener vollzogen. Da aber die 
Strafe den Charakter einer väterlichen Züchtigung tragen musste, 
wurde durch die Instruktion von 1821 diese Form auf die drei un
teren Klassen und möglichst seltene Fälle beschränkt. Bei dem Ver-
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fall des Betragens am Mariengymnasium Hessen sich jedoch öfter 
Schüler der Oberklassen Vergehen zuschulden kommen, für die sie 
durch Konferenzbeschluss degradiert und demnächst von der An
stalt und bei auswärtiger Beheimatung binnen 24 Stunden aus der 
Stadt entfernt wurden. Körperliche Strafe ohne dieses Nachspiel 
war seit 4 Jahren höchstens noch in der 4. Klasse verhängt worden 
und durch den Direktor vollzogen, um als wohlwollende Bestrafung 
Eindruck machen zu können. Unnachsichtige Strenge in Verbindung 
mit unablässiger Einwirkung auf die Ausbildung des sittlichen Ge
fühls hatte die erstaunliche Folge gehabt, dass sogar in den Unter
klassen nur selten zu Stock oder Kantschuh gegriffen zu werden 
brauchte, was in den höheren, jetzt ohne die Relegation, einen über
aus nachteiligen Eindruck hervorrufen musste, denn auf den Misse
täter konnte das Bewusstsein einer ihn, aber auch die gesamte 
Klasse beschimpfindenden Strafe nur schädlich wirken, wenn er 
täglich unter seinen ihn verachtenden Mitschülern erscheinen 
musste. Dann war die ganze Klasse ohne Verschulden in ihrem 
sittlichen Empfinden verletzt, wenn man ihr zumutete, einen Ange
hörigen zu beherbergen, der sich des ihr eingeräumten Vorzugs 
unwürdig gemacht hatte. Die mit dieser Ansicht in Widerspruch 
stehenden bürgerlichen Rechtsgrundsätze waren ihrer Natur nach 
grösstenteils auf Tatsachen beschränkt, während die Schule, so
fern sie auch Erziehungsanstalt war, es vorzugsweise mit Begriffen 
und Gefühlen ihrer Zöglinge zu tun hatte, die sie leiten, aber auch 
schonen und achten musste.

Die Behörde war, wie ihre Taten im Interesse einer guten Zucht 
erwiesen, weit davon entfernt, die feigherzige Schlaffheit zu billigen, 
die einer übermütigen, unreifen Jugend mit dem eigenen und dem 
Gemeinwohl unvereinbare Ansprüche und Freiheiten gestattete. 
-.Indess ist es doch bei dem Einflüsse, welchen die Ereignisse unserer 
verworrenen Zeit auch auf die Jugend unserer Schulen ausüben, um 
so mehr notwendig, Massregeln zu vermeiden, welche . . .  die Ge
müter reizen und erbittern könnten, als die Schüler unserer Gym- 
uasien und namentlich des hiesigen durch eine in der Tat ausge
zeichnete, verständige Führung gerade in den letzten beiden Jahren 
sich Ansprüche auf Achtung erworben haben.“  Das Schulkollegium 
erbat deshalb Billigung des Grundsatzes, dass auch Angehörige der 
obersten Klassen nachdrücklich durch den Schuldiener gezüchtigt 
''Verden dürften, dann aber sofort von einer Anstalt entfernt werden 
müssten, in die sie bei einer der Besserung nicht mehr fähigen Ge
sinnung nicht mehr gehörten. Der junge Sünder wollte auf einer 
Eussreise durch Lissaer Gymnasiasten verdorben worden sein. 
Eirektor und Landrat daselbst waren angewiesen, gegen ein unge
bührliches Betragen der dortigen Schüler, wie Singen und Rauchen, 
scharf vorzugehen.

Diese tiefsinnigen und weltfremden, wohl auf die Gebrüder Jacob 
(Studiendirektor und Schulrat) zurückgehenden, in ihrem Optimismus

3* -
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in der nächsten Zeit widerlegten Betrachtungen fanden selbst im 
Kultusministerium Ablehnung. Dieses hielt in Fällen, wo sich Schüler 
der Oberklassen eines auffallenden rohen Delikts schuldig gemacht 
hatten, eine angemessene körperliche Strafe für zweckmässiger, als 
eine sofortige, am meisten die Angehörigen treffende Verweisung. 
Allerdings wurde die Rüge durch den Zusatz abgeschwächt, dass es 
der Ueberzeugung des Schulkollegiums in jedem Einzelfalle über
lassen bleiben sollte, welcher Weg der angebrachteste war.

Wie irrig  die Annahme einer gebesserten Moral der Schüler
schaft war, zeigten drei Karnevalsbälle, davon einer bei dem Gym
nasiallehrer Braun, wofür VA Rtr. Beitrag gesammelt waren. Die 
„vom älteren Geist der Zeit angesteckten“ , d. h. wohl in den frühe
ren Geist zurückfallenden Hauptteilnehmer waren Secundaner 
von Taylor, Pensionär bei Prof. Motty, und die durch eine Feier des 
polnischen Verfassungstages unliebsam bekannten v. Koszutski und 
Camill v. Zakrzewski. Obwohl die Schulgesetze Bälle nicht ver
boten, war ein solches öffentliches Hervortreten zweifellos unstatt
haft und „fü r unsere Jugend, die vielen Hang zum Leichtsinn, Ver
gnügungssucht und Verschwendung, weniger aber Sinn zum ernst
haften und ausdauernden Lernen besitzt, sehr verderblich“ . Aber es 
lag eine Erlaubnis der Lehrer vor, deren mehrere jeden der Abende 
besucht haben sollten. Deshalb erbat der Direktor Stoc in dieser ihm 
höchst peinlichen, dem Ruf des Gymnasiums schädlichen Angelegen
heit Verhaltungsbefehle vom Provinzialschulkollegium (Sehr. 30. L).

Das P. S.-K. erkannte den Eifer des Direktors an und hielt es 
auch für besser, wenn die Schüler ihren Studien lebten als Tanze- 
reien mitmachen. Aber kleine, gewöhnlich von den Tanzmeistern 
arrangierte Bälle waren erlaubt. Wohl aber sollte Stoc auf die 
Lehrer einwirken, dass sie keine unsittlichen Feste gestatteten. 
Die Beitragserhebungen waren jedenfalls zu verbieten. Ferner war 
die Braunsche Veranstaltung zu missbilligen, aber die dabei obwal
tenden Ansichten der anwesenden Lehrer dienten den Schülern zur 
Entschuldigung. Der früher bei dem fanatischen Grafen Mielzynski 
beschäftigte, mit einer Polin verheiratete, 1831 am Warschauer 
Aufstand teilnehmende Braun hatte schon mancherlei auf dem 
Kerbholz, kam aber mit einer Verwarnung wegen seiner unüber
legten Handlungsweise davon (Verf. 13. 2.). Auf seine Rechtferti
gung notierte Schulrat Jacob: Aus der Vorstellung geht hervor, dass 
B. „weder überhaupt klar denkt, noch von seiner Stellung eine rich
tige und bestimmte Ansicht hat“ . Eine Versetzung, vielleicht nach 
Lissa, ist wohl zu erwägen. B. war überhaupt ein Schmerzenskind 
der Anstalt, dem nur im Anfang Erfolg prophezeit wurde (Konduite 
1825). Das nächste Mal wurde ihm bei guten Anlagen ruhige Festig
keit gewünscht, 1825/26 gehofft, dass sein jugendliches Temperament 
sich legen werde, 1830 aber gesagt, dass er ohne rechtes Interesse 
am Unterricht und darum ohne grossen Erfolg wirkte. Das P. S.-K.
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berichtete damals dem Minister im allgemeinen (30. 11. 1830): We
nige Kollegien dürften so heterogene, einer Vereinigung widerstre
bende Elemente umfassen. Trotzdem kommen die sonst so häufigen 
Missverständnisse unter den Lehrern nicht mehr zur Sprache. M it 
Berücksichtigung der sprachlichen Vorbedingungen hat man doppelte 
Ursache, mit den Leistungen zufrieden zu sein. Auch die sittliche 
Führung der Schüler liess dieses Jahr wenig zu wünschen übrig. 
Aber das waren doch Ausnahmen. Im März 1826 stahl der Frei
schüler und Sohn einer Witwe, B. Styrie, Geld und versuchte dann 
eine Verbindung zum Rauchen, Kneipen, Lesen von Romanen und 
Schwenzen zu gründen, worin er gleich drei Tage mit gutem Beispiel 
voranging. Nun belegte man ihn mit dem consilium und züchtigte 
drei seiner Komplizen mit Ruten. Der Sohn des Buchhändlers Kühn 
wurde nach dieser Prozedur eine Klasse tiefer gesetzt, weil er un- 
fleissig war, mit Knallerbsen Unfug trieb und die Bengel aus der 
väterlichen Leihbibliothek versorgte. Polizei und Eltern wurden 
benachrichtigt, die sich vielfach, wie Stoc klagte, nicht um ihre 
Sprösslinge bekümmerten (an d. P. S.-K. 15. 3.). Aber die Lehrer 
Waren keine Unmenschen. Schon im Herbst wurde Styrie wie ein 
weggejagter Briefträgersohn wieder in Gnaden aufgenommen. Im 
März 1827 durfte der inzwischen in der Bürgerschule untergebrachte, 
im August 1826 fortgewiesene Sohn Karl des höchsten Polizei
beamten, Majors v. Kaisertreu, wieder eintreten. Unterdessen 
war aber noch ein Diebstahl des Narziss v. Koludzki aufgedeckt wor
den, ein grosser Skandal im Theater vorgefallen und Oberlehrer 
Benecke von einem Jachymowicz tätlich angegriffen worden, wofür 
dieser 3 Kantschuhhiebe und das consilium erhielt, demzufolge er 
die Stadt sofort meiden musste. Das gleiche Schicksal, für dessen 
Ausführung oberbürgermeisterliche Hilfe nachgesucht wurde, traf 
nach fast einstimmigem Konferenzbeschluss den Secundaner Szy
mański aus Rogasen, weil er aut" einem Balle einen Kameraden hatte 
fordern lassen.

Die vom P. S.-K. am 26. 5. 1827 verfügte Wiederaufnahme des 
mit 24stündigem Karzer bestraften Primaners Borowicz, Neffe des 
später in arge politische Umtriebe verstrickten Regierungsrats Szu- 
man, ging Studiendirektor Jacob sehr gegen den Strich und er 
schrieb an den Rand: Die Wiederaufnahme ist m. E. jetzt, wo „Zwie
tracht, Argwohn und Feindschaft unter den Lehrern, ein sehr un
ruhiger Geist unter den Schülern . . . herrscht“ , leicht von nach
teiligen Folgen. Die Verfügung ist den Lehrern um so weniger er
wünscht, als in den oberen Klassen neue Aeusserungen der Insub- 
°rdination und des Unfriedens unter den Schülern bemerkbar sind.

Dann begann der Leidensweg des I.ehrers der französischen 
Sprache und Naturgeschichte, Jean Baptiste Motty, dem vorzügliche 
Aussprache nachgerühmt wurde und der anfänglich Liebe und Ach
tung genoss, so dass die Disziplin leidlich war, wenn ihn auch seine 
Gutmütigkeit öfter zu einer seiner Stellung nicht angepassten Ver
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traulichkeit verleitete (Konduite 1819). Dann wurde das Betragen 
massig, weil er nicht immer seine Würde wahrte; am ehesten wurde 
er noch mit den Oberklassen fertig (1822). Kraft und Lebendigkeit 
reichten nicht aus, um trotz guter Kenntnisse eine rege Teilnahme 
der Jugend zu erwecken, und so war deren Verhalten in den nie
deren Cöten schlecht (1823 u. 1825). 1827/28 trat leiser Vortrag 
wegen Brustschwäche hinzu. Auch sonst steigerten sich die Alters
beschwerden. 1833 war die Disziplin ganz ungenügend, 1835/36 w ird 
M. zu schwächlich und energielos genannt, 1843 einfach „sehr 
schwach“ . Am 18. 11. 1827 hatte das P. S.-K. dem Minister zusam
menfassend berichten müssen, dass wieder einige unangenehme Vor
fälle im abgelaufenen Jahr zu verzeichnen waren. Die Anstalt stand 
unstreitig in bezug auf die geistigen Fähigkeiten und wissenschaft
liche Bildung der Lehrer über den beiden anderen Gymnasien, allein 
es fehlten unter ihnen Einheit und Zusammenhang im Wirken.

Diesen unangenehmen Vorfällen schloss sich 1828 die körperliche 
Züchtigung eines Schülers in Gegenwart aller Lehrer wegen unziem
lichen Benehmens gegen M otty an. Am nächsten Tag kam es in 
dessen Stunde zu neuen Lärmszenen, als deren Urheber 6 deutsche 
und polnische Jünglinge ermittelt wurden, darunter ein Neffe des 
Landschaftsrats v. Koszutski, der sich als „Edelmann“ keiner Strafe 
unterwerfen wollte, gegen den Pedellen handgreiflich wurde und sich 
gegen M otty und Stoc so unangemessen benahm, dass ihm letzterer 
selbst eine Tracht Prügel verabfolgte, worauf er sein Spiel fort
setzte, sich wie rasend gebärdete und 6 Stunden in den Karzer ge
steckt wurde. Stoc hatte geglaubt, seinem Kollegen beispringen zu 
müssen, der die Schüler nicht zu behandeln verstand. Darum war 
die rasche Abstrafung ohne langen Konferenzbeschluss hier am 
Platze, da sonst doch keine Einigung erzielt werden konnte und 
die Dinge frühzeitig ins Publikum drangen. Der verabredete trotzige 
Geist der Klasse verlangte augenblickliche strenge Massregeln und 
Stoc versprach sich von seiner allerdings instruktionswidrigen 
Handlungsweise guten Eindruck. Die Aufsässigkeit der Tertia be
ruhte auf dem Wahn, sich alles erlauben zu dürfen, ohne Prügel zu 
riskieren. Karzer hatte hier wenig gefruchtet. Aber der Prorektor 
stöhnte bei dieser Gelegenheit: „Uns Lehrern ist bis jetzt noch nicht 
gelungen, das moralische Gefühl bei der Jugend in dem Grade zu 
erwecken, damit jeder offen sein Vergehen bekenne. Die Zucht ist 
hier sehr schwer zu erhalten, da w ir Lehrer gar nicht von den 
Eltern unterstützt werden.“  Schon Quartaner wurden auf Bälle 
geschleppt. „Die Söhne vom hohen Adel waren jeden Augenblick von 
der Schule unterbrochen (heisst: besuchten sie unregelmässig. 
S. sprach besser polnisch als deutsch. D. Vf.), hören von ihren 
Eltern und Umgebung nur Nachteiliges von der Schule und den 
Lehrern, sprechen und beweisen keinen Fleiss und wollen sich auch 
nicht an die bestehenden Schulgesetze richten. Jede Bestrafung be
trachtet man sogleich für Beleidigung der Nationalität, droht dem
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Vorsteher m it Unwillen des Adels, während noch nicht viele Jahre 
"verflossen sind, wo zu jesuitischen Zeiten die Väter unserer Schüler 
zu 50 Hieben oft erhalten haben.“  Die nach zwei Tagen abgehaltene 
Konferenz beschloss dann für Koszutski und einen Mittäter eine 
nochmalige körperliche Züchtigung in der Klasse und im Weigerungs
fälle das consilium. Beabsichtigt war damit mehr eine Prüfung ihres 
Gehorsams, als dass es zur wirklichen Bestrafung kommen sollte 
(St. an d. P. S.-K. 21. 2.). Vorher hatte sich aber schon der Land
schaftsrat ins M ittel gelegt und gebeten, seinem Neffen wegen des 
vollführten Getrampels die zweite Prügelstrafe zu erlassen (Eingabe 
19. 2.). Da der Jüngling in Leidenschaft gehandelt hatte, änderte 
das P. S.-K. die Konferenzsentenz dahin ab, dass ihm unter An
drohung seiner Entfernung bei neuer Widersetzlichkeit gegen 
-36 Stunden Karzer bei Wasser und Brot und gegen Abbitte vor Stoc 
und M otty in Gegenwart seiner Klasse weitere Prügel erspart wer
den sollten, im Weigerungsfall aber Relegation eintreten müsse. 
Ebenso war bei La Rose zu verfahren, dieser aber Ostern zum 
Verlassen der Anstalt zu bewegen. Das Kollegium fand leidenschafts
lose Strenge unter den herrschenden Umständen durchaus passend, 
musste aber die Entfernung vom Gymnasium jeder anderen Strafe 
vorziehen. Motty wurde dann von Jacob eine Privatvorlesung ge
halten.

Als unabänderlich betrachtete auch die Vorgesetzte Behörde die 
körperliche Züchtigung mit folgender Wegweisung bei Stanislaus 
v. Skalkowski, der einem Juden Kleid, Schal und Ueberrock zer
schnitten hatte (Verf. an d. Vater auf Eingabe v. 29. 5. 1832). 1833 
wurden Bücherentwendungen eines Gust. v. Dziembowski entdeckt, 
dem der gleichfalls dem Richter verfallende Buchhändler Süssmann 
als Hehler diente. 1834 widersetzte sich ein polnischer Tertianer 
Kerber dem Prof. Wannowski — auch ihm bescheinigte seine Kon- 
duite bei sonstiger voller Anerkennung als Lehrer und Mensch 
(1829—1836) 1843, dass er in der Disziplin zu furchtsam war —, und 
erhielt das consilium mit höherer Bestätigung, aber auch der Pro
fessor bekam einen Rüffel, weil er sich in unparlamentarischen 
Ausdrücken (blazen =  Narr, osle =  Esel, iajdak =  Lump, gluptak 
Dummkopf) bewegt hatte, die mit der Würde eines Lehrers unvei- 
träglich waren.

Sehr bedenklich war es, wenn der polnische Adel in die behörd
lichen Massregeln eingriff, wie bei dem nur ab instantia wegen 
Sittlichkeitsvergehen freigesprochenen Studenten Knast, den Oberst
leutnant a. D. v. Niegolewski demonstrativ gegen den Willen von 
Stoc zum Hauslehrer bestellte, also eine Verführung der Jugend 
in Kauf nahm, um ein angebliches Opfer amtlicher Verfolgungssucht 
zu schützen. Gegen solche Verführungen sollte eine scharfe Beauf
sichtigung der Schüler in ihrem Privatleben sichern. Das P. S.-K. 
verfügte an den Direktor unter dem 11. 1. 1839, da die Kontrolle der 
auswärtigen Zöglinge an sich schwer war und die Schule von ihrem
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moralischen Wandel Kenntnis erlangen musste, eine Erneuerung der 
früher hierüber erlassenen Verordnungen. Es kam auf Bestimmun
gen an, wonach kein auswärtiger Schüler aufgenommen werden 
konnte, ohne zuvor eine zuverlässige Pension nachzuweisen, und 
nicht ohne Zustimmung des Direktors Privatunterricht erhalten 
durfte. Nun wurden spezielle Beschlüsse über die Pensionsfrage, 
die Inspektion der Quartiere durch die Lehrerschaft, Instruierung 
der Pensionsväter, Nachhilfestunden usw. verfasst. Von den 392 In
sassen des Gymnasiums standen unter Aufsicht:

ihrer am Ort wohnenden Eltern 115
ihrer am Ort wohnenden Verwandten 28
im Alumnat 42

(meist aus den Oberklassen) 
in den Konvikten 16
bei den Gymnasiallehrern 22
bei Lehrern anderer Schulen 6
der Primaner 9
von Witwen und armen Bürgern 62
von anderen, als zuverlässig bekannten Personen 92

Es waren also höchstens die 169 der letzten 4 Kategorien zu 
inspizieren, was ohne Beschwerde durch die 7 Klassenordinarien 
bewirkt werden konnte. Alles in allem zeigt sich, dass die Posener 
Anstalt viele Eigenheiten besass und es hier besonders schwer war, 
die strenge preussische Auffassung durchzusetzen, da der ur
wüchsige Charakter insbesondere der polnischen Jugend noch recht 
häufig unverfälscht, nicht durch die Klugheit des Alters gedämpft, 
zum Vorschein kam. (Nach Akten d. P. S.-K. Neupreuss. Zeit II. 
J. 34 i. Staatsarchiv zu Pos. u. Rep. 76. VI. Sekt. VI. Pos. Spec. Lehr
anstaltssachen 7 i. Geh. Staatsarchiv zu Bin.).

Ein Anlauf zur Gründung einer polnisch-katholischen höheren 
Mädchenschule in Posen 1845.

Für die Bildung der Töchter des wohlhabenden Bürgertums 
sorgte zunächst in Posen die Luisenschule. Der Provinziallandtag 
von 1845 griff aber am 12. 3. den Antrag des Abgeordneten v. Lipski 
auf Gründung einer polnischen Anstalt in Verbindung mit einem. 
Unterrichtsinstitut für Erzieherinnen auf Staatskosten auf und moti
vierte ihn in einer P e t i t i o n  v o m  14. 3. Die Provinz besass 
überhaupt noch keine höhere Schule für das weibliche Geschlecht 
auf polnischer Seite. In der Hauptstadt gab es ausser den untersten, 
von Knaben und Mädchen besuchten Volksschulen keine Ansätze 
zu einer solchen. Die aus privaten und staatlichen Mitteln ge
schaffene Luisenschule war deutsch-evangelisch, ihr Direktor des 
Polnischen unkundig und ihre Einrichtung für polnisch-katholischen. 
Nachwuchs nicht passend. Ihre geplante Erweiterung durch pol
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nische Parallelklassen Hess für polnische Zöglinge keinen Vorteil er
hoffen, weil das Bedürfnis einer Sonderung auch nach der Kon
fession bei der weiblichen, „hauptsächlich auf der Religion und auf 
dem Unterrichte in der Muttersprache“ basierenden Erziehung in 
besonders hohem Masse obwaltete. Die beiden Privatmädchen
schulen, eine unter deutscher, die andere unter französischer Lei
tung, waren ebenso teuer wie ungeeignet. Wohlhabende Familien 
schickten ihre Töchter ins Ausland oder behalfen sich mit Gouver
nanten, aber unbemittelten fehlte es an Gelegenheit dazu, ihren 
Töchtern eine gehörige Bildung angedeihen zu lassen. Ehemals be
schäftigten sich die Nonnen mit der Mädchenerziehung, z. B. im 
Kloster Olobok, das die Fonds hierfür in seinen bedeutenden Land
gütern besass. Diese Einrichtung erlosch mit der Säkularisation und 
die Einwohner verloren das bisherige Behelfsmittel. Der Landtag 
bat darum, eine katholisch-polnische Mädchenschule als Ersatz in 
Posen zu gründen und sie mit Gebäude und Unterhaltungsgeldern 
zu versehen.

Schon vor der Begutachtung des Antrages durch den Oberprä
sidenten v. Beurmann bekam der Kultusminister Eichhorn von dem 
'Vorfall Nachricht und bat jenen, in seinem Bericht auch auf den von 
dem Fürsten Radziwill 1845 aufgeworfenen Gedanken der Schaffung 
eines Frauenstiftes in Olobok — es lag der fürstlichen Herrschaft 
Przygodzice und Lipskis Gut Lewkow nicht fern — Rechnung zu 
tragen (Verf. 18. 4.).

Beurmann sicherte sich bei seiner Begutachtung die Mithilfe 
S c h u l r a t  W  e n d t s, der, sofern noch an die Reorganisation des 
Konvikts in O., also auch an die Errichtung einer dortigen Mädchen
erziehungsanstalt gedacht werden sollte, hiergegen einwandte, dass 
nicht klargestellt war, ob der Unterricht dann bloss von Frauen er
teilt werden sollte (Denkschr. 22. 4.). In den über Elementarschulen 
hinausgehenden Anstalten der Ursulinerinnen zu Breslau und 
Schweidnitz wirkten vielleicht einzelne weltliche Lehrer mit oder 
die geistlichen Inspektoren unterrichteten auch ausser der Religion 
in anderen Hauptfächern, so dass die Ausbildung den Lehrerinnen 
nur unter männlicher Aufsicht und bei wesentlicher Mitwirkung von 
Kehrern oblag. Zu einem ausschliesslich von Frauen geleiteten 
Unterricht hatte W. in methodischer und didaktischer Hinsicht kein 
Vertrauen. Männliche Unterstützung war in 0. aber nur mit erheb- 
hchen Kosten zu besorgen. Wollte man hier nur weibliche Kräfte 
anstellen, so verdiente deshalb eine Verlegung des Instituts nach 
Posen entschieden den Vorzug, aber selbst dort musste es schwer 
halten, die notwendige Zahl zuverlässiger, im Vertrauen ihrer Kon
fessionsverwandten stehender Lehrerinnen zu finden. Liess man 
hingegen das ganze Projekt fallen und wollte man die Einkünfte des 
Uloboker Klosters auch nur teilweise ihrer Bestimmung gemäss für 
die Erziehung der gebildeten katholischen Mädchen verwenden, so-
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schlug er einen anderen Weg vor: die Posener Bildungsanstalt für 
Lehrerinnen und Erzieherinnen war nur zufällig dadurch mit der 
Luisenschule, die faktisch einen evangelisch-deutschen Charakter 
trug, verbunden worden, dass sie mit ihr den Direktor und mehrere 
Lehrer gemeinsam hatte. Zudem besassen beide Bekenntnisse in ihr 
gleiche Rechte und durch Vermehrung des Lehrpersonals sollte in 
kurzem das Sonderbedürfnis der polnisch- katholischen Zöglinge be
rücksichtigt werden. Es war nun sehr wünschenswert, deren immer 
noch kleine Zahl zu steigern, damit den polnischen Familien an Stelle 
der oberflächlich gebildeten Französinnen und Schweizerinnen 
gründlich »vorbereitete Erzieherinnen zugeführt werden konnten, um
so mehr als neuerdings durch kgl. Freigiebigkeit jener Anstalt die 
Mittel gewährt waren, um ihre Insassen in Musik und Französisch 
befriedigend auszubilden. Aber nur äusserst wenige polnische Fami
lien konnten ihre Töchter zwei Jahre in dem sehr teueren Posen 
unterhalten, während die Anstalt nur drei Stipendien zu 33 Rtrn. zu 
vergeben hatte. Deshalb wollte W. diese auf 50 Rtr. erhöhen und sie 
auf 10 vermehren, deren mindestens 6 den Katholiken vorzubehalten 
waren. Dann war auf stärkeren Zugang von solchen zu rechnen.

Nun erklärte Beurmann am 26. 4., dass die Luisenschule den 
Ansprüchen des deutschen Publikums genüge, die Klage über den 
Mangel an einer geeigneten Schule für die Töchter polnisch-katho
lischer Familien, die namentlich für mehrere Kinder ein Monatsschul
geld von 4 Rtrn. in der besten, auch für Polinnen ganz zweckmässig 
eingerichteten Privatanstalt nicht erschwingen konnten, aber für 
nicht völlig unbegründet. Die Luisenschule wurde oft auch von pol
nischen' Mädchen besucht, doch ausser dem katholisch-deutschen 
Religions- und dem Gesanglehrer und dem-Lehrer des Polnischen 
das Personal deutsch-evangelisch und nur zum kleinsten Teil des 
Polnischen kundig. (Hat man nun vor 11 Jahren das hiesige Simul
tangymnasium in ein katholisches und, was hier identisch ist, pol
nisches und ein deutsch-evangelisches aus konfessionellen Gründen 
gespalten, und so für die Söhne der gebildeten Stände gesorgt und 
in der Luisenschule den deutschen Mädchen für massiges Schulgeld 
das allen höheren Töchterschulen gemeinsame Bildungsziel er
schlossen, so verlangen die Stände nichts unbilliges, wenn sie eine 
analoge Anstalt für katholisch-polnische Töchter des Mittelstandes, 
also des niederen Adels, der mittleren Beamten und höheren 
Gewerbetreibenden fordern — dieser Passus wurde wieder ge
strichen). Die Luisenschule wurde z. Z. von etwa 70 polnischen 
Mädchen frequentiert, deren Eltern fast alle in Posen wohnten und 
meistens dem subalternen Beamtentum angehörten. Gingen diese 
auf die neue Anstalt über, so Hess sie sich mit dieser Zahl eröffnen 
und in einigen Jahren war auf 120—150 Besucherinnen zu rechnen. 
Dadurch wurde aber noch einem anderen Bedürfnis ; abgeholfen. 
Der geringe polnische Bürgerstand, der von der deutschen Luisen
schule wenig Notiz nahm, und sich auf die Elementarschulen
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beschränkte, konnte namentlich bei massigem Schulgeld diese 
Gelegenheit zur besseren Ausbildung seiner Mädchen benutzen. 
Der Ausfall auf der Luisenschule aber liess sich leicht ersetzen, 
denn sie nahm nur in bestimmtem Umfang Jüdinnen auf, worüber 
es nicht an Beschwerden gefehlt hatte (z. B. Bekanntmachung 
v. 15. 3. 1841 in Ztg. d. Qrosshzgts. Posen Nr. 73: Aufnahme von 
Schülerinnen in die Luisenschule findet statt, doch „auch in diesem 
Halbjahr nur solcher, die aus christlichen Familien zugeführt 
werden“ ). Wenn nun auch für das Institut ein zu grosser Andrang 
israelitischer Mädchen unerwünscht war und die Eigentümlichkeit 
der jüdischen Erziehung und Familienverhältnisse vorzugsweise 
bei Mädchen berücksichtigt werden musste, so liess sich anderer
seits die Begründung jener Beschwerden nicht ableugnen. Der an 
die Juden gestellten Forderung nach Aneignung besserer Bildung 
musste durch geeignete Anstalten hierfür entsprochen werden, wozu 
die neue Schule Gelegenheit bot. Wurde bei der Aufnahme in die 
Luisenschule mit Vorsicht und Bevorzugung von sittlich und ge- 
sinnungsmässig ausgezeichneten Familien verfahren, so war eine 
zweifach günstige Wirkung zu erwarten; die übrige Judenschaft 
wurde zur Nacheiferung angespornt und die Luisenschülerinnen 
konnten die Trägerinnen dieser Bestrebungen in ihren künftigen 
Familien werden.

Eine Ablehnung des ständischen Antrages war eine Verletzung 
der völkischen Parität, zumal er lediglich von diesem Gesichtspunkt 
ausgegangen war, also wie bei den 5 polnisch-katholischen Gym
nasien der Provinz in den 4 Unterklassen die polnische, in den 
beiden oberen die deutsche Lehrsprache als angemessen bean
spruchen durfte. Man konnte zwar an der Luisenschule Parallel- 
cöten einrichten wie früher lange Jahre am Posener Gymnasium, 
aber es fehlte an Raum und es wurde damit ihr nicht der seit ihrem 
Bestehen eigene deutsch-evangelische Charakter genommen, so dass 
sie für die katholischen Familien nicht den gleichen W ert haben 
konnte, den für sie das Mariengymnasium besass. Auch das Ver
langen nach Gewährung staatlicher Unterhaltsgelder war durch 
das Beispiel der Luisenschule gerechtfertigt, denn sie bezog aus 
dem ihr überlassenen Komplex von Klostergebäuden neben den 
eigenen Klassenzimmern und Dienstwohnungen für den Direktor 
utfd die Mehrzahl der Lehrer an Miete für Wohnräume und Läden 
mit 3 248 Rtrn. fast die Hälfte ihrer Gesamteinnahme. Nach dem 
Rtatsentwurf für eine der Petition entsprechende Mädchenschule 
betrug der ihr hiernach zu gewährende Staatszuschuss 2 200 Rtr. 
Dass der Betrag für die Luisenschule höher war und es sein musste, 
erklärte sich aus der notwendigen Aufnahme von 30 000 Rtrn. für 
den Ausbau der Lokalitäten, wovon sie jährlich neben den Zinsen 
mindestens 700 Rtr. zu tilgen hatte.

Ueber den Oloboker Plan hatte sich Beurmann schon 1843 in zwei 
ßerichten ablehnend geäussert und konnte sich auch jetzt nach
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seiner nochmaligen Erwägung nur gegen seine Verwirklichung aus
sprechen. Abgesehen von der ungeeigneten Lage, „so kann ich eine 
solche Anstalt auch aus politischen Gründen wiederholt nur für 
unzulässig erklären“ . Unter Bezugnahme auf seine früheren Argu
mente hob er jetzt nur hervor, dass die Anstalt von vornherein 
eine wesentlich nationalpolnische Färbung annehmen und umso 
mehr polnische Tendenzen fortpflanzen und verewigen würde als 
diese faktisch ihre Hauptträger in den Frauen hatten „und also die 
Lehrenden bei den Lernenden hier eine vorzügliche Rezeptivität 
finden werden“ . Anders stand die Sache bei einer freien Schule. 
Abgesehen davon, dass sie nicht von Frauen allein geleitet werden 
konnte, war hier eine solche Einwirkung unmöglich wie sie sich 
in Pensionaten geltend machte. Die Schülerinnen plauderten über 
die Vorgänge in der Anstalt, so dass schon die einfache Klugheit 
an sich jeden Uebergriff verbot. Die Behörden blieben auf diese 
Weise in voller Kenntnis der Dinge, die da vorgingen, während sie 
bei einem geschlossenen Institut diese Basis beinahe völlig auf
geben mussten, denn auch die häufigsten Revisionen konnten nicht 
zu Resultaten dieser A rt führen. Auch war bei einem Pensionat 
nur auf geringe Frequenz zu rechnen. Der niedere polnische Adel, 
der seine Existenz in mehr oder weniger kleinen Pachtungen fand, 
war ausser Stande, seine Töchter in einem fremden Haus zu er
halten, der Bürger der Kleinstädte vermochte das gar nicht, und 
bei den Beamten liess dies die Besoldung umso weniger zu, als 
diese fast ausschliesslich zu den Subalternen gehörten. Der Ober
präsident hatte darum für die Anstalt nur Posen und seine nächste 
Umgebung ins Auge fassen können, ohne zu glauben, dass auf den 
Besuch der katholischen Gymnasien dort und in Tremessen exem
plifiziert werden konnte. Die Sorge um die Erziehung der Söhne 
herrschte in allen Gesellschaftsklassen, sie umfasste Arme und 
Reiche und die Gymnasien boten für viele Lebensberufe die einzige 
Aushilfe dar. Sodann war die Erhaltung eines Knaben billiger; er 
konnte weit eher der eigenen Leitung und allenfalls der Obhut ge
wöhnlicher Bürgerfamilien anvertraut werden. Endlich und haupt
sächlich waren mit den Gymnasien Konvikte verbunden, die nament
lich der weniger begüterten Klasse eine wesentliche Hilfe gewähr
ten. „W ill man daher nicht der Richtung des Gouvernements ent
gegentreten, die Provinz zu einer Preussischen Provinz zu machen, 
so kann man auch, das ist meine feste Ueberzeugung, auf Institute 
dieser A rt nicht eingehen“ .

Das S t a a t s m i n i s t e r i u m  schloss sich bei Beratung des 
Landtagsabschiedes der Anerkennung eines Bedürfnisses für die 
katholischen, keineswegs für die polnischen Einwohner der Provinz 
nach einer höheren Mädchenschule an, als deren Sitz Posen, nicht 
Olobok bestimmt werden sollte. Eventuell konnte durch einen Zu
schuss an die Luisenschule für die Anstellung einiger katholischer 
Lehrerinnen den dringendsten Anforderungen abgeholfen werden.



Skizzen zur Posener Stadtgeschichte vor 100 Jahren 45

Der L a n d t a g s a b s c h i e d  v. 27. 12. 1845 begnügte sich 
mit der dilatorischen Erklärung, dass der König im allgemeinen 
geneigt sei, die Bitte der Stände zu berücksichtigen, er sich jedoch 
die nähere Beschlussfassung Vorbehalten müsse.

Bald darauf Hessen es die Aufstandsversuche in der Provinz 
nicht geraten erscheinen, auf die Gründung einer solchen Schule 
einzugehen, aber man konnte die Sache auch nicht einfach begraben. 
Vielmehr musste der Gegenstand in der dem Landtag vorzulegenden 
Lebersicht seiner bisher unerledigt gebliebenen Anträge erwähnt 
werden. Den obwaltenden, auch von Beurmann anerkannten Bedürf
nissen Hess sich nun aber nach Eichhorns Ansicht ohne Gründung 
einer exklusiv katholischen Anstalt vielleicht am zweckmässigsten 
durch eine angemessene Erweiterung der Luisenschule abhelfen. 
Der Oberpräsident sollte deshalb eine Beratung des Provinzialschul
kollegiums hierüber veranlassen, die er in seiner Gegenwart ab
hielt (Verf. Eichhorns 13. 3. u. Marginalbem. Beurmanns 16. 3. 1847).

Ausserdem reichte ihm D i r e k t o r  B a r t h  am 9. 4. eine Dar
legung über die Lage der Anstalt ein. Die meisten Töchter auswär
tiger polnischer Familien traten erst im 13., höchstens im 12. Lebens
jahr mit so lückenhafter Vorbildung in die Luisenschule ein, dass es 
wohl wünschenswert erschien, den bei ihnen oft sehr bemerkbaren 
Mangel an Fertigkeit in der Unterrichtssprache möglichst schnell zu 
beheben, zumal jene Familien ihren Töchtern gewöhnlich nur zwei 
Jahre zu ihrem Aufenthalt in Posen und dem Schluss ihrer Ausbil
dung vergönnten.

Die polnischen Schülerinnen konnten aber sehr im Gebrauch des 
Deutschen gefördert werden, wenn man ihnen anfänglich 14 bis 
14 Jahre abgesonderten, auf dieses Ziel vornehmlich hinstrebenden 
Unterricht von doppelsprachigen Lehrern erteilen Hess. Ein Neben
zweck blieb die Ausfüllung der Lücken, die jene Schülerinnen stets 
bei ihrem Eintritt in den öffentlichen Unterricht mitbrachten. Aller
dings war, zumal die neuerdings notwendig gewordene Trennung 
mehrerer Klassen bedeutende Ausgaben verursacht hatte, ein Zu
schuss notwendig. Katholiken waren unter dem Lehrpersonal ausser 
dem Religionslehrer Grandke und dem Gesanglehrer die Lehrer 
Schönke und Woliński, der wie Grandke und die Lehrerinnen Hel
ling und Hepke — die mit dem 1848 hervorgetretenen Oberlehrer am 
Friedrich-Wilhelmsgymnasium Rob. H. verheiratete Majorstochter 
Cora v. Mosch, deren Fertigkeit im Polnischen auch Motty 
(Spaziergänge nach d. Stadt. III. 134 f.) anerkennt —des Polnischen 
■völlig mächtig war. In den projektierten Klassen konnten aber auch 
ohne Bedenken bei ihrer Kenntnis der polnischen Grammatik und 
Sprechweise Rektor .Hensel, Hilfslehrer Tschernitz und vielleicht 
Lehrer Kuhn benutzt werden, wobei zu beachten blieb, dass ein 
Pädagoge nicht polnischer Muttersprache bei genügender Kenntnis 
bes ihm fremden Idioms immer mehr w irkte als ein Pole, der unter
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Polinnen nur zu leicht verführt wurde, seine Muttersprache in der 
Unterhaltung ausschliesslich zu verwenden. Die Notwendigkeit, 
sämtliche Schülerinnen in möglichst kurzer Zeit mit der Unterrichts
sprache der Anstalt vertraut zu machen, ergab sich auch aus der 
Frequenz: es war nach den Anmeldungen mit nahezu 300 Besuche
rinnen im neuen Kursus zu rechnen.

Gegenwärtig waren in den 6 Klassen 137 evangelische, 91 katho
lische und 31 jüdische Mädchen vorhanden. Das Lehrpersonal um
fasste mit der Turnlehrerin 14 Köpfe. Einen ausgesprochen kon
fessionellen Charakter hatte die Anstalt nach ihren Statuten nicht. 
Ebenso war bei der Gründung durch zumeist deutsch-evangelische 
Männer 1829 und im späteren Verhalten alles vermieden, was den 
Katholiken hätte Anstoss erregen können. Daher hatte die Schule 
von Anfang an eine erhebliche Anzahl katholischer Zöglinge gehabt, 
und 1846, als nach Auflösung eines überwiegend vom katholisch
polnischen Publikum beschickten Privatinstituts jene Zahl über das 
bisherige Niveau anwuchs, wurde sofort eine neue katholische Reli
gionsklasse gebildet und die übermässig besuchte 3. Klasse geteilt. 
Hieraus konnte sich der Minister überzeugen, dass es keiner Üm- 
organisation der Anstalt bedurfte, um den Wünschen der k a t h o -  
l i s c h e n  E i n w o h n e r  zu genügen. Grössere Schwierigkeit bot 
die Befriedigung der p o l n i s c h e n  Familien, die billiger Weise 
verlangen konnten, dass auf die Muttersprache ihrer Töchter wenig
stens in den Unterklassen Rücksicht genommen wurde, was nur 
möglich war, wenn sich das Lehrerpersonal ihrer mindestens neben 
der deutschen nach den individuellen Bedürfnissen der Kinder be
dienen konnte. Darum war bei Neuanstellungen für die Unter- und 
Mittelstufe zukünftig auf fertigen Gebrauch des Polnischen zu sehen, 
was bei der Unabhängigkeit in konfessioneller Rücksicht sehr wohl 
ausführbar war. Sollte dadurch noch nicht hinlänglich für die pol
nische weibliche Jugend gesorgt sein, so konnte dieser gerechte 
Zweck durch die Schaffung von einer oder mehreren Vorbereitungs
klassen mit der Aufgabe, die Kinder in möglichst kurzer Zeit zum 
Verständnis der deutschen Sprache zu befähigen, erreicht werden.

Vermochte die Anstalt also sehr wohl angemessenen Ansprüchen 
auch des Polentums zu genügen, so blieb die Frage offen, ob eine 
bedeutende Erweiterung nicht aus pädagogischen Gründen ver
mieden werden sollte. Ohne Zweifel war eine erhebliche Ver
mehrung der 300 Besucherinnen unerwünscht und eine zweite Schule 
gleicher A rt das sicherste M ittel gegen eine Ueberfüllung. Aber es 
fehlte an aller Erfahrung darüber, bis zu welchem Grade der Besuch 
steigen würde. Nahm man wirklich einen Zuwachs auf 400 Schüle
rinnen an, so war doch zunächst in der Teilung einzelner Klassen 
ein Mittel .gegeben, um die Nachteile einer übertriebenen Frequenz 
abzuwehren, während die wachsende Schwierigkeit der Leitung 
durch den Direktor durch Uebertragung eines Teiles der Geschäfte
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an den vokationsmässig zur Vertretung Barths verpflichteten Hensel 
zu beseitigen war.

Aber wenn die bisher nur in einem Fall durchgeführte Klassen
teilung verallgemeinert wurde, konnte die Schulkasse die Mehr
kosten für Räumlichkeiten und Lehrkräfte nicht tragen, weil sie noch 
mindestens 15 Jahre lang mit der Schuldenamortisation belastet war 
und aus den dann zu Klassenzimmern benötigten Lokalitäten ihre 
Haupteinnahme bezog. Dann musste der Staat, der bisher der Schule 
uur das allerdings sehr einträgliche Gebäude geschenkt hatte, mit 
einem jährlichen Zuschuss zu Hilfe kommen oder ein den Geld
mitteln angepasstes Maximum der Frequenz festgesetzt werden. 
Aber noch lag dieser Fall nicht vor und es durfte vielmehr mit Grund 
gehofft werden, dass sich der Ueberfüllung durch eine totale Reor
ganisation und Hebung der Volksschulen Vorbeugen liess. Wenn 
deren Zahl vermehrt und ihr Lehrplan über -das jetzige notdürftige 
Mass hinaus gehoben wurde, konnte es nicht fehlen, dass viele 
Mädchen des mittleren Bürger- und Subalternstandes dorthin schon 
Wegen der Kostenersparnis abwanderten, die gegenwärtig bei dem 
zu tiefen Niveau der Volksschulen notgedrungen die Luisenschule 
besuchen mussten.

Das Kollegium urteilte also: Die Luisenschule kann nach ihrem 
Statut dem katholischen Publikum in demselben Umfang dienen wie 
dem evangelischen und bedarf hierzu keiner organischen Verände
rung. Auch dem sprachlichen Bedürfnis der Polen, soweit es sich 
bisher geltend gmacht hat, kann sie in ihrer gegenwärtigen Ein
richtung genügen. Eine Erweiterung ist mit staatlichen Zuschüssen 
zulässig, die nur einen geringen Teil der für eine zweite ähnliche 
Anstalt benötigten Fonds betragen würden. Allein es ist noch gänz- 
bch unbestimmbar, ob und in wie weit der Ausbau erforderlich 
Werden möchte, da von der Elementarschulverbesserung, worüber 
demnächst Verhandlungen mit den Kommunalbehörden beginnen 
Werden, mit grösster Wahrscheinlichkeit eine Besuchssenkung zu 
erwarten steht. Deshalb ist am angemessensten, den endgiltigen 
Beschluss über die Veränderung der Luisenschule noch auszusetzen.

Diese Motive verflochten E i c h h o r n  u n d  d e r  I n n e n 
m i n i s t e r  v. B o d e l s c h w i n g h  i n  i h r e n  I m m e d i a t -  
b e r i c h t  v. 2 2. 5., a u f  d e n  d e r  K ö n i g  am 11. 6. e n t -  
s c h i e d ,  d a s s  v o n  d e r  E r r i c h t u n g  e i n e r  h ö h e r e n  
P o l n i s c h - k a t h o l i s c h e n  T ö c h t e r s c h u l e  i n  P o s e n  
f ü r  j e t z t  A b s t a n d  g e n o m m e n  u n d  d i e  L u i s e n -  
s c h u 1 e bei hervortretendem Bedürfnis e r w e i t e r t  w e r d e n  
s o 111 e, jedenfalls bei eintretenden Vakanzen aber mit noch mehr 
des Polnischen mächtigen, katholischen Kräften auszustatten war, 
l>m hierdurch in ausreichender Weise für die Töchtererziehung auch 
Polnisch-katholischer Familien sorgen zu können, ein Beschluss, auf 
den wohl die damaligen polnischen Aufstandsversuche nicht ohne 
Hinfluss gewesen sein werden.
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Bei seiner Mitteilung an die Kirchen- und Schulabteilung der 
Regierung am 22. 7. verpflichtete Beurmann diese im Aufträge des 
Ministers, die vom Monarchen gebotene Rücksichtnahme auf das 
poln.-kath. Publikum, das auf die Luisenschule angewiesen war, nach 
Massgabe des Bedürfnisses eintreten zu lassen.

So hielt Preussen nach den unzweideutigen Beweisen illoyaler 
Gesinnung in den überwiegenden poln. Adelskreisen an seiner pari
tätischen Schulpolitik fest und die höchsten Behörden der Provinz 
unterzogen laut werdende Anträge einer durchaus sachlichen und 
leidenschaftslosen Untersuchung, in der sie das Verlangen nach 
Gleichberechtigung als völlig begründet anerkannten. — Die Zeit der 
Revolution mit ihren veränderten politischen Methoden liess dann 
den Plan der staatlichen Gründung einer polnischen Mädchenanstalt 
nicht reifen, aber man gestattete in der Reaktionsepoche dem Polen- 
tum, sich durch eigene Institute kirchlicher Färbung die Instrumente 
zur Erziehung des weiblichen Nachwuchses in ausgeprägt national
katholischem Sinne zu beschaffen.

Der Posener Munizipalitätsrat und die Regierung 1824.
Die unglückliche Lage des unlustigen Posener Munizipalitätsrats 

und dessen teilweise daraus entspringende Vernachlässigung seiner 
Pflichten führte nicht selten zu Konflikten mit den Staatsbehörden, 
zumal die Ansprüche der städtischen Körperschaft zu ihren Leistun
gen im umgekehrten Verhältnis standen. Am 5. 6. 1824 wandte sich 
nun das Kollegium an den Minister des Inneren, v. Schuckmann und 
schüttete ihm sein Herz aus: Gedrängt von den lauten Klagen unserer 
Mitbürger und überzeugt, dass unsere sich täglich mehrende Not 
keine Endschaft erlangen kann, wenn w ir nicht in einer treuen Dar
stellung unserer Lage um gnädige Berücksichtigung und Abstellung 
von Mängeln bitten, durch die unsere Leiden vermehrt werden:
1) Schon am 26. 4. 1824 haben w ir wiederholentlich das Aus
scheiden unserer Kommune aus dem Provinzialfeuersozietätsverband 
beim hiesigen Stadtdirektorium in Anregung gebracht. Diese Ange
legenheit liegt gegenwärtig Ihnen zur Entscheidung vor und w ir 
nehmen hier also bloss auf das dort Gesagte bezug und bitten noch
mals flehentlich um Gewährung unseres Antrages. (Bei der obliga
torischen Beitrittspflicht der städtischen Hausbesitzer zahlte Posen, 
das seit 1803 von grossen Bränden verschont blieb, weit höhere 
Prämien als seinen empfangenen Entschädigungerl entsprach.)
2) Als Repräsentanten der Bürgerschaft steht uns gesetzlich eine M it
wirkung bei Administration unseres Kämmerei- und Kommunal
vermögens zu. Leider werden w ir aber hierbei so wenig zugezogen, 
dass w ir mit Beschämung gestehen müssen, wie w ir bloss den 
Namen von dem tragen, was w ir sein sollen, indem unsere Zustim
mung nur bei den unbedeutenden Dingen erfordert, bei den wesent-
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liehen aber ganz übergangen oder unbeachtet gelassen wird. Wenn
gleich w ir gern eingestehen, dass die nach dem vormaligen säch
sischen Gesetz (v. 10. 2. 1809 über die Organisation der Munizipa
litäten in Warschau, Posen, Thorn und Kalisch) der Regierung zu
stehende Oberaufsicht über Kommunal- und Kämmereiwesen von 
ungemein wohltätigem Einfluss sein kann und ist, so haben w ir lei
der die traurige Erfahrung gemacht, wie durch das nicht füglich zu 
rechtfertigende Verfahren der Regierung hierselbst Tausende ver
ausgabt worden sind, die entweder ganz erspart oder weit zweck
mässiger verwendet werden konnten. W ir berühren bloss die 
Hauptgegenstände mit der Bitte, durch Einforderung der Akten den 
ganzen Zusamenhang ersehen zu wollen: a) Alle städtischen Be
amtenstellen sind und werden ohne unsere Zuziehung besetzt und 
w ir müssen dreist und offen gestehen, dass der Verfall unserer 
sämtlichen Angelegenheiten nur grösstenteils' aus dieser Manipula
tion und dem Prinzip entsprungen ist, unsere Beamtenposten mehr 
als blosse M ittel zur Unterbringung von Subjekten anzusehen, deren 
Qualifikation sehr beschränkt ist. Durch das ganze Jahr 1822 bezog 
der vormalige Polizeidirektor, jetzige kgl. Stempelfiskal Brown das 
ansehnliche Gehalt von 1500 Rtrn., ohne in irgend einer Art aktiv ge
wesen zu sein, da er das ganze Jahr die Fiskalitätsgeschäfte besorgte. 
Billig dürfte dieser erhobene Betrag der Kämmerei wiedererstattet 
Werden, was w ir zu untersuchen bitten, b) 1818 genehmigte der da
malige Munizipalitätsrat zur Erbauung von zwei neuen Wasser
kästen an Stelle der alten schadhaften nur den Betrag von rd. 
600 Rtrn. Die Regierung übernahm g e g e n  u n s e r e n  W i l l e n  
die direkte Ausführung dieses Baus: er kostete über 3000 Rtr. und ist 
so mangelhaft und unzweckmässig, dass allgemeine Unzufriedenheit 
herrscht und der Wasserbedarf für diesen Teil der Stadt nicht ge
sichert ist, ohne des Nachteils bei einer Feuersbrunst zu gedenken.
c) Ohne unser Mitwissen ist die Pflasterung des Marktes und einiger 
Strassen 1822 ausgeführt worden; dies hat über 4000 Rtr. gekostet 
und obgleich es eine gelungene Ausführung zu nennen ist, so ist doch 
hierbei die willkürliche Handlungsweise der Behörde ersichtlich.
d) Im selben und dem folgenden Jahre wurde gegen unser Sentiment 
über die Kämmereiwiesen und Hutungen sowie über die Gemeinden 
Hembsen und Wilda ein Weg nach dem Luisenhain angelegt, durch 
den die Kämmerei und die Bauern einige Hufen bis jetzt noch nicht 
vergütigtes Land verloren. Obgleich auch dieses Werk unter die 
'gelungenen gehört, wobei die Kämmereirevenuen durch glückliche 
Versteigerung der vererbpachteten Grundstücke nicht leer ausge
gangen sind, so dient diese Anlage als abermaliger Beweis der eigen
mächtigen Handlungsweise, zumal da zur Instandsetzung dieses als 
Landstrasse ganz nutzlosen Weges die Kämmerei mehrere 100 Rtr. 
zuschiessen sollte, e) Zur Kommunikation dieser Strasse wurde in 
■einer Entfernung von 200 Schritt von einer bereits vorhandenen not
wendigen Brücke ohne unser Zuziehen, jedoch für unser Geld mit
deutsche Wissensch. Z e itsch r. i .  W arthe ’land . H e ft  1. 1940. 4
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beinahe 1000 Rtrn. Kostenaufwand eine zweite Brücke in diesem 
Jahr erbaut und dadurch der Bedarf des jährlichen Bau- und Repa
raturfonds erheblich gesteigert, f) Unsere bei den Etatsentwürfen für 
1822/3 gemachten Ausstellungen sind nicht nur grösstenteils unbe
achtet geblieben, sondern auch, wie w ir mit Recht vermuten, einer 
höheren Behörde gar nicht vorgelegt worden, g) Bei Projektierung 
der zu errichtenden Elementarschulen ist auch die Trennung der seit
herigen mit dem Gymnasium verbunden gewesenen drei untersten 
Klassen und deren Umgestaltung zu einer höheren Bürgerschule be
schlossen worden. So einleuchtend auch der gute Zweck dieser Ein
richtung ist, so können w ir doch die Mittel hierzu nicht mehr als hart 
nennen. Die Erhaltung dieser Schulanstalt, die nicht bloss für die 
Stadt, sondern auch für die ganze Umgegend dient, soll nunmehr der 
Kommune zur Last fallen, obgleich sie bis jetzt aus dem übermässig 
ausreichenden Provinzialschulfonds unterhalten worden ist und 
unterhalten werden kann, da jährlich viele Zinsen zu Kapital gemacht 
und ausgeliehen werden. Hört der für 1822—1824 aus allerhöchster 
Gnade uns bewilligte Kommunalzuschlag auf, so müssen die ganzen 
Kosten durch direkte Beiträge erschwungen werden, und unsere 
gänzliche Verarmung ist dann unausbleiblich. Uebrigens werden w ir 
mit unseren etwaigen Einwänden weder gehört noch beachtet.

3) Unsere Kommunalschulden umfassen ausser den 6200 Rtrn. 
Kämmereischulden beinahe 100 000 Rtr. Zu deren Verzinsung und 
Tilgung sind 1822 3000 Rtr., 1823 4200 Rtr. aus dem Mahl- und 
Schlachtsteuerzuschlag bewilligt, ein Betrag, der zur blossen Ver
zinsung unzureichend ist und von dem zur Abtragung nichts übrig 
bleibt. Unsere Bitten, die etwaigen Ersparnisse der Kämmerei- und 
Schulfonds zur Kommunalschuldentilgung zu bewilligen, bleiben 
ebenso erfolglos wie die Anträge um Stundung oder Kompensation 
derjenigen Geldbeträge, die der Staat von der Kommune zu fordern 
hat, und die 1807—15 zu Kriegsbedürfnissen, Requisitionen etc. ver
griffen worden sind, gegen diejenigen Beträge von beinahe 64 000 
Rtrn., die die Kommune für das Departement liquide gemacht hat. 
Die Regierung verlangt nicht nur die Verzinsung ihrer Forderungen, 
sondern befriedigt sich vorzugsweise ganz eigenmächtig aus den
jenigen Geldbeträgen, die w ir ihr zu ganz anderen Zwecken deponiert 
haben, während mehrere hiesige Bürger darben müssen oder dem 
Stadtarmenfonds zur Last fallen, weil w ir ihnen seit 18 Jahren auf 
ihre sonst ganz gerechten Forderungen nichts zahlen können.  ̂ Der 
König hat Posen nach dem Brande von 1803 mit Wohltaten über
häuft. Unglückliche Zeitumstände verhinderten den Ausdruck un
serer vollen Dankbarkeit, die jedoch keineswegs in unseren Merzen 
erloschen ist. Der König hat neuerdings einen abermaligen Beweis 
seiner Gnade durch eine bedeutende Bauunterstützung an den Tag 
gelegt, und w ir leben der Hoffnung, dass er gewiss keinen Anstand 
nehmen wird, sein W ort in Erfüllung gehen zu lassen, das er in der 
Kabinettsordre v. 1. 7. 1802 gab, durch die der für uns vorteilhafte
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Prozess wegen des ehemaligen Jesuitengebäudes niedergeschlagen 
Wurde, und in nachstehender Art ausdrückte: • wonach der
Staat im Fall einer Unzulänglichkeit der Kommunaleinkünfte zur 
Bestreitung der nötigen Ausgaben noch zutreten muss, — also selbst 
eine Vermehrung der Einkünfte, die dadurch beabsichtigt werden 
konnte, denselben von keinem Nutzen sein kann . . Wi r  bitten, diese 
für uns so wichtige Angelegenheit zu berücksichtigen und wenn 
einerseits die Befriedigung unserer Forderungen an das Departement 
nicht sofort bewirkt werden kann, andererseits die Tilgung unserer 
Schulden an den Staat in gleicher Weise fristen zu wollen.

4) Der König hat den Ueberrest des Retablissementsbaufonds zur 
Verschönerung der Stadt bestimmt; wenngleich die Dispostion dar
über Ihnen Vorbehalten ist, scheint es uns billig, über die Verwen
dung dieser Gelder mitberaten zu dürfen. W ir werden hierzu umso 
mehr dadurch veranlasst, dass dieser Fonds 'hunmehr weniger zur 
Verschönerung als vielmehr zur Tilgung der noch rückständigen 
Retablissementsbaufondsschulden aus den Jahren 1806/7 gebraucht 
Werden soll und daher doppelt wichtig für uns ist, weshalb w ir mit 
desto grösserer Sorgfalt über die Verwendung zu wachen hätten.

5) Einigen Städten des Grossherzogtums ist das Glück zuteil 
geworden, Straf- und Arbeitsanstalten bei sich errichtet zu sehen; 
auch uns ist eine dergleichen Anstalt Vorbehalten und wenn w ir 
Uns gern bescheiden, dass deren Errichtung wegen der bedeutenden 
Kosten nur langsam ausgeführt werden kann, so berühren w ir den- 
uoch diesen Gegenstand als einen solchen, der uns vorzüglich fühl
bar wird, weil Posen als die grösste Stadt im Departement zugleich 
der Zusammenfluss der meisten Landstreicher wird, die bei^ dem 
Klangel eines ehrlichen Erwerbes uns und dem beschränkten Stadt
armenfonds zur Last fallen. Hierbei müssen w ir noch bemerken, 
dass unsere Kommune dadurch, weil sie der Sammelplatz der höch
sten Verwaltungsbehörden ist, zugleich Durchgangspunkt der meisten 
Vagabondentransporte aus dem In- und Ausland wird. Unsere Stadt
kasse hat durch die fast täglich vorkommenden Transporte eine jähr
liche Ausgabe von 250—300 Rtr. Weit entfernt, die bestehenden 
Polizeilichen Anordnungen angreifen zu wollen, beabsichtigen w ir 
nur die Gnade zu erlangen, dass auch uns derjenige Vergütungsbei
trag von 4 Gr. je Vagabond und Meile aus dem Staatsfonds verab
reicht werde, den Stettin und Frankfurt a. O. beziehen, indem hier
durch die Ausgaben unserer beschränkten Fonds vermindert werden.

Indem w ir Ihnen unumwunden unsere Bitten und Beschwerden 
Wrlegen, bitten wir, in deren Untersuchung eingehen zu wollen; 
V ir müssen bitten, vor allem anderen dahin verfügen zu wollen, dass, 
bis zur definitiven Organisation der neuen Stadt- und Kommunal- 
° rdnung unser Wirken als Repräsentanten mehr erweitert, respek
tiert und w ir dadurch in den Stand gesetzt werden, demjenigen Ver
trauen würdig zu entsprechen, das unsere Mitbürger durch die ge
schehene Wahl in uns gesetzt haben. —

4
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Die Klage wegen der Verteuerung des Schulwesens gründete 
sich vor allem auf eine Regierungsverfügung an das Stadt- und Poli
zeidirektorium v. 25. 1. 1824, wonach die Organisation und Unter
haltung der städtischen Lehranstalten nach Genehmigung der M ini
sterien des Inneren und des Kultus v. 7. 12. 1823 ausser den Zu
schüssen aus der Provinzial-Geistlichen- und Schulkasse durch Zu
schläge zur Mahl- und Schlachtsteuer von 5430 Rtr. für 1822 und 
7775 Rtr. für 1823 bestritten wurden. Diese Posten waren aber von 
der Regierung als Sollausgabe im Etat aufgeführt worden. Die in 
beiden Jahren durch Verminderung der laufenden Ausgaben erzielten 
Ersparnisse sollten zum Ankauf oder Neubau von Schulhäusern und 
sonst zur besseren Begründung der Schulanstalten benutzt werden. 
Hierzu war aber ausdrücklich das Einverständnis des Stadtdirekto
riums und Munizipalitätsrats Vorbehalten.

Eine zweite Beschwerde richtete der Munizipalitätsrat an den 
Kronprinzen. Am 2. 7. fertigte das Ministerium die Eingabe der Re
gierung zum Bericht unter Einreichung der Akten binnen 4 Wochen zu.

Allein die Antwort erging erst am 24. 8. M it der Beschwerde 
über die Stellenbesetzung und der Gehaltsbezüge Browns mischte 
sich das Kollegium teils in Dinge ein, die es verfassungsmässig nach 
§ 8 des Dekrets v. 10. 2. 1809 gar nichts angingen, teils lehnte es sich 
gegen kgl. Befehle ungebührlich auf, nach denen Brown als Stadt- 
und Polizeidirektor angestellt war. Durch die Warschauer Verfas
sung und § 5 des genannten Dekrets war ausdrücklich vorgeschrie
ben, dass die Bürgermeister, die früher wie der Posener den Titel 
Munizipalitätspräsident geführt hatten, ohne vorherigen Vorschlag 
vom Könige unmittelbar, die Ratsmänner hingegen vom Ministerium 
des Inneren ernannt wurden. Dem Munizipalitätsrat stand keinerlei 
Einmischung zu. Dass die in hzgl. Warschauer Zeit von der Depar
tementsbehörde beim Innenministerium in Vorschlag gebrachte Er
nennung der Ratsmänner seit der Wiederinbesitznahme der Provinz 
von der Regierung unmittelbar ausging, beruhte auf einer Oberprä
sidialverfügung v. 6. 5. 1816, wonach die Behörde bis zur Einführung 
der Städteordnung in dergleichen Angelegenheiten selbständig zu 
verfügen ermächtigt wurde. Die Bemerkung von der blossen Ver
sorgung unqualifizierter Subjekte zielte offenbar auf den von der 
Königsberger Regierung warm gelobten, 1817 von dort nach Posen 
versetzten Kreiskassenrendanten und Kalkulator Kottke, der aller
dings wegen Altersschwäche fast nichts mehr leisten konnte und auf 
dessen Pensionierung nächstens angetragen werden sollte. Dieser 
Fall durfte aber nicht verallgemeinert werden und war bei den 
fleissigsten Offizianten einmal unvermeidlich. Die Gehaltszahlung 
an Brown traf zu, aber dieser hatte sich deswegen mit Polizeirat 
Holland verständigt, aus eigenen Mitteln für seine Vertretung gesorgt 
und jenem seinen Bruder zugeordnet, der in Meseritz durch Bürger
meister Manski freigegeben war. Das Finanzministerium hatte am 
27. 3. 1823 genehmigt, dass B. das etatsmässige Fiskalgehalt von
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1000 Rtrn. mit dem Abgang seines Vordermanns gezahlt wurde. Die 
übrigen Punkte wurden in weiteren Berichten beleuchtet.

Auf Grund dieser Informationen beschied Schuckmann den Mu
nizipalitätsrat am 24. 9. Der Minister hatte ersehen, dass allerdings 
in mehreren Fällen Fragen, über die der Rat mit seinem Gutachten 
hätte gehört werden sollen, von der Regierung ohne seine Zuziehung 
reguliert waren. Wenn dieses Verfahren auch nicht ganz zu billigen 
War, so gereichte es ihr doch sehr zur Entschuldigung, dass der Rat 
nach früheren dringenden Beschwerden der Regierung lange Zeit 
„in gänzliche Trägheit und Untätigkeit verfallen war, ja, sich sogar 
gänzlich aufgelöst und erklärt hatte, dass er keine an ihn gerichtete 
Zuschrift mehr annehme“ und dass auch neuerdings, wie z. T. die 
Beschwerde selbst dartat, „derselbe durch unmotivierte Widersprüche 
und unbegründete Querelen die Geschäfte erschwert“ . Die Regierung 
War zwar angewiesen, künftig seine Mitwirkung in allen gesetzlich 
begründeten Fällen eintreten zu lassen, aber auch darauf zu halten, 
dass seine Erklärungen fristmässig einliefen, und nicht zu dulden, 
dass durch deren Ausbleiben oder Unbestimmtheit die Geschäfte auf
gehalten wurden, vielmehr eintretenden Falles entweder die M it
glieder durch die nötigen Exekutionsmittel zur Förderung der Sache 
anzuhalten oder ihnen die zu ihrer Beratung gehörigen Gegenstände 
mit Bestimmung einer Frist vorlegen zu lassen, nach deren Ablauf 
ihre Zustimmung präsumiert werden würde. Im übrigen konnte bis 
zu anderweiter gesetzlicher Bestimmung von einer Erweiterung der 
Befugnisse des Gemeinderats nicht die Rede sein und er musste bis 
dahin in seiner Stellung als beratendes Organ verbleiben. Um sich 
aber zu überzeugen, welchen Gebrauch er von seinen jetzigen Befug
nissen machte, war die Regierung angewiesen, in allen Fällen, in 
denen bei Gegenständen des Kommunalhaushalts sie seinen Anträgen 
glaubte nicht stattgeben zu können, wenn keine Gefahr im Verzüge 
War, die Entscheidung Schuckmanns einzuholen.

Im einzelnen wurde das Ausscheiden aus dem Feuersozietäts
verband noch von einem Bericht des Oberpräsidenten abhängig ge
macht. Zu II a missbilligte es der Minister, wenn auch die Zuziehung 
des Gemeinderats bei städtischen Stellenbesetzungen unnötig war, 
dass Brown seine Besoldung aus Kommunalfonds ohne städtische 
Funktion bezogen hatte und er würde bei rechtzeitiger Beschwerde 
Remedur geschaffen haben. Aber da das finanzielle Interesse Posens 
nicht gelitten hatte, war jetzt nach einigen Jahren nichts darüber zu 
verfügen. Zu II b erkannte die Regierung Fehler der technischen 
Behörde an, aber auch hier kam die Beschwerde zu spät und die 
Regierung wurde bei der Uebergehung durch den damaligen Zu
stand des Gemeinderats entschuldigt. II c. Die Strassenpflasterung 
War eine Polizeiangelegenheit, die die Regierung selbst bei den weit 
grösseren Befugnissen der Stadtverordneten nach der Städteordnung 
selbst gegen deren Widerspruch anordnen konnte (§ 167 und 184). 
»Da die Beschwerdeführer selbst den Pflasterbau ein gelungenes
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Werk nennen, So ist die Beschwerde ebensowohl als die sub d, da 
die Anlage der neuen Strasse ihrer eigenen Angabe nach gelungen, 
dem Publikum bequem und der Kämmerei vorteilhaft ist“ , hinfällig, 
ebenso wie zu e) die Erinnerung gegen eine Brücke, welche die An
lage der neuen Strasse erst vervollständigte, wobei die Ueber- 
treibung der Kostenangabe auf mehr als das Doppelte dem Rat ver
wiesen wurde. Zu f) waren die Einwände des Qemeinderats gegen 
den Etatsentwurf von der Regierung dem Ministerium allerdings 
angezeigt, aber es stand ihm kein Anrecht auf unbedingte Berück
sichtigung zu. Zu g) hatte das Ministerium bei den Schulanstalten 
in Rücksicht auf die Erinnerungen des Munizipalitätsrats schon 
früher auf' starke Ermässigung der Entwürfe hingewirkt. Zu der 
höheren Bürgerschule gab der Provinzialschulfonds der Stadt „den 
sehr ansehnlichen Zuschuss“ von 500 Rtrn. jährlich, wofür diese, da 
sie den wesentlichsten Vorteil von der Schule hatte, dankbar sein 
musste, anstatt sich zu beschweren, dass ihr nicht mehr bewilligt 
war. Die Finanzoperationen des Schulfonds gehörten nicht zur Be
urteilung des Qemeinderats. Sofern bei den für die Schulen be
stimmten Mitteln Ersparnisse gemacht wurden, mussten sie jeden
falls dem Ort zugute kommen, weshalb Verbindung mit dem Kultus
ministerium aufgenommen war.

Zu III) Hinsichtlich des Schuldenwesens war schon angeordnet, 
dass alle etwaigen Ersparnisse bei dem gesamten Kommunalhaus
halt, folglich auch bei der Kämmerei, zur Abzahlung verwandt wer
den sollten. Ganz in Ordnung konnte die Angelegenheit aber erst 
kommen, wenn der Schulden-, Zins- und Tilgungsplan, in dessen 
Begutachtung sich der Gemeinderat säumig gezeigt hatte, vollständig 
reguliert war. Bis dahin konnten einzelne Gläubiger nicht zurück
gewiesen werden, wenn zu ihrer Bezahlung Fopds vorhanden waren. 
Einige derartige Zahlungen hatte S. selbst angeordnet, weshalb der 
Gemeinderat aber unrecht tat, wenn er die Regierung deshalb der 
Eigenmächtigkeit beschuldigte. Auf seinen Widerspruch kam es 
hierbei so wenig an wie auf den jedes anderen Schuldners, dessen 
Zahlungsverbindlichkeit feststand. Die Forderungen der Stadt an 
den Departementalfonds sollten gemäss der Kabinettsordre v. 27. 9. 
1823 festgestellt werden, wenn sie zu den dort bezeichneten ge
hörten, was nicht der Fall zu sein schien. Anderenfalls musste die 
Stadt sich gleich anderen Gläubigern bis zur Errichtung der Provin
zialstände gedulden. Aber deswegen, weil diese noch keineswegs 
liquide Forderung an den Departementalfonds nicht sofort bezahlt 
werden konnte, durfte das, was die Stadt an völlig liquiden Posten 
dem Restefonds schuldete und was seinen Gläubigern gehörte, weder 
erlassen noch gestundet werden.

Zu IV) Der Retablissementsfonds war durch kgl. Gnade ohne 
Beiträge der Stadt gegründet worden und daher nicht die geringste 
Veranlassung vorhanden, dem Gemeinderat bei seiner Verwaltung 
eine Stimme einzuräumen.
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Zu V) Ueber die Anlage eines Zwangsarbeitsinstituts und die 
Vergütung der Transportkosten wurde besondere Verfügung ve i- 
heissen.

Hiernach war auf die Beschwerde nur das schon erwähnte zu 
verfügen. Der Munizipalitätsrat wurde ermahnt, „künftig nicht in 
unnötigen und übertriebenen Querelen und im grundsätzlichen 
Widerspruche gegen die Regierung, sondern in besonnener und täti
ger Teilnahme an dem, was zum wahren Wohle der Stadt gereicht, 
die die Regierung ihm gern zugestehen wird, die ihm gesetzlich an
gewiesene Wirksamkeit innerhalb der vorgeschriebenen Schranken 
zu äussern“ . Sollte er in Zukunft Beschwerdegründe zu haben 
glauben, so durfte er nicht die verschiedensten Gegenstände in einer 
Vorstellung anhäufen, sondern sollte die Gravamina einzeln vor
tragen und jeder nach kgl. Verordnung v. 14. 2. 1810 die Regierungs
resolute beifügen, die ihm dazu Ursache gaben.

Diese trotz einzelner Rügen der geschäftlich ungewandten Be
schwerdeführer in manchem wohlwollende, eine sehr genaue Prüfung 
verratende und die M itwirkung der Stadtväter in der vielgeschmäh
ten Reaktionsepoche der preussischen Geschichte durch einen als be
sonders rückständig geltenden Minister durchaus fördernde Antwort 
Wurde der Regierung zur Beachtung mitgeteilt. Besonders sollte 
sie in der angegebenen Weise Ausstellungen des Munizipalitätsrats 
beim Kommunalhaushalt zur Kenntnis des Ministers bringen. Die 
etwaigen Ersparnisse beim Schulfonds waren baldigst anzuzeigen, 
Fälle, wie der Brownsche, als unangemessen zu vermeiden.

Allein das Selbstbewusstsein des Munizipalitätsrats fühlte sich 
doch schwer getroffen und mit einer bei ihm nicht immer zu finden
den Schnelligkeit sammelte er Material zu einer Verteidigungs
schrift die am 29. 9. dem Minister eingereicht wurde. Den Vorwurf 
der Trägheit und Untätigkeit hatten die Mitglieder vor 1822 aller
dings teilweise verdient. Aber zur Rechtfertigung war zu bemerken:

1) Jene Mitglieder waren nicht seit der Reokkupation in diese 
Apathie versunken, sondern innerhalb von 10—11 Jahren fast aus
gestorben oder durch Altersschwäche untätig gewor .
Tode von 10 Kollegen konnte der Rest keinen Beschluss fassen, da 
hierzu 20 Unterschriften gehörten. Die Regierung hatte den Rat 
weder 1815/6 noch 1821 neu organisiert. Die Jetzigen ^  bear
beiteten jeden Gegenstand mit Vernachlässigung ihrer 1 ™  ?
legenheiten auf das prompteste, keine Sache war 14 1 at ge
halten und keine Nummer im Rückstand, obschon die Magistrats 
kanzlei nicht die geringste Hilfe leistete. 2) Die Anweisung an die 
Regierung betreffs Zuziehung des Rats wurde dankbar empfunden 
3) Der Rat beschied sich gern, dass das Gesetz seine Mitwirkung be 
der Stellenbesetzung nicht vorsah, aber es war deshalb noch n 
ausgemacht, dass seine Beschwerde unbegründet war Er bat, in 
Zukunft der Regierung die Berufung von Bean^en ohne Prüfung zu 
untersagen. 4) Wegen der Brownschen Gehaltssache waren schon
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früher Eingaben erfolgt, so dass jetzt nochmals um Rückerstattung: 
des Betrages gebeten wurde, denn B. hatte keinen Stellvertreter 
aus eigenen Mitteln bezahlt. 5) Ebenso waren bei dem Bau der Fon
tänen seitens des Rats keine Versäumnisse vorgefallen und auch hier 
konnte bloss um Geltendmachung der Ersatzpflicht gebeten werden.
6) Nicht über die Strassenpflasterung war Beschwerde erhoben 
worden, sondern über die Ausgabe von ca. 4000 Rtrn., während die 
Armen bei der Beschränktheit der Armenkasse darben mussten und 
die Gläubiger der Stadt für ungefähr 100 000 Rtr. seit 18 Jahren 
keinen Groschen Kapital und Zinsen erhalten konnten; deshalb 
wurde der Minister angegangen, nur höchstens 1000 Rtr. für Pflaster
zwecke jährlich bewilligen zu wollen. 7) Die Kosten der Brücke 
konnten belegt werden. 8) Bei dem Gebäudeankauf zu Schulen 
hatte Schuckmann ausdrücklich befohlen, ohne Zustimmung des 
Gemeinderats auf die Angelegenheit nicht einzugehen. Nichtsdesto
weniger hatte man ohne seine Befragung ein sehr teueres Haus ge
kauft und seinen Protest nicht beachtet. Da das Gymnasium seit 
Errichtung der höheren Bürgerschule zwei Klassen aufheben konnte,, 
so waren wohl 500 Rtr. aus dem Departementsschulfonds keine an
sehnliche Entschädigung und der ohnehin überaus reiche und für 
den Bedarf mehr als zulängliche Fonds gewann mehrere Tausende. 
9) Dem Rat war kein Schuldentilgungsplan vorgelegt worden, in 
dessen Begutachtung er sich lässig gezeigt hatte, sondern er hatte 
diesen unverantwortlicherweise 18 Jahre nicht berührten Gegen
stand selbst zur Sprache gebracht, selbst alle Schulden genau, 
durchgenommen und nach unendlichen Schwierigkeiten festgestellt, 
den Plan selber entworfen und überhaupt fast zwei Jahre lang 
wöchentlich zwei- bis dreimal auf das tätigste in dieser Angelegen
heit gearbeitet. Das Projekt war am 4. 8. eingereicht und seine Be
stätigung wurde erbeten. 10) Wenn der Rat sich gern beschied, dass 
er bei der Verwaltung des Retablissementsfonds keine Stimme 
besass, so flehte er doch nochmals, dass ihm wenigstens erlaubt, 
werden möge, der Regierung seine Ansicht mitteilen zu dürfen.

Ein Bescheid auf diese Verteidigungsschrift liegt nicht vor. Das- 
Ministerium teilte dem Rat nur am 1. 10. 1824 noch mit, dass nach 
dem Bericht der Regierung wegen der angeblich verzögerten Ein
richtung einer Arbeitsanstalt dem Bedürfnis vorläufig durch Be
nutzung eines Teiles des Theresianer-Nonnenklosters abgeholfen 
war, also insoweit die Beschwerde v. 5. 6. sich erledigte, wie denn 
auch die Kommune die Einrichtung einer förmlichen Zwangsanstalt 
für Strassenbettler und sonst geeignete Individuen mit Zuversicht 
erwarten konnte, sobald nach gehöriger Regulierung des P farr- 
wesens die Aufhebung des für den fraglichen Zweck vorgeschlagenen 
Bernhardinerklosters erfolgt oder sonst auf andere Weise ein ange
messenes Lokal zu beschaffen sein würde.

Die Episode zeigt die schiefe Stellung des unter der franzö
sischen Scheinfreiheit gesetzlich in Wahrheit machtlosen, oft unreg-
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Samen und überalterten Munizipalitätsrats, der von der Regierung 
wohl als Prügeljunge benutzt werden konnte, die Entwicklung auf
hielt, dann aber wieder dem wirklichen Sachverhalt gemäss auch 
völlig ausgeschaltet wurde. Erst die preussische Städteordnung hat 
diesem unhaltbaren Zustande ein Ende bereitet. (Nach Stadtakten 
Pos. III Ca 3 b u. Cd 3 a.)

Der Posener Munizipalitätsrat und die Besetzung der 
Oberbürgermeisterstelle 1831.

Am 28. 8. 1831, abends 8 Uhr, erlag Oberbürgermeister Tatzier 
der Cholera. Als „allein übrig gebliebenes fungierendes Mitglied 
des Magistrats“  war Syndikus Naumann berufen, die Geschäfte zu 
übernehmen, bis der Posten anderweitig besetzt war. Er wollte 
sich bemühen, die Dinge möglichst zu fördern, hatte aber die Regie
rung sofort gebeten, schleunigst für Ersatz zu sorgen, worauf die 
Behörde am folgenden Tag den Assessor bei der Provinzialfeuer
sozietät Behrn mit der Vertretung beauftragte (30. 8. auf Sehr. 29. 8.).

Am 9. 9. reichten dann die Gewerksältesten bei dem Oberpräsi
denten Flottwell eine Vorstellung wegen der bei der Wahl dem 
Munizipalitätsrat zustehenden Präsentation von 3 Kandidaten ein, 
die Flottwell diesem zur Aeusserung zugehen liess. Dei Rat glaubte 
den Verfasser zu kennen und vermutete, dass das Schi iftsttick ohne 
Erwähnung des Inhalts bei einer im Schützenhaus tagenden Ver
sammlung aus Gefälligkeit unterschrieben worden wau sogar von 
Leuten, die nicht berechtigt -waren, im Namen der Gewerke zu 
zeichnen. Aber auch die Aeltesten hatten ohne Zustimmung ihrer 
Kommittenten gehandelt. Grossmütig fügte er hinzu. Im Gefühl, 
überall unsere Pflicht getan zu haben, vergeben w ir den Unter
zeichnern gern ihre Unwissenheit über das Verhältnis bei der Wahl 
eines Stadtoberhauptes, durch welche sie uns für inkompetent zu 
dieser erklären, denn w ir kennen die Quelle dieser Machinationen. 
Bas uns zustehende Recht, für das Beste der Stadt überall zu sorgen, 
lassen w ir uns nicht nehmen und demnach sind w ir auch heut zur 
Wahl von 3 Kandidaten geschritten (Beschluss 24. 9.). Die Ein
mischung der misera plebs war also abgeschlagen.

Bei dem Wahlakt waren 25 Mitglieder anwesend und 3 hatten 
Versiegelte Stimmzettel geschickt, 2 fehlten. Es erhielten dabei 
Stimmen: Regierungsrat Riemann 27 Stimmen, Oberregierungsrat 
v. Tenspolde 14, Kaufmann Helling 18, Kaufmann Heinrich 11,. Behrn 
13, Kommerzienrat Bielefeld 1. Es waren von den 2o gegenwärtigen 
Stadtvätern nach absoluter Mehrheit also Riemann, Helling und 
üenspolde gewählt und kamen auf die Vorschlagsliste.

Bewerbungen liefen später ein von Bürgermeister Oehlers- 
Ostrowo, dem 1. Posener Stadtrat, Major a. D. Kaisertreu, „nicht 

das Heer der Kandidaten zu vermehren oder in Hoffnung auf Er
folg, sondern um mich wegen unterlassener Bewerbung keinen Vor
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würfen auszusetzen“ , und J. Heinrich, der sich sogai mit doppel
sprachig gedruckten Eingaben an Flottwell, die Regierung und den 
Munizipalitätsrat wandte.

Letzterer richtete am 29. 8. die Bitte an die Regierung, ihm 
schon jetzt die nach der Städteordnung dem Gemeinderat zustehen
den Rechte einzuräumen. Das Kollegium betonte in seiner Antwort 
v. 31. 8. ausdrücklich, dass von einem Rechte nach den geltenden 
Gesetzen keine Rede sein könne. Dessen ungeachtet war es gern 
geneigt, auch bei Neubesetzungen des Oberbürgermeisterpostens 
die Wünsche des Rats zu berücksichtigen. Demgemäss sollte der 
Rat also der Städteordnung entsprechend seine 3 Anwärter ein
reichen. Die Regierung bezweifelte nicht, dass inzwischen Behm 
das in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigen werde. Auch die son
stigen Personalwünsche des Rats, insbesondere die Berufung des 
Kämmerers Jeziorowski zürn 2. Stadtrat, sollten möglichst Erfüllung 
finden, worüber nähere Verfügung zu erwarten stand.

Von dieser Verfügung wurde gleichzeitig dem Oberbürger
meisteramt Kenntnis gegeben. Der Munizipalitätsrat hatte, wie gern 
bemerkt wurde, auf die von ihm erbetene Vergünstigung den ge
bührenden W ert gelegt und ausserdem beabsichtigt, vorweg alles 
zu entfernen, was hier gegen das Wahlgeschäft zu irgendeiner, 
wenn auch unhaltbaren Ausstellung Veranlassung geben konnte. 
Daher war von ihm angezeigt, dass in dem Stadtratskollegium durch 
das Ableben des Schlossermeisters Szymański eine Lücke ent
standen war, und deren Ausfüllung beantragt. Dies konnte um so 
ieichter geschehen, weil für derartige Fälle gesetzlich vorgesorgt 
war, dass bei jeder periodischen Erneuerung des Gemeinderats für- 
anderweitig zu besetzende Posten 2 Kandidaten gewählt wurden. 
Bei der letzten Wahl 1829 hatten Szymański 105, Konditor Mań
kowski, der aber schon Munizipalitätsrat war, 89 und Drechsler
meister Vetter 77 Stimmen erhalten. Daher musste letzterer für die 
Amtsperiode Szymańskis als Stadtrat einrücken. Da er sich schon 
früher zur Annahme bereit erklärt hatte, sollte ihn das Oberbürger
meisteramt vorschriftsmässig installieren. Der Munizipalitätsrat 
wurde hiervon mit der Bemerkung unterrichtet, dass die Regierung 
die Ernennung der Mitglieder des Gemeinderats nur eintreten lasse, 
wenn ihre Wahl durch die mit Grundeigentum angesessenen Bürger 
erfolgt war. Deshalb hatte auf den Schiffbaumeister Kleemann im 
vorliegenden Fall keine Rücksicht genommen werden können, denn 
über seine Wahl lagen keine Data aus neuerer Zeit vor. Dann 
folgte noch die leise Mahnung, bei der Sorgfalt des Munizipalitäts-' 
rats werde nicht bezweifelt, dass er dem ihm geschenkten Ver
trauen durch Festhaltung des wahren Interesses der Stadt mit Bei
seiteschiebung jeder etwaigen persönlichen Rücksicht zu entspre
chen bemüht sein werde. Hinsichtlich der K e n n t n i s  d e r  p o l n .  
S p r a c h e ,  die dem künftigen Oberbürgermeister nicht fehlen
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durfte, wurde als Analogie auf die Vorschrift des Reglements zur 
Wahl der Landräte und Kreisdeputierten v. 29. 4. 1829 § 7 verwiesen, 
"wonach mindestens so viel Bekanntschaft mit dem Polnischen er
forderlich war, um es „geläufig sprechen und schreiben zu können“ .

Das Ministerium des Inneren, liess durch Flottwell den Muni
zipalitätsrat noch ersuchen, bei der ihm eingeräumten Präsentation 
neben möglichster Beschleunigung auch auf die Befähigung der Kan
didaten zur Direktion der Polizeiverwaltung Rücksicht zu nehmen, 
indem diese Qualifikation in einem so volkreichen und lebhaften 
Ort wie Posen auf die Bestätigung in Berlin von wesentlichem Ein
fluss sein müsste (Flottw. an d. Munizipalrat. 16. 9.).

Am 26. 10. richtete der Munizipalitätsrat dann ein Gesuch an den 
König um Belassung Tenspoldes, der nach Königsberg versetzt war, 
bis zur Besetzung der Oberbürgermeisterstelle in Posen. Er war 
seit Dezember 1830 als Stadt- und Kreisdirektor tätig und einer der 
vom Rat benannten Kandidaten. Seine Abreise war schon ver
schoben worden, da er dem Oberpräsidenten in der bewegten Zeit 
unentbehrlich erschien. Jetzt hatte er trotz Flottwells Gegenvor
stellungen vom Finanzminister den Befehl zum sofortigen Aufbruch 
erhalten. Er hatte in schweren Monaten der Stadt und Provinz un
schätzbaren Nutzen gestiftet und seine Gegenwart war also für den 
Kreis auch jetzt noch ebenso unersetzlich wie für die Stadt seine 
Oberleitung ihrer Angelegenheiten. Wurde er Posen in diesem 
Augenblick entrissen, wo bei der Vakanz des Oberbürgermeister- 
und einiger anderer Posten nichts in Ordnung war und er allein den 
Geschäftsgang noch aufrechterhielt, so würde der Ort einen Verlust 
erleiden, der für ihn die nachteiligsten Folgen haben müsste, weil 
er ganz verwaist dastünde. Auch die Beauftragung eines anderen, 
in diesen Geschäften völlig fremden Regierungsrats konnte keinen 
Ersatz bieten.

Der Munizipalitätsrat erreichte wirklich, dass der Monarch die 
Entscheidung aussetzte und zuvor die Berichte der betreffenden 
Ministerien einholen liess, womit längere Zeit gewonnen war, wenn 
os auch nicht gelang, Tenspolde dauernd in Posen festzuhalten.

Die Tätigkeit des Rats in Sachen der Neuwahl eines Oberbürger
meisters aber war an sich verlorene Liebesmüh“, denn die Dinge 
blieben unentschieden, bis die nach der wenige Wochen später ver
liehenen Städteordnung gewählten Stadtverordneten ihr Oberhaupt 
erküren konnten. Auch sie verfielen dabei vor allem auf Tenspolde, 
wie ihre Vorgänger auf Riemann und ihn. In beiden Fällen verrieten 
die Vertreter des Orts eine ängstliche Anklammerung an die bisher 
führende staatliche Bürokratie, hinter der die eigentlichen Bürger 
zurücktraten. Den Endsieg erlangte schliesslich Behm, freilich nur 
für kurze Zeit, da auch ihn ein baldiger Tod aus seinem Amte riss. 
(Nach Stadtakten Pos. III Cg 4 b.)
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Ein Sprachenkonflikt unter den Posener Stadtvätern 1845.

Die poln. Minderheit der Posener Bürgerschaft errang in der 
ersten Hälfte der 40er Jahre infolge der deutschen Gleichgiltigkeit 
die Mehrheit im Stadtparlament.

Diese poln. Majorität stellte nun beim Magistrat 1845 den An
trag, dass in das Statut der Stadt eine Bestimmung aufgenommen 
werden sollte, wonach zu  M i t g l i e d e r n  u n d  U n t e r - 
b e a m t e n  des  M a g i s t r a t s  n u r  s o l c h e  P e r s o n e n  
g e w ä h l t  w e r d e n  d u r f t e n ,  d i e  b e i d e r  L a n d e s 
s p r a c h e n  m ä c h t i g  w a r e n .  Der Magistrat erhob jedoch 
Widerspruch und führte aus, dass bei solchen Wahlen der Stadt
verordnetenversammlung freie Hand gelassen werden müsse und in 
einer derartigen Klausel auch eine Verletzung derjenigen unbesol
deten Magistratsmitglieder liegen würde, die gegenwärtig in seinem 
Kollegium sassen, ohne über jene Eigenschaft zu verfügen. Da die 
Stadtverordneten auf ihrem Beschluss verharrten, suchte er am 9. 6. 
die Entscheidung der Regierung nach, welche in Uebereinstimmung 
mit ihm den Antrag nicht zur Berücksichtigung für geeignet er
achtete. Offenbar enthielt eine derartige Massnahme eine wesent
liche Beschränkung der der Stadtverordnetenversammlung durch 
die revidierte Städteordnung v. 17. 1. 1831 beigelegten völligen Frei
heit der Wahl, welche durch die am Ort bestehenden Verhältnisse 
nicht hinreichend gerechtfertigt erschien. Hielten die Mitglieder 
des Stadtverordnetenkollegiums die Wahl nur doppelsprachiger 
Männer für zweckmässig, so blieb es ihnen unbenommen, danach 
zu handeln, aber ein Zwang durfte ihnen hierin nicht auferlegt 
werden. Hinsichtlich der Unterbeamten war ohnehin seitens des 
Magistrats stets darauf Bedacht zu nehmen, dass es ihm für seinen. 
Geschäftsbetrieb nicht an zweisprachigen Organen fehlte. Dem 
Magistrat wurde überlassen, die Bittsteller hiernach zu bescheiden, 
während die Regierung nunmehr binnen 4 Wochen der Vorlegung 
des Statuts entgegensah.

Aber die Stadtverordneten liessen sich nicht so leichten Kaufes 
abspeisen. Da die in Gegenwart und Zukunft wichtige Angelegenheit 
„einer grossen Consideration w ert“ war, hielt der Vorsteher, Justiz
rat Ogrodowicz, vor Vollziehung des Statuts die Anberaumung 
einer ausserordentlichen Sitzung für gerechtfertigt und lud seine 
Schäflein zu dieser für den 23. 7. ein. Als Frucht der Zusammenkunft 
erging am 8. 8. e i n e  E i n g a b e  an d as  M i n i s t e r i u m  
des  I n n e r e n .  Nach Darlegung des Hergangs erklärte die Ver
sammlung sich nach nochmaliger reiflicher Ueberlegung von der 
Richtigkeit der ihrem Beschluss entgegenlaufenden Ausführungen 
nicht überzeugen zu können. Sie blieb bei der Ansicht stehen, dass 
ohne Aufnahme der von ihr gewünschten Bestimmung die Rechte 
der Bürger poln. Abkunft leicht gefährdet werden konnten, und bat 
deshalb den Minister die Einfügung des umstrittenen Passus zu
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genehmigen. Die Städteordnung setzte fest: § 1: Die Verwaltung 
der Städte beruht auf gegenwärtiger Ordnung und auf besonderem 
Statut für die einzelnen Städte. § 2: Jede Stadt soll ein Statut er
halten, das alle Vorschriften über die Verwaltung in sich begreifen 
muss, die daselbst ausser dieser Ordnung gelten sollen, s 3. Es 
kann aber auch ausnahmsweise Abweichungen von diesem Gesetz 
enthalten, sofern dgl. nach der Eigentümlichkeit einzelner Städte 
für nötig befunden werden. .

Da somit Abweichungen von der Städteordnung zulässig waren, 
'das Statut eines Ortes aber den Zweck hatte, seine besonderen 
Privilegien und sonstigen besonderen Verhältnisse auszudrucken, 
es also ein Spezialgesetz sein sollte, das die individuellen Verhält
nisse der Stadt darstellte, so weit sie mit den allgemeinen Lanues- 
gesetzen nicht in Widerspruch standen, und neben dem generellen 
Gesetz als Norm für alle Einwohner gelten sollte, kam es bei Beur
teilung des Falles lediglich auf die Entscheidung der Frage an, ob 
sich Posen in der eigentümlichen Lage befand, den berührten 1 un 't 
in sein Statut aufzunehmen zu müssen? .

Erwog man, dass die Kommune aus Bürgern dt. und poln. Ab
kunft bestand, ein sehr grosser Teil davon nur seine Muttersprache 
beherrschte und verstand, dass es in der väterlichen Absic er 
Staatsbehörden nur liegen konnte, keiner dieser beiden Nationalitäten 
zu nahe zu treten, ihnen vielmehr bei gleichen Lasten auch gleiche 
Rechte, gleiche Vorteile zu gewähren, so war es klar, dass diese 
Absicht nimmermehr erreicht werden konnte, wenn es gestattet 
wurde, Magistratsmitglieder anzustellen, die nur einer bprac e 
mächtig waren, wie sich alsdann diejenigen Bürger, deren Sprache 
die Magistrtasbeamten nicht verstanden, zurückgesetzt und m ihrem 
teuersten Interesse tief verletzt fühlen mussten. M it wahrem er- 
trauen würden sich diese in ihren Rechten gekränkten Burger an 
den Magistrat wohl nicht wenden können, denn sie wussten, dass 
ein freier mündlicher Austausch der Gedanken nicht am Platz grellen 
konnte und dass, da sie sich gegenseitig nicht verstanden, in e  
Wünsche nur schriftlich und auf Umwegen mit Zeitverlust dem 
Magistrat vorgetragen werden konnten. Allen diesen Uebelstanden 
konnte begegnet, beide Nationalitäten konnten zufrieden gestellt 
werden, keine wurde auf Kosten der anderen bevorzugt, w e n n 111 
das Statut die obige, von den Eigentümlichkeiten und individuellen 
Verhältnissen Posens geforderte Bestimmung aufgenommen wurde.

Der Staat, dessen Interesse dadurch gewiss nicht beeinträch
tigt, sondern nur gefördert wurde, erwarb sich alsdann neue Liebe 
und ein umso grösseres Recht auf unauslöschliche Dankbarkeit in 
den Herzen seiner Posener poln. Untertanen. Es bedurfte wohl 
keiner besonderen Ausführung, dass jene spezielle Vorkehrung nu 
den allgemeinen Landesgesetzen nicht in Widerspruch stand Alle 
kgl. Verordnungen, alle ministeriellen Erlasse wollten und beför
derten ja nur das gemeinsame Wohl der hiesigen Untertanen, sie
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erleichterten den Einwohnern poln. Abkunft durch den Gebrauch 
beider Sprachen als Geschäftssprachen ihren Verkehr bei den 
Justiz- und Verwaltungsbehörden und ewig unvergesslich blieben 
in dieser Beziehung die Worte des Königs im Landtagsabschied von 
1828: Es lag und liegt „nicht in Unsern Absichten, die Verbreitung 
der dt. Sprache auf Kosten der poln. eintreten zu lassen . . .  Es 
war und ist Unser bestimmter Wille, dass die poln. Sprache als ein 
von den poln. Einwohnern Unsers Grossherzogtums wert gehaltenes 
Eigentum von Unsern Behörden geschützt werde“ . Liess sich hier
nach die Zurückweisung der gestellten Bitte wohl rechtfertigen, 
liess es sich mit diesen kgl. Worten vereinbaren, wenn die Bestim
mung hinsichtlich der Notwendigkeit des Besitzes beider Sprachen 
bei den Magistratsmitgliedern und städtischen Beamten in suspenso 
blieb wenn sie in das Statut nicht aufgenommen wurde?

Die von der Regierung beanstandete Beschränkung der Wahl
freiheit war, abgesehen davon, dass die aus poln. und dt. Bürgern 
bestehende Stadtverordnetenversammlung sich ihr gern und. frei
w illig  unterwarf, nur scheinbar vorhanden und durch das Gesetz 
selbst für zulässig erachtet, denn die §§ 86/9 der Städteordnung 
enthielten die Bedingungen und Anforderungen, welche der Staat 
bei Magistrtskandidaten im allgemeinen voraussetzte, wodurch 
offenbar den Stadtvätern die Verbindlichkeit auferlegt war, sich 
bei deren Wahl nur innerhalb der Grenzen dieser Beschränkungen 
zu bewegen. Gewiss wagte niemand zu behaupten, dass in jenen 
gesetzlichen Bedingungen eine wesentliche Beschränkung der Wahl
freiheit enthalten war, und zwar eben darum nicht, weil diese Be
schränkung gesetzlich geboten und weil an sie die Wählbarkeit der 
Magistratsmitglieder geknüpft war. Da, wo das Gesetz besondere 
Bedingungen in Bezug auf die persönlichen Erfordernisse von 
Magistratsmitgliedern nicht machte, blieben solche dem Statut der 
Stadt Vorbehalten, vorausgesetzt, dass sie ihre individuellen Ver
hältnisse erheischten, und dass die Sonderbedingungen den allge
meinen Landesgesetzen nicht entgegenliefen. Aus § 86 der Städte
ordnung ging klar und unzweifelhaft hervor, dass dies die Absicht 
des Gesetzgebers gewesen war und dass er eine solche Erweiterung 
des Gesetzes durch das Statut ausdrücklich anerkannt hatte, denn 
es hiess dort: Besondere Bedingungen der Fähigkeit der Magistrats
mitglieder kann noch ausserdem das Statut bestimmen.

' In Erwägung, dass die §§ 3 und 86 der Städteordnung der An
sicht der Stadtverordneten zur Seite standen und auch die Eigen
tümlichkeit Posens den Sprachutraquismus der Magistratsmitglieder 
wünschenswert und notwendig machte, bat die Versammlung ihr 
Rekursgesuch zu berücksichtigen.

Allein auch d e r  M i n i s t e r  erwiderte am 30. 8., dass er den 
Antrag beim Könige nicht befürworten könne. Nun wollte die hart
näckige Stadtverordnetenversammlung die stärkste von ihren 
Künsten spielen lassen und setzte am 4. 2. 1845, also nach geraumer
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Zeit, eine doppelsprachige I m m e d i a t e i n g a b e  an d en  
M o n a r c h e n  auf, die wieder mit der Schilderung des bisherigen 
Verlaufs der Angelegenheit begann. Da die Lokalverhältnisse ihres 
Erachtens die gesetzlich statthafte Sonderbestimmung erheischten, 
blieb ihr nach der Abweisung durch alle Instanzen nur noch übrig, 
die allerhöchste Gnade unmittelbar anzugehen, wie dies von ihr 
Pflicht und Gewissen und das wohlverstandene Interesse ¡hier Auf
traggeber erforderten.

Es war nämlich Tatsache, dass die Hälfte der Einwohner von 
Stadt und Weichbild hauptsächlich nur des Polnischen mächtig war. 
In ihren täglichen Beziehungen zu den städtischen Behörden musste 
ihnen daran gelegen sein, dass sie von den deren Angehörigen ver
standen wurden und die Zuhilfenahme eines Dolmetschers sich er
übrigte. Dadurch wurde aber nicht bloss das Interesse des einzelnen 
befördert, sondern auch die hier so sehr erspriessliche Beschleuni
gung der städtischen Verwaltung erzielt. Die'Weisheit des Königs 
hatte dieses Bedürfnis rücksichtlich aller Verwaltungszweige m 
der Gesamtprovinz in der A rt anerkannt, dass allen nur des I ol- 
Polnischen mächtigen Bewohnern der Gebrauch ihrer Sprache 
seitens der Beamten und Behörden unverkürzt bleiben sollte. Um 
■wie viel mehr musste diese Rücksicht da durchgreifen, wo es ledig
lich das patriarchalische Regiment der städtischen Behörden zu den 
Einwohnern gemischter Nationalität galt! Bei Verleihung dei Stad e- 
ordnung war es des Landesherrn väterliche Absicht gewesen, den 
Stadtgemeinden eine selbständigere Verwaltung ihrer Gemeinde
angelegenheiten zu geben und in den Bürgern durch angemessenere 
Teilnahme am Städtewesen den Sinn und Eifer für das gemeinsame 
Wohl der Stadt zu erhöhen. In ihrem ganzen Umfang konnte diese 
erhabene Absicht bei den eigentümlichen Verhältnissen Posens wohl 
nur erreicht werden, wenn keine der beiden Nationalitäten vor dei 
anderen bevorzugt wurde, wenn sie beide mit gleichem Vertrauen 
auf ihren Magistrat blicken konnten, wenn die zufällige Majorität 
der einen oder anderen Partei in der Stadtverordnetenversammlung 
kein Sonderinteresse, sondern nur das Gesamtwohl sämtlicher Bürger 
ohne Unterschied ihrer Abstammung verfolgte, wenn ihre beider
seitigen Rechte im Gesetze anerkannt und bestätigt wurden, mit 
einem Worte, wenn durch Gewährung der vorgetragenen Bitte alles 
das, was das gegenseitige Vertrauen stören konnte, vermieden 
'var. Das aufrichtige Bestreben, das Interesse der Stadt zu fördern, 
das Wohl ihrer Mitbürger zu sichern, hatte der Versammlung die 
Kraft verliehen, dem kgl. Thron in tiefster Demut zu nahen, und des 
Königs Weisheit und Gerechtigkeit unmittelbar anrufend, bat sie 
um Aufnahme ihres Anliegens in das künftige Statut.

Wenige Tage später erfolgte die Entdeckung des poln. Aut- 
standsversuches und die Verhaftung von 5 poln. Stadtverordneten 
Wegen des Verdachts der Teilnahme daran. So hat diese Adresse 
nie ihr Ziel erreicht und blieb bei den Akten liegen. Die Neuwahlen
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am 17. 5. kosteten allen 8 ausgeschiedenen Stadtverordneten bis aut 
Oberlandesgerichtssekretär Knorr, darunter Ogrodowicz, Dr. Ma- 
tecki, Destillateur Stojanowski und Landgerichtsrat v. Pilaski ihre 
Mandate, während dafür Kaufmann Koenigsberger, Braueigner Kan- 
torowicz, Kaufmann Traeger, Regimentsarzt Ordelin, Major Kniffka, 
Kommerzienrat Bielefeld und Oekonomierat Wendland ihren Einzug 
hielten, als Stellvertreter Bäckermeister Wotschke, Tischlermeister 
Poppe,’ Polizeirat Hirsch, Kaufmann Seidemann, Schlossermeister 
Schnürstein, Kreissteuereinnehmer Fischer und als Polen nur Apo
theker Kolski und Dr. Jagielski. Als Ersatzleute für die in den Vor- 
jahren ausgeschiedenen Stellvertreter wurden nur 6 Deutsche 
(Bäckermeister Hartwig, Rittmeister v. Rosenstiel, Präsident Klebs) 
gewählt. M it diesen Leuten war das Gesuch auch später nicht durch
zusetzen. Es bleibt aber ein Beweis für die Zähigkeit, mit der die 
poln. Fraktion ihre vorübergehende Ueberlegenheit auszunutzen 
versuchte. (Nach Stadtakten Pos. 111 C d 8 a).

Die Vertretung von Stadt und Kreis Posen auf den ersten 
Provinziallandtagen.

Die interessante Frage der Vertretung von Stadt und Kreis 
Posen auf den ersten Provinziallandtagen ist noch niemals geschil
dert worden und erfährt auch in Jaffes Geschichte der Stadt unter 
preuss. Herrschaft mit keiner Silbe eine Erwähnung. Deshalb seien
ihr hier einige Worte gewidmet.

Das Gesetz v. 27. 3. 1824 wegen Anordnung der Provinzialstande 
im Grosshzgt. Posen wies der Hauptstadt zwei sog. Virilstimmen, 
d. h. das Recht zu, für sich allein zwei der 16 städtischen Deputierten 
zu wählen, wobei für jedes Mandat das erste Mal einer, dann je zwei 
Stellvertreter während der sechsjährigen Wahlperioden mit zu be
stimmen waren. Das Verfahren erfolgte anfänglich nach der fiii den 
Munizipalitätsrat vorgeschriebenen geheimen Prozedur und ging 
später nach Einführung der Städteordnung auf das Stadtverordneten
kollegium über. Alle drei Jahre schied die Hälfte der Vertreter aus, 
war aber wieder wählbar. Der Besitz des passiven Wahlrechts 
war nach den endgültigen Festsetzungen der Verordnung v. 15. 12. 
1830 bei Orten mit Virilstimme an einen mindestens 10jährigen 
Besitz von Grund und Boden, bzw. Gewerbe im Werte von 4000 l. 
geknüpft, bei den zu Kollektivstimmen vereinigten Städten entspie- 
chend von 1500 r.

Für die erste Vereinigung des Landtags 1827 wurden Ober
bürgermeister Tatzier und der leidenschaftliche Pole, Kaufmann 
Rose, mit der Vertretung der Stadt betraut und ihnen Destillateur 
Barth und Kaufmann Sypniewski als Ersatzmänner an die Seite ge
stellt, woran sich für 1830 nichts änderte, da Tatzier das Vertrauen 
seiner Wähler weiterhin genoss. Deutsche und Polen waren mithin 
gleichmässig berücksichtigt.



Skizzen zur Posener Stadtgeschichte vor 100 Jahren 65

Bei dem 3. Landtag 1834 erschienen von 421 Wählern nur 229. 
Rose blieb auf seinem Posten, denn Tatzier war durch seinen Tod 
ausgeschieden, und erhielt nur in dem ruhigen, leidenschaftslosen 
loyalen unbesoldeten Stadtrat und Gastwirt Kaspar Kramarkiewicz 
(ca. 37 Jahre, kath.). mit 139 von 207 Stimmen einen zweiten Stell
vertreter. Für Tatzier trat sein Amtsnachfolger Behm mit 206 Stim- 
tnen ein, während der neue Stellvertreterposten an den fanatischen 
Polen und Katholiken, Braueigner Stanisl. Kolanowski fiel (112 : 97 
Stimmen, da nur noch 209 Wähler ausgehalten hatten), wobei die 
Gegenvoten wahllos auf Deutsche wie Polen zersplittert waren. Der 
evangelische Behm hatte sich selbst charakterisiert als abhold den 
Grundsätzen des sog. Liberalismus in allen Konsequenzen. Der 
49jährige Kolanowski wurde vom Oberpräsidenten geschildert als 
Mann von viel natürlicher Anlage bei mangelnder wissenschaftlicher 
Bildung, als eifriger Verteidiger alles dessen, was er für wahr hielt, 
sehr tätig als Kirchenvorsteher, unermüdlich im Dienst derer, die 
bei ihm Rat und Hilfe suchten, sofern er sie seiner Berücksichtigung 
■wert erachtete, mehr Sorgfalt für fremde Angelegenheiten als die 
eigenen aufbringend, daher in seinem Wohlstand trotz umfangreichen 
Betriebes zurückgehend, von Männern seiner Partei, hohen wie 
niedrigen Standes, auch von den ruhigen poln. Bürgern, mehr ge
achtet als irgend sonst jemand. Er hatte die poln. Sprache in der 
Gewalt und war darin sehr beredt, wogegen er das Deutsche wenig 
beherrschte.

Für die Session von 1837 waren, da auch Behm verstorben war, 
beide Mandate neu zu besetzen. Die 61—68 Wähler einigten sich 
für den ersten Posten mit 41 : 20 Stimmen auf den 45jährigen evang, 
Stadtverordnetenvorsteherstellvertreter und Kaufmann Friedr. Willi. 
Graetz und auf Kommerzienrat, Kaufmann und Lotteriekollekteur 
Friedr. Bielefeld (60 Jahre, ev.) mit 44 : 16 Voten. Hingegen bedurfte 
cs bei Besetzung des 2. Mandats einer Stichwahl, in der der ev. erst 
32jährige, zudem grundbesitzlose Oberbürgermeister Eugen Nau
mann mit 38 : 28 Stimmen seinen Rivalen Kolanowski aus dem Felde 
schlug, da die 16 Stimmen des jetzt nur noch mit 3 Voten bedachten 
3. Bewerbers, des Rittmeisters v. Rosenstiel, zu ihm übergeschwenkt 
Waren. Für den Fall der Dispensversagung wurde hingegen Koła
kowski mit 34 : 29 Stimmen präsentiert. Als 2. Stellvertreter wurde 
knapp in der Stichwahl der 53jährige ev. Rendant der Stadtschulden- 
blgungskasse, Partikularier und Kirchenvorsteher Friedr. Helling mit 
30 : 29 Stimmen vor Rose bevorzugt.

Der Oberpräsident Flottwell bezeichnete (Ber. 14. 11. 1836) Nau
mann als gebildeten, der Regierung treu ergebenen Mann, bei dem 
nach seinen persönlichen Eigenschaften die Zugehörigkeit zu der 
Ständeversammlung zu wünschen war. Aber der Monarch hatte sich 
im Gesetz nur den Dispens vom 10jährigen Besitz, nicht vom Besitz 
überhaupt Vorbehalten. Bei dem sofort subsidiär gewählten Koła
kowski nahm er auf seine frühere Schilderung bezug, fügte aber

5
deutsche W issensch. Z e itsch r. i.  ^  a rthe 'lam l. H e ft  1. 1940.
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hinzu, dass er ihn jederzeit als einen durchaus rechtlichen Mann 
kennen gelernt hatte, der sich zu keinen Intrigen hergab. Seine Be
stätigung unterlag um so weniger irgendeinem Bedenken, als er 
schon zweimal als Abgeordnetenstellvertreter fungiert hatte. Dann 
war für ihn in dieser Eigenschaft ein Ersatzmann zu bestellen.

Bei Naumann wählte die Immediatkommission für ständische 
Angelegenheiten nun den Ausweg, dass der König ihn hinsichtlicli 
der Besitzzeit dispensieren möge, sofern er vor Ablauf seiner Wahl
periode ein passendes Grundstück erwarb, bis dahin aber Kola- 
nowski den Sitz innehaben sollte. Da Friedrich Wilhelm III. die Ver
tretung der Stadt Posen durch ihren Vorstand allerdings sehr wün
schenswert fand, zumal N. wegen seiner Kenntnisse, Geschicklichkeit 
und Gesinnung vorzüglich gerühmt wurde, also die schon in früheren 
Fällen vorgekommene Ausnahme bei Magistratspersonen ange
messen war, entschied er in diesem Sinne (Kabinettsordre an d. 
Staatsministerium 24. 12. 1836). Der Minister des Inneren v. Rochow 
hatte Flottwell anheimgestellt, den Kandidaten von diesem zu seinen 
Gunsten gemachten Vorschlag, dessen allerhöchste Billigung zu e r
hoffen war, vorläufig und vertraulich zu benachrichtigen, da er darin 
vielleicht ein M otiv finden würde, die ihm gestellte Bedingung zu er
füllen (Sehr. 7. 12. 1836). Da der politisch ehrgeizige Naumann tat
sächlich das bestehende Hindernis aus dem Wege räumte (Flottw. 
an Roch. 26. 1. 1837), war Posen 1837 vertreten durch Graetz (ge
wählt bis 1841), bzw. Bielefeld (dgl.) und Kramarkiewicz (bis 1838) 
und an 2. Stelle durch Naumann, bzw. Helling (bis 1841) und Kola- 
nowski.

1841 traten keine Veränderungen ein, denn Naumanns Wieder
wahl erfolgte durch die Stadtverordneten einstimmig, während als 
2. Stellvertreter des 1. Deputierten Kramarkiewicz das Rennen mit 
12 : 7 Stimmen gegen Kolanowski gewann, wogegen dieser auf dem 
undankbaren Posten des 2. Stellvertreters des 2. Abgeordneten mit 
18 : 1 Stimmen zum 3. Male für 6 Jahre bestätigt wurde, also auch die 
dt. Fraktion für ihn votierte.

Den gleichen Personalbestand treffen w ir 1843 infolge der W ie
derwahl von Graetz und Bielefeld; lediglich Helling wurde abgelöst 
durch den 48jährigen ev. Stadtrat und Apotheker Luaw. Dähne. 1845 
erfolgte die weitere Bestellung des zum Geh. Regierungsrat er
nannten Naumann und der einer solchen bedürftigten Stellvertreter.

Zum 8., dem Vereinigten Landtag, wurde Naumann abermals ein
stimmig entsandt, subsidiär Leitsreber in Aussicht genommen, Kola
nowski mit 18 : 2 Stimmen bestätigt und als neuer 2. Stellvertreter 
Kaufmann Traeger mit 21 : 1 Stimmen in Bereitschaft gestellt.

Im L a n d k r e i s  P o s e n  war die zur Entsendung eines eige
nen Deputierten aufgerufene Ritterschaft zunächst überwiegend pol
nisch. Sie wählte für die Tagung von 1827 und 1830 A. v. ZiemRcki- 
GoRcin und als Vertreter den 40jährigen, wie alle Polen katholischen 
Stanislaus v. Goslinowski-Rokitnica. Einen ersten, und zwar harten
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Kampf gab es 1834 bei dem Erscheinen von 8 zumeist poln. Wählern, 
aus dem als Abgeordneter der frühere Landgerichts- u. Landschafts
rat Joh. v. Gorczyczewski-Golęczewo (47 Jahre) und als 2. Stellver
treter der vom Oberpräsidenten wegen ausgezeichneter Fähigkeiten 
gerühmte Landschaftsrat Otto v. Treskow (42 Jahre, ev.) auf O wińsk 
und Chludowo als Sieger hervorgingen, während Goślinowski nicht 
ausgeschieden war. 1837 waren unter den 8 Anwesenden 6 poln. 
Nationalität. Goślinowski wurde einstimmig als 1. Stellvertreter von 
neuem bestätigt und ebenso für Otto jetzt Heinr. v. Treskow-Rado- 
iewo (40 Jahre, ev.) erkoren, da ersterer für Buk-Obornik annahm.

1841 hatte sich die Lage wesentlich verschoben, denn es waren 
18 Wähler zur Stelle, davon 8 Deutsche. Das Abgeordnetenmandat 
erlangte der 41jährige Titus Graf Dzialyński-Kurnik mit 11:3 Stim
men (Pole), : 3 (O. v. Treskow), : 1 (H. v. Treskow), der sich ange
legentlich um den Posten mit dem Hinzufügen bemüht hatte, seiner 
Bewerbung liege der Wunsch zugrunde, der Regierung in Anerken
nung der ihm widerfahrenen Berücksichtigung seine Anhänglichkeit 
und loyale Gesinnung an den Tag legen zu können (Flottw. an Ro- 
chow 2. 2.). Die 2. Stellvertretung wurde dem 54jährigen Obersten 
Maximilian v. Mlicki-Rokitnica anvertraut (11 : 5 für 0. v. Treskow,
: 1 für einen Polen), da die Toleranz der Polen geschwunden war. 
Kür den Fall seiner Nichtbestätigung sollte v. Skalawski einspringen 
mit dem Wahlergebnis von 10 : 7 (O. v. Treskow), : 1 (H. v. Tres
kow, d. h. wohl der Stimme O. v. Treskows), so dass sich die Deut
schen zuletzt abgesondert hatten. 1843 verblieben die auf 6 Jahre 
gewählten Działyński und M licki auf ihren Plätzen, aber bei der 
Wahl des 1. Vertreters ergab sich eine Ueberraschung, denn unter 
den 11 Anwesenden hatte die deutsche Partei zum ersten Male die 
Mehrheit und vereinigte 7 Voten auf den Posener Polizeidirektor 
*md Landrat Frhrn v. Minutoli, der aber sein Gut Złotnik erst seit 
emem Jahre besass, so dass subsidiär O. v. Treskow (7 : 2 : 1 : 1) in 
Aussicht genommen wurde. Der Innenminister Graf Arnim leugnete 
m enger Anlehnung an das Gutachten des Oberpräsidenten v. Beur- 
mann nicht, dass Minutoli unzweifelhaft die volle Eignung für die 
Stelle besass, aber seine Berufung erschien doch um so weniger 
zWeckmässig, als auch Treskow in jeder Beziehung qualifiziert war 
y  ot. d. Immediatkommission 3. 2. 1843). Dieses Argument schlug 
durch und der König bestätigte letzteren. 1845 war das Interesse 
gering, denn es handelte sich bei Mlickis Tod nur um die Neu
besetzung der 2. Stellvertretung (8 Wähler). Gewählt wurde Aug. 
'tra f Cieszkowski-Wierzenica (31 Jahre) und, da er erst seit vier 
Jahren ansässig war, für den Eventualfall der Nichtbestätigung 
thadd. v. Węsierski-Napachanie (Landschaftsrat, 45 Jahre). Der 
traf gehörte aber zu den gebildeten poln. Gutsbesitzern der Provinz 

Und stand in gleicher Achtung bei Polen wie Deutschen, so dass er 
'Me Stimmen ausser der eigenen auf sich vereinigt hatte. Bei der 
Belanglosigkeit der Stelle beantragte Beurmann daher den kgl.

5*
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Dispens, wenngleich gegen Węsierskis Person auch keine Einwen
dungen zu erheben waren (an Arnim 30. 10. 1844). In Erwägung 
dieser Gründe beschloss die Immediatkommission kraft der ihr jetzt 
vom Monarchen für die Bestätigung der Wahlen im Stande der R it
terschaft beigelegten Befugnisse, Cieszkowski von der Verpflich
tung der 10jährigen Besitzzeit zu befreien (Protok. 21. 11., Arnim 
an Beurm. 6. 12.).

1847 hatte sich die Situation wesentlich verschoben, denn von 
13 Wählern waren 7 Deutsche, und die Gegensätze waren nach den 
Aufstandsversuchen verschärft. Daher wurde Heinr. v. Treskow mit 
der Vertretung des Kreises beauftragt (7 : 6 Stimmen). Hingegen 
erlangte Cieszkowski wieder seinen Posten, weil nach dem Hinzu
tr it t  eines 8. poln. Gutsbesitzers sich die Deutschen in der Stichwahl 
ihrer Stimme enthielten.

Die beiden einzigen kleinen Städte des Kreises, Schwersenz 
und Stęczewo, waren mit denen der Kreise Obornik, Samter und 
Buk zu einer Kollektivstimme vereinigt. Dieses Gremium wählte 
für 1827 Brenner Szymański und als Stellvertreter Tuchfabrikanten 
Busse, besann sich aber 1834 eines anderen und hob Bäckermeister 
und Ratsmann Frost-Graetz auf den Schild, dessen Nachfolger 1841 
Apotheker Veigel-Samter wurde. 1847 tauschte dieser mit dem 
bisherigen 1. Stellvertreter, Seifensieder Joh. Kluge-Schwersenz, den 
Platz.

Die Landgemeinden waren zunächst mit den Kreisen Birn
baum, Samter und Meseritz verkoppelt und schickten Freiguts
besitzer Gillert in die Versammlung (Ersatzmann: Freischulze 
Kirscht). Seit 1834 fand die gleiche Zusammenlegung wie bei den 
Städten statt. Das Mandat erlangte hier fast einstimmig Vogtei
besitzer E. S. Reder-Dusznik im Kr. Posen, der in dem Erbbesitzer 
Jak. Hundt-Iasin auch den 1. Stellvertreter lieferte. Beim 5. Landtag 
wurden alle drei Posten aus dem Kr. Posen besetzt (Karl Jordan- 
Choynica als Abg., Hundt und Martin Steinke-Psarskie als 2. Stell
vertreter). 1847 blieb Jordan auf seinem Platz und erhielt wieder 
zwei dt. Ersatzmänner. — In den beiden Kurien der Städte und 
Dorfgemeinden waren also die Deutschen die durchaus führende 
Schicht.

Der Posener Oberbürgermeister Naumann als Provinziallandtags-
abgeordneter.

Bei der überragenden Stellung der Stadt Posen war es natür
lich, dass ihre Vertreter auf den Provinziallandtagen zum mindesten 
in der städtischen Kurie eine führende Rolle spielten. Hierzu fühlte 
sich Oberbürgermeister Naumann bei seinem lebhaften politischen 
Interesse auch wohl selbst berufen und hat sie in den bewegten 
Jahren des Vormärz sogar auf Kosten seiner amtlichen Tätigkeit
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bewusst erstrebt. Einige Episoden seiner — nennen w ir es einmal 
so — parlamentarischen Wirksamkeit seien hier geschildert.

In der hoffnungsfreudigen Anfangszeit Friedrich Wilhelms IV. 
konzentrierte sich das Interesse aller regsamen liberalen Elemente 
bekanntlich auf die V e r f a s s u n g s f r a g e ,  der durch die Ein
setzung ständiger. Landtagsausschüsse seitens des Monarchen nur 
eine keineswegs als befriedigend empfundene Teillösung gewährt 
Wurde. Als Wortführer der konstitutionellen Partei stellte N. daher 
am 12. 3. 1841 den Antrag: W ir erblicken in den ständischen Aus
schüssen einen weisen Fortschritt, glauben aber, dass ihre Beratun
gen nur dann fruchtbar sein werden, wenn sie in einer Versamm
lung aus allen Landesteilen vereinigt werden. Bei gesonderter Be
ratung behalten die Partikularinteressen den Vorrang vor den all
gemeinen Landesinteressen. Daher ist die allgemeine Gesetzgebung 
ins Stocken geraten. Die Provinzialgesetzgebung hat Fortschritte 
gemacht, aber nicht zur Förderung der Einheit! sondern die Sonder
stellung der Provinzen festigend.

Der Marschall erklärte die Verlesung der Petition für statthaft, 
obgleich Graf v. d. Goltz darauf verwies, dass nach der Geschäfts
ordnung zuerst die kgl. Propositionen erledigt werden müssten. Nach 
der Verlesung setzte grosse Aufregung ein. Der Abgeordnete 
v. Zacha wünschte den König mit Anträgen zu verschonen, die ihn 
unangenehm berühren konnten, nachdem er sich schon den preuss. 
Ständen gegenüber ausgesprochen hatte. Man müsse Vertrauen zu 
'hm haben und ihm nicht Zugeständnisse abringen wollen, und könne 
ruhig abwarten, was er weiter tun werde, und es sei unnötig und 
unzweckmässig, ihm Vorschriften machen zu wollen. Dieser ganz 
der Auffassung des gekrönten Romantikers gemässen Auffassung 
trat der bäuerliche Deputierte Grunwald bei. Graf Raczyriski sprach 
dagegen, weil der Antrag 1. die heiligsten Interessen der Einwohner 
des Grosshzgts. als Polen gefährde, die aufhören müssten, „Polen“ 
zu sein, denn die Provinz würde dann „als zu Deutschland gehörig 
betrachtet werden; 2. bedenklich war, wenn man erwog; wohin es 
'n anderen Ländern geführt hatte, vom Herrscher die Gewährung 
ständischer Rechte zu fordern, wogegen man mit Vertrauen den 
bntschliessungen des Monarchen entgegensehen könne; 3. bei der 
bage Polens zu den traurigsten Verwicklungen im Osten und Süden 
führen könne. Jos. v. Kurczewski (Kr. Pieschen) las gleichfalls 
aus Naumanns Begehren die Absicht einer Vernichtung der poln. 
Nationalität heraus. Obwohl der Antragsteller versicherte, bei 
einem solchen Zweck der Petition würde er sie nicht gestellt haben 
und das blosse Verlangen einer Vereinigung der Ausschüsse zu 
einer Versammlung könne den König nicht unangenehm berühren, 
bei der Antrag mit 6:39 Stimmen, da sich alle 8 bäuerlichen Depu
tierten, die Ritterschaft mit einer Ausnahme und */» der 15 anwesen
den städtischen Vertreter dagegen erklärten. Die meisten Befür
worter hatten obendrein hinzugefügt: „unter solchen Umständen ,
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während mehrere Angehörige der 1. Kurie „als Polen“ dagegen 
votierten. Andere verwahrten sich gegen eine Verwerfung aus 
Raczyńskis Gründen, mehrere Polen wendeten sich gegen die Auf
fassung, als stehe Posen zum Staat im gleichen Verhältnis wie die 
übrigen Provinzen, während der bei seinem Vorstoss isolierte Nau
mann nochmals in seiner Hilflosigkeit gegen die Nebenwirkung einer 
Verschärfung des Nationalitätenkampfes protestierte (Protok. 15. 3.).

Der Oberpräsident Flottwell schilderte den Vorgang dem Gene
raladjutanten v. Thile am 11. 3. als erstes wichtiges Ereignis seit 
seinem letzten Bericht. Die Diskussion über den Antrag auf Bewilli
gung einer allgemeinen ständischen Verfassung fand er „sehr be
merkenswert“ . Er wurde von einigen dt. Abgeordneten der Land
gemeinden und Ritterschaft gleich sehr ernstlich bekämpft. Dann 
stellte Raczyński durch eine ausführliche, mit vieler Eleganz polnisch 
vorgebrachte und gleich darauf ihrem wesentlichen Inhalt nach 
deutsch wiedergegebene Rede die Petition zunächst als vom Stand
punkt der poln. Nationalität aus gefährlich für deren Erhaltung, dann 
aber auch als unzeitgemäss und verletzend für die edelen Absichten 
des Königs dar, die patriotischen Gefühle seiner Landsleute aber 
insbesondere durch den Hinweis auf den geschichtlichen Ruhm der 
poln. Nation, dessen sie sich entäussern würde, wenn sie selbst für 
ihre gänzliche Verschmelzung mit den Repräsentanten eines deut
schen Volkes stimmen sollte, zu beleben sich bemühend. Von den 
48 Deputierten stimmten 40 gegen den Antrag, 4 Abgeordnete der 
Städte, einer der Landgemeinden und zwei Polen der Ritterschaft 
hatten dafür votiert, ein poln. Rittergutsbesitzer sich der Stimme 
enthalten, weil seine politische Anschauung mit seiner poln. Ge
sinnung in Kollision geriet. Die Sache war also völlig beseitigt, wie 
Flottwell nach den ihm schon vorher zugegangenen Aeusserungen 
mehrerer Abgeordneter und nach der zu Tage liegenden Abneigung 
der Polen gegen eine solche, ihre individuellen Ansprüche und For
derungen geradehin verneinende Gemeinschaft mit den dt. Provinzen 
nicht anders erwartet hatte. (Das Protokoll mag hinterher auf 
Wunsch einzelner Abgeordneter verändert sein, woraus sich die 
zahlenmässigen Abweichungen erklären).

Aber die Zeit arbeitete für Naumanns Ideen. Schon der nächste 
Landtag von 1843 sah die berüchtigte Ehe zwischen deutscher Demo
kratie und poln. Nationalismus, d. h. die Polen stimmten für die kon
stitutionellen Wünsche der Deutschen und diese für die völkischen 
jener, wobei man beide nicht in der üblichen Form der Petition vor 
den Thron brachte, sondern sie in die gewohnheitsmässig an den 
König gerichtete Dankadresse v. 12. 3. aufnahm, in deren Redaktions
komitee auch Naumann gesessen hatte.

Trotz der ungnädigen Abweisung v. 12. 3. 1843 tauchte das von 
16 städtischen und ländlichen Deputierten gestützte Verlangen nach 
Erweiterung der ständischen Rechte, insbesondere einer Vertretung 
der Volksgesamtheit, 1845 hartnäckig wieder auf. Naumann hatte
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den Schmerz erleben müssen, dass der Marschall ihn in keinen der 
vier vorbereitenden Ausschüsse berief. Aber der mit der Prüfung 
des Problems betraute 2. Ausschuss erklärte sich ohnedies einstim
mig für die Annahme. Frh. v. Massenbach-Bialokosz verwies auf 
die Erfahrung, wonach jede Rechtsverleihung neue Ansprüche er
weckte, also der Kampf zwischen Absolutismus und Demokratie nur 
mit Errichtung einer Scheinmonarchie endigen werde. Auch lägen 
solche Anträge ausserhalb der Befugnisse des Landtags. Da man 
höre, dass der Monarch eine Erweiterung des Ständeapparates be
absichtige, müsse man diese ruhig abwarten. Aber die Stimme des 
dt. Junkers verhallte. Dr. v. Kraszewski, Naumann und der den Kreis 
Posen mitvertretende Vorwerksbesitzer Jordan wurden als befür
wortende Sprecher der 3 Kurien vorgeschickt und die Frage, ob die 
Bitte an den König abgefasst werden sollte, mit 38:3 Stimmen, die 
Frage, ob die vorgelegte Fassung gebilligt werde, mit 38:8 Stimmen 
bejaht. Freischulzengutsbesitzer König forderte noch ausdrücklich 
für die Reichsstände eine entscheidende, nicht nur beratende Stimme. 
— Tempora mutantur. 10 Jahre früher hatten alle bäuerlichen Ab
geordneten den König gebeten, auf der abschüssigen Bahn zur Kon
stitution Halt zu machen.

Ein anderes Problem, bei dem Naumanns Liberalismus zur Gel
tung kam, war die ebenfalls 1845 zum Gegenstand einer Petition 
erhobene Emanzipation der Juden, wobei er auf ihrer uneinge
schränkten Gleichstellung mit den christlichen Staatsbürgern be- 
harrte. Sein eigener Antrag auf Zulassung der Juden zum Eid wurde 
zwar mit 27:17 Stimmen angenommen, aber infolge der fehlenden 
Zweidrittelmehrheit nicht zum Gegenstand einer Petition erhoben. 
Bei Beratung des Antrags auf Gestellung jedes polizeilichen Häft
lings binnen 24 Stunden vor seinem ordentlichen Richter gab N. in
dessen zu, dass in gewissen Fällen bei Vergehen gegen die Staats
verfassung ein Sondergericht, ein sog. forum speciale causae not
wendig sein könne. Den Wunsch des Landtags nach verstärkter 
Vertretung der Landgemeinden verband er in der Debatte mit dem 
Vorschlag, ihnen zugleich das Recht zur Wahl ihrer Abgeordneten 
aus anderen Ständen einzuräumen. Befremdenderweise hielt er es 
auch für angebracht, ausdrücklich seine Zustimmung zu dem drei
sten, aber einhellig gebilligten Antrag auf Zuweisung der Kieise 
Thorn, Kulm und Michelau als ehemaligen Bestandteilen des Hzgts. 
Warschau von Westpreussen zur Prov. Posen zu erkläien (Piot.
4. 4.). Bei der Erörterung über die Wiederverleihung des kreis
ständischen Präsentationsrechts für die Landratsposten widersprach 
N. der Anregung v. Kurczewskis, wonach nicht veröffentlichten 
Kabinettsordres keine verbindende Kraft beigeiegt werden dürfe, 
denn hiergegen empörte sich in N. der korrekte preuss. Jurist. Bei 
Kurczewskis Begründung des Verlangens nach dem vorheirschenden 
Gebrauch des Polnischen a's Geschäftssprache bei den Justiz- und 
Verwaltungsbehörden fiel N. dem gegen die Forderung auftretenden
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Massenbach sofort in den Rücken. Stark beteiligt waren die Abge
ordneten der Stadt Posen auch bei dem Anliegen der Versammlung 
wegen Oeffentlichkeit der Stadtverordnetensitzungen und Benen
nung der Redner in den Landtagsberichten. Unterstützung durch 
eine gleichlautende Eingabe des Grafen Arnold Skórzewski fanden, 
die Posener Deputierten bei Einbringung eines Antrages auf Gewäh
rung der Pressefreiheit, der, vom zuständigen Ausschuss und selbst 
dem Fürsten Radziwiłł befürwortet, einstimmige Annahme fand. Bei 
dem mit 44:4 Voten gebilligten Anträge des Grafen Eleliodor Skó
rzewski auf Beseitigung der Fideikommisse nahm Naumann, natür
lich im negativen Sinne, das Wort. Bei dem Wunsch Arnold Skó- 
rzewskis, dass der König gebeten werden möge, bei Ablehnung 
einer Petition die Gründe durch die Minister bekannt geben zu 
lassen, schlug sich Naumann zwar auf die Seite der Neinstimmer, 
trat aber für die Wiederholung zurückgewiesener Bittschriften, auch 
ohne die Anführung neuer Gründe, ein. Einen deutschen Ton finden 
w ir in der Verteidigung, die Naumann dem Seminardirektor Nepilly 
angedeihen Hess, als ihm die Abgeordneten v. Niegolewski und 
v. Brodowski vorwarfen, er habe in der Taubstummenanstalt die 
polnische wie eine fremde Sprache behandeln wollen.

Anlässlich der an den Landtag ergehenden Einladung zu dem 
am 12. 2. 1845 von der Stadt Posen veranstalteten Totenamt für den 
Grafen E. Raczyński rief zunächst der Marschall den Abgeordneten 
die Verdienste des Grafen im allgemeinen ins Gedächtnis, worauf 
N. noch die um seine Kommune hervorhob.

Ausserordentlich umfangreich war Naumanns hinter den Ku
lissen sich abspielende Betätigung in den Ausschüssen. Schon 1841 
wurde er in den ersten ständigen Ausschuss der Versammlung ge
wählt. Da dessen Wahlzeit mit jeder neuen Session ablief, schritt 
der Landtag von 1843 zur Neuwahl, wobei N. mit 12 der 16 städti
schen Stimmen an 1. Stelle ausersehen wurde. 1845 erlangte er so
gar 13 Stimmen. Ebenso gehörte er die ganze Zeit über den ständi
schen Verwaltungskommissionen für die Irrenheilanstalt zu Owińsk 
und die Taubstummenanstalt zu P'osen an. 1843 berief ihn das Ver
trauen seiner Mitstände als einen der beiden städtischen Vertreter 
in die Verwaltung des Provinzialstrassenbaufonds (1845 wieder
gewählt) und in den Ausschuss für die Beratung wegen Regulierung 
des Landarmenwesens. Bei der Wahl des sechsgliederigen Aus
schusses zwecks Durchführung des Gesetzes über die Verpflichtung 
zur Armenpflege bekam N. im 1. Wahlgang 19 der 48 Stimmen und 
stand so mit dem Land- und Stadtgerichtsdirektor Willmann-Lissa 
an 4. und 5. Stelle, schlug aber im 2. Wahlgang mit 36 der 46 Stim
men alle seine Konkurrenten bei weitem, nachdem im 1. Gang bloss 
ein bäuerlicher Abgeordneter die absolute Mehrheit gewonnen hatte. 
1845 bekleidete N. auch das Amt des einen der beiden Schriftführer.

W ir sehen den Posener Oberbürgermeister somit als unbedingt 
führend im Gremium seiner städtischen Kollegen und es kommt ihm.
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lediglich Willmann hier an Bedeutung nahe. Aber auch im Plenum 
erkennt man seine Fähigkeiten durchaus an. Er entfaltet regstes und 
vielseitiges Interesse, dabei im Fahrwasser des bürgerlichen Libera
lismus der Zeit schwimmend und in Anbetracht seiner herannahenden 
Wiederwahl wohl auf die Stimmen der zeitweise Ausschlag gebenden 
Poln. Stadtverordnetenfraktion Rücksicht nehmend, also jede Schroff
heit gegenüber dem Polentum vermeidend, wobei er aber auch den 
Absichten der meisten deutschen Bürger Posens entsprach.

Die versuchte Ernennung eines dt. Rats beim erzbischöflichen 
Generalkonsistorium 1847.

Die Ereignisse des Jahres 1846 und die starke Beteiligung geist
licher Kreise daran mussten es der Regierung wünschenswert 
machen, wenigstens einen deutschen Rat in das vierköpfige erz- 
bischöfliche Posener Generalkonsistorium z r  bringen. Ein geeig
neter Kandidat hierfür bot sich in dem Domherrn Frank dar. Ihn 
ernannte der Erzbischof v. Przyluski auch wirklich 1847 zum In
haber der 3. Ratsstelle. Jener dankte zunächst für das ihm erwiesene 
Vertrauen, lehnte dann aber den Posten ab, da ihm kein Gehalt ge
zahlt werden sollte und ein solches ihm der Prälat nicht gewähren 
konnte, weil die etatsmässig ausgeworfenen Beträge die Räte Brze
ziński und Dąbrowski bezogen (an Oberpräs. v. Beurmann 6. 3.).

Ehe unter diesen Umständen mit Frank weiter verhandelt 
Vmrde, gab Beurmann einige Bedenken zu erwägen. Der Minister 
Eichhorn hatte ausgesprochen, dass kein Hindernis für eine Sub- 
division der für die Ratsstellen bestimmten 400 r. vorliege, und die 
Begründung dieser Ansicht ging z. T. aus kirchlichen, z. T. aus 
staatlichen Verhältnissen hervor. In kirchlicher Hinsicht war es 
Pflicht jedes Domkapitulars, sich bei den Diözesangeschäften zu 
beteiligen und die Besoldung für seine Leistungen in dem Einkommen 
seiner Präbende zu suchen. In staatlicher Hinsicht kam in Betracht, 
dass die Gehälter vor erfolgter Placetierung an die vom Erzbischof 
designierten Räte überhaupt nicht gezahlt werden durften und dass 
die Kandidaten auch in diesem Falle kein Anrecht auf sie hatten, 
da die Ratsstellen jeder Zeit verwirkbar waren. Bei ernstem Willen 
zur Berücksichtigung der staatlichen Interessen hätte Przyluski die 
ausgeworfenen 400 r. leicht auf die drei Posten gleichmässig ver
öden können, was vollkommen der Billigkeit entsprach, da Brze
ziński und Dąbrowski bereits anderweitig weit höhere Einnahmen 
bezogen als Frank. Wenn er trotzdem auf diesen Ausweg nicht ein- 
Segangen war, musste dafür ein besonderer Grund vorliegen, der 
s'ch leicht nachweisen Hess. Einmal beruhte er in der Opposition, 
die der Kirchenfürst überhaupt der Regierung in dieser Angelegen
heit machte; er hatte offen erklärt, dass ihm die Besetzung dieser 
Stellen allein zustehe; nur aus triftigen Gründen räumte er dem 
Staat ein Widerspruchsrecht ein. Denselben Grundsatz vertrat er
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in seinem Schreiben v. 6. 3. mit der Erklärung, die Gehälter habe 
er vergeben und könne seine Zusicherung nicht zurücknehmen. Det 
Staat war also auch hiernach nur Nebensache und es kam allein 
auf die Handlungsweise des Erzbischofs an.

Der zweite, wohl nicht minder bedeutsame Grund war das „Be
fördern des Polonismus“ . Es hatte bisher nicht an Gelegenheit ge
fehlt, „dieses Streben dem Herrn Erzbischof nachzuweisen“ . Die 
vorliegende Angelegenheit zeigte es wiederum unzweideutig. Dą
browski war, wie er oft vertraulich vor Beurmann geäussert hatte, 
eine ihm verhasste Persönlichkeit. Er wusste, dass er ostensible 
wegen seiner Unkenntnis der deutschen Sprache bei der Erzbischofs
wahl von der Kandidatenliste gestrichen worden war. Dabei hatte 
Przyłuski fast bei jeder Gelegenheit erklärt, dass er von den An
sichten seines Vorgängers nicht abweichen könne, wusste aber, dass 
v. Dunin nach einem Schreiben v. 14. 2. 1842 nicht beabsichtigt hatte, 
Dąbrowski als Konsistorialrat anzustellen. Dennoch ernannte er ihn 
und spielte ihn gegen Frank aus, den er selbst als würdig und ge
scheut anerkannt hatte.

Hierbei lag nur das Bestreben zu Grunde, keinen Deutschen 
Terrain gewinnen zu lassen. Auch war dieses Feld tatsächlich für 
den Polonismus gefährlich. Das Konsistorium war die Disziplinar
behörde der Diözesangeistlichkeit, und ein poln. Auge sah politische 
Demonstrationen anders an als ein deutsches.

Da zu einer Vermehrung der Arbeitskräfte beim Konsistorium 
keine Ursache obwaltete, hatte Beurmann schon früher vorge
schlagen, das Ausscheiden Dąbrowskis und den E intritt Franks als 
nackte Bedingung für das Placet unter Androhung einer Sperrung 
aller Konsistorialgehälter zu verkünden, was sich auch ostensible 
begründen liess. Dąbrowski war Mitglied des Prosynodalgerichts. 
In dieser Stellung hatte er ein selbständiges Votum in allen Ehren
sachen. Um eine Kollision zwischen der dritten und ersten Instanz 
zu vermeiden, hatte der Erzbischof angeführt, dass er in erster In
stanz dem Offizial nur als Ratgeber dienen sollte. Allein abgesehen 
davon, dass er in der dritten Instanz immer die von ihm in der ersten 
vertretene Ansicht festhalten würde, unterlag es keiner Frage, dass 
wenn der Konsistorialsprengel gross war, dieses Amt sich füglich 
nicht mit den Geschäften des Weihbischofs vereinigen liess (Beur
mann an Eichhorn 28. 3.).

In völliger Ahnungslosigkeit von diesen Vorgängen hatte E i c h 
h o r n  inzwischen am 25. 3. dem Oberpräsidenten seine Befriedigung 
darüber ausgedrückt, dass Przyłuski Frank zum 3. Rat bestellt 
hatte. Da diesem bei einer Vakanz einer der beiden ersten Posten 
in Aussicht gestellt war, erteilte der Minister nunmehr die staatliche 
Genehmigung für die vom Erzbischof bewirkte neue Zusammen
setzung des Generalkonsistoriums, wobei Jabczyński Offizial, Brze
ziński, Dąbrowski und Frank geistliche Räte sein sollten. Da er diese 
Angelegenheit, die hinsichtlich Jabczyńskis auf ausdrücklicher Zu-
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Stimmung des Königs beruhte, nur von der Ernennung eines Dom
herrn deutscher Nationalität zum geistlichen Rat abhängig gemacht 
hatte, die Formen seiner Besoldung aber erst späterhin und nicht 
als wesentliches Moment zur Sprache gekommen waren, so konnten 
die der Erteilung des Placet entgegenstehenden Hindernisse jetzt 
als beseitigt angesehen werden. Beurmann sollte darum dem Prä
laten die Erwartung ausdrücken, er werde aus seinen Mitteln Frank 
von Zeit zu Zeit eine Remuneration zuweisen, da seine Besoldung 
aus Staatsfonds grundsätzlich nicht zulässig war.

Aber Franks Ablehnung schuf eine neue Verwicklung, während 
Eichhorn „die baldigste Erledigung dieser schon so lange schweben
den Angelegenheit dringend wünschen“ musste (an Beurm. 14. 4.). 
Er ersuchte daher den Oberpräsidenten um vertrauliche Besprechun
gen mit dem Domherrn, um ihn aus nahe liegenden Gründen zur 
Uebernahme der Stelle auch ohne Gehalt seinem anfänglichen Ent
schluss gemäss zu bestimmen. Gelang dies, so konnte die Verfügung 
v. 25. 3. durchgeführt werden, Beharrte Frank bei dem Verlangen 
nach Gleichstellung mit den anderen Räten, so konnte der Minister 
nur dabei bleiben, dass die Genehmigung für den Offizial und zwei 
Poln. Mitglieder erst erfolgen würde, wenn auch Frank in das Kon
sistorium trat. Der Erzbischof konnte sie also nur durch gleich- 
niässige Aufteilung der Besoldungen herbeiführen. Hierüber sollte 
auch mit Przyluski verhandelt werden. Nahm er Anstand, auf diese 
Teilung einzugehen, so war ihm zu eröffnen, dass vor erfolgter 
Placetierung auch den poln. Räten ihre Gehälter nicht überwiesen 
Werden konnten. Beurmann sollte mithin, wenn auch diese Eröff
nung keine Sinnesänderung des Prälaten herbeiführte, die Gelder 
sperren.

Die Verhandlungen mit Frank scheiterten; dieser hatte anfäng
lich eine unentgeltliche Tätigkeit auch seiner Kollegen vorausge
setzt, sah jetzt aber in seiner Gehaltslosigkeit eine Zurücksetzung, 
da er jene an Alter und Dienstzeit übertraf, auch als Seelsorger und 
^a t in Bromberg stärker angespannt gewesen war als sie in ihren 
bequemen Domherrenpfründen, Der Erzbischof hatte gegen Frank 
nichts einzuwenden gehabt, wollte sich aber zur Gehaltsteilung nicht 
^erstehen, auch nicht gegenüber der angedrohten Sperrung, die er 
über sich ergehen lassen musste. Da Beurmann wusste, daß er gegen 
dąbrowski eingenommen war, legte er ihm dessen Ausscheiden nahe, 
nilein so bereit er auch hierzu war, so wünschte er doch in dieser 
Beziehung nicht den ersten Schritt zu tun, sondern verriet vertrau
lich, dass es ihm willkommen sein werde, wenn der Staat diesem 
das Placet verweigern würde. Beurmann ,riet dringend, hierauf ein
zugehen, denn „Dąbrowski ist jedenfalls mehr als zweideutig. Seine 
icsuitisch-ultramontanen Tendenzen sind nicht zu bezweifeln“ . Seine 
Verbindung mit Frau v. W ilkrzycka (zu Rinsk in Westpreussen), 
Schwiegermutter des Grafen Severin Mielżyński, war noch zu jung, 
um an seine Verabschiedung des Polonismus zu glauben. An äusseren
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Gründen zur Versagung des Placet fehlte es nicht, da seine beiden 
anderen Aemter nicht zur Stellung als Konsistorialrat passten und 
ihn anderweitig stark in Anspruch nahmen, ln der Voraussetzung, 
dass Eichhorn hierauf eingehen werde, hatte der Oberpräsident die 
Gehaltszahlungen noch nicht inhibiert (an Eichh. 5. 6.).

So sehr d e r  M i n i s t e r  aber die Stellen beim Posener Kon
sistorium besetzt zu sehen wünschte, so wenig konnte er sich zu 
einem entscheidenden Schritt im Sinne Beurmanns entschliessen. Er 
trug vielmehr Bedenken, die endliche Regulierung der Frage durch 
die Placetverweigerung für Dąbrowski zu erzwingen. Die Motive 
hierfür waren früher niemals hervorgehoben worden oder doch nicht 
ausreichend begründet, um eine so auffallende Massregel für einen 
Weihbischof zu rechtfertigen, oder sie lagen, was dessen ander
weitige Stellung betraf, ausserhalb des vom Staat bei der Genehmi
gung einzunehmenden Standpunktes und waren vielmehr bei der 
Wahl durch den Erzbischof in Erwägung zu ziehen. Konnte P rzy- 
luski daher Franks E intritt in anderer Weise nicht herbeiführen, 
so waren auch ihm die geeigneten Schritte wegen Dąbrowskis Aus
scheiden zu überlassen. Einen Erfolg für die Bearbeitung Franks 
versprach sich Eichhorn von der Eröffnung, dass ihm vielleicht die 
Stelle eines Dompropstes zu teil werden könne und es der Regierung: 
angenehm sein würde, wenn er mit Rücksicht auf die ihm zugedachte 
Beförderung sich bei seinem Eintritt in das Konsistorium nicht von 
der Rücksicht auf die Besserstellung seiner Amtsgenossen leiten 
liesse. Sollte er sich dadurch zur Annahme des Konsistorialrats- 
postens bewogen finden, so konnte das Placet für alle Mitglieder 
erteilt werden und eine Sistierung der Gehälter wurde hinfällig (an 
Beurm. 30. 6.).

Doch der Oberpräsident nahm die Besprechungen nicht wieder 
auf, da er zuvor die schriftliche Erklärung des Erzbischofs über die 
Besetzung der beiden Dompropsteistellen in Posen und Gnesen in 
Händen haben wollte (an Eichhorn 29. 9.). Der Minister drängte 
dann am 20. 12. und 8. 2. 1848, allein nun hatte der Erzbischof den 
Posener Posten mündlich Frank zugesichert und damit war dessen 
sofortiges Wiederausscheiden aus dem Konsistorium doch zu er
warten, denn eine solche Stellung war mit einer Prälatur schon aus 
dem Grunde nicht füglich zu vereinigen, weil der Dompropst dann 
von dem Offizial, also einem blossen Domherrn, abhängig sein 
musste. Darum stellte Beurmann anheim, die Sache vorläufig auf 
sich beruhen zu lassen (an Eichhorn 11. 3.).

Gleich darauf brauste der Sturm der Märzrevolution durch das 
Land und warf alle Kombinationen über den Haufen. Der preussische 
Staat verzichtete also darauf, auch nur ein deutsches Mitglied in die 
wichtige Behörde zu setzen, während später Polen die leitenden 
Stellen in der evangelischen Kirche durchweg ohne Berücksichtigung" 
der Deutschen vergab, obgleich der Prozentsatz der evangelischen 
Polen geringer als der der deutschen Katholiken im Posenschen war.
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Der Polizeidirektor Frh. v. Minutoli über den Provinziallandtag
von 1841.

Bei dem Provinziallandtag von 1841 war die Regiejung berech
tigt, nach den vielen von Friedrich Wilhelm IV. den Polen einge
räumten Zugeständnissen auf eine dankbare und gemässigte Stim
mung rechnen zu dürfen, doch trat das Gegenteil ein. Ein aus der 
unleserlichen Unterschrift nicht erkennbarer Beobachter schrieb dem 
Innenminister v. Rochow am 21. 4.: In der gestrigen Sitzung kam 
die Frage der Posener Realschule zur Sprache, für die Graf Ra
czyński ein Geschenk von 10 000 r. angeboten hat, wenn die An
stalt völlig polnisch eingerichtet würde. Oberbürgermeister Naumann 
erklärte sich zur Annahme bereit, doch könne von jener Bedingung 
keine Rede sein, da die Stadt einen sehr bedeutenden Jahreszuschuss 
gewähren müsse, ihre dt. Bürger daher in keiner Weise unberück
sichtigt oder zurückgesetzt werden dürften. Dies erregte unter den 
Polen einen solchen Lärm und die Aeusserungen der Hauptschreier, 
Oberst v. Niegolewski und Kalkstein, wurden derartig unangemessen, 
dass v. Zacha (Rittergutsbesitzer auf Strelitz im Kr. Kolmar und 
Vertreter des Fürsten v. Thurn und Taxis) die dt. Deputierten zum 
Verlassen des Saales aufforderte, was von allen befolgt wurde, so 
dass der Marschall die Sitzung aufheben musste. Der Hass gegen 
Elottwell „kennt keine Grenzen mehr und lässt sogar den gewöhn
lichsten Anstand vergessen“ . Als es bei einem zu Ehren des Mar
schalls geplanten Diner einige Abgeordnete notwendig fanden, den 
Oberpräsidenten einzuladen, widersprachen die Polen entschieden 
und das Projekt fiel ins Wasser. Es soll mich wundern, was in den 
letzten Sitzungen noch vorgebracht werden wird. Möchte doch 
dieser Uebermut gedämpft werden, wie er es verdient und wie man 
es jenseits der Grenze meisterhaft versteht. Es wäre für das all
gemeine Beste gewiss sehr gut, denn wohin soll dieses unsinnige, 
dem Staate offenbar feindliche Treiben endlich führen?

M i n u t o l i  berichtete dem Minister am 30. 4.: Der Landtag 
ist am 24. 4. geschlossen worden, aber in der Provinz hallt seine 
Stimme überall wider, einem Echo gleich. Sonst und anderswo mag 
nach einem Provinziallandtag allgemeine Ruhe und Stille eintreten 
und die Deputierten mit einem Gefühl der Befriedigung und Ab
spannung nach so viel ungewohnter Aufregung sich in das regel- 
niässige Gleis des häuslichen Lebens zurücksehnen. Nicht so bei 
uns. Wenn der Pole seine Interessen, Nationalgefühle und Phantome 
angeregt sieht, ergreift er sie mit Feuer und Lebendigkeit. Führt 
nian ihn zu Gleichgesinnten, erleichtert man ihm den Gedankenaus
tausch, provoziert man den Ausdruck seiner Wünsche, so erfasst 
ihn Leidenschaft und ungemessene Prätension; opponiert ihm darin 
eine ihm feindlich erscheinende, nur in der Minderzahl vertretene 
Partei, und glaubt er sich der allerhöchsten Gnade und Langmut 
"versichert halten zu dürfen, „so fallen alle Schranken der Vernunft
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und Mässigung und der konventionellen Rücksichten; jeder glaubt 
sich berufen, als Held zu kämpfen, als Befreier, als M ärtyrer eine 
Genugtuung zu fordern; man verkennt die Zeit und Verhältnisse, 
man ignoriert die politische Lage und Stellung des Landes und 
Volkes, man erstrebt unmögliches und ergreift heterogene M ittel zu 
diesem Zweck; weniger sind es klare und logische Gründe der Ver
nunft als der krasse Ausdruck der grenzenlosen Leidenschaft, der 
sich geltend zu machen sucht. Man spricht nicht, sondern man 
schreit, nicht einer, sondern viele, womöglich alle zugleich, man 
gestikuliert mit Händen und Fäusten auf dem Tisch — und ist ge
nötigt, nach solchem Benehmen hinterher zu deprecieren. Die poli
tische Aufregung ist die einzige Stimmung, welche in dem sonst ver
änderlichen Charakter der Polen beständig ist“ . Der letzte Landtag 
gab ein trauriges Spiegelbild des alten Polens. „Die Nationalität ist 
das Losungswort, um alle Bande des häuslichen, bürgerlichen 
Lebens, der Rücksicht, der Dankbarkeit zu zerreissen, und durch 
Selbsttäuschung und Ueberschätzung an die alte nicht wieder
kehrende Zeit zu erinnern und sie herbeizusehnen, um mit unge
messener Prätension sei es durch Entstellung, Zusätze, falsche Aus
legung und gehässige Bemerkungen die Verwaltung zu verdächtigen 
und anzugreifen, um durch die Gegensätze des strengen Aristokra
tismus und der krassen Demokratie von beiden Seiten allem Deut
schen entgegenzuwirken, um selbst die Intoleranz der Kirche zu 
Hilfe zu nehmen, um dies eine Ziel zu erzwingen“ . Zwischen Deut
schen und Polen besteht ein Missverhältnis und eine Verstimmung, 
deren notwendige, aber schwierige, ja für den Augenblick fast un
möglich erscheinende Ausgleichung der Minorität das Gefühl der 
Unbehaglichkeit und Zurücksetzung vorzugsweise fühlbar erscheinen 
lässt. Die Deutschen haben sich in der Voraussetzung hier nieder
gelassen, dass die Provinz ein integrierender Bestandteil der Mo
narchie sei, dass sie hier Preussen sein und bleiben würden und ihre 
ständischen Interessen hier auch diejenige Vertretung finden würden, 
die die allerhöchsten Gesetze in allen Provinzen den Einwohnern 
gleichmässig bewilligt haben. Die Polen dagegen verlangen, abge
sondert vom Staate, nicht als Provinz, sondern als ein fast selbstän
diges Grossherzogtum dazustehen; sie prätendieren, dass alles, was 
sich hier aufhält und niederlässt, polnisch spreche, denke und lebe 
und sich der poln. Nationalität einverleiben müsse. Diese Idee hat 
der Landtag mit Gewalt neu erweckt und ausgebildet; ihr huldigen 
alle, die einen aus Ueberzeugung, die anderen sie als M ittel zum 
Zweck betrachtend, die Mehrzahl aus Schwäche, Charakterlosigkeit, 
Mangel an Selbständigkeit in Rede und Handlung.

Es ist eine unbegreifliche Erscheinung, wie Männer von gesetz
tem Alter, Vermögen und unabhängiger Lage charakter- und willen
los am Gängelband der der Kopfzahl nach kleinen Anzahl von exal
tierten jungen Leuten geleitet werden. Eine ehrenwerte Ausnahme 
machen nur wenige wie Lipski, Wiesiołowski, Dziaiyński (ritter-
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schaitliche Abg. für die Kreise Adelnau, Posen und Schildberg, 
Während Niegolewski und Kalkstein die Kreise Buk, Obornik und 
Samter vertreten), die selbständig ihrer eigenen Meinung und Ueber- 
2eugung folgten. Da ich die meisten Deputierten näher kenne, habe 
>ch unausgesetzten Verkehr mit ihnen unterhalten. Einzelne Depil
ierte, namentlich Niegolewski, besitzen ausführliche Akten über 
alles, was seit 1815 publiziert ist, eine Sammlung von Kabinetts
ordres, Oberpräsidialbestimmungen usw., die ihm amtlich nicht zu
gegangen sein können.

Wenn auch die Polen ihrer politischen Richtung nach ver
schiedene Wege einschlagen, wenn sich auch die durch Raczynski 
•n ihrem Extrem vertretene aristokratische Partei der von Sta- 
blewski-Zalesie (Abg. für Kr. Kröben) geführten demokratischen 
schroff gegenüber steht, wenn auch die Absonderung zwischen 
höherem und niederem Adel und die neuerliche Spaltung zwischen 
Adel und Bürgerlichen vielfache Reibungen herbeigeführt haben, „so 
ist doch die poln. Nationalität, Sprache und Freiheit das alleinige Ziel 
Ihres Ringens und Strebens“ , das sie alle auf das festeste^ im Auge 
haben. Die Milde und Gerechtigkeit der Regierung, die Gnade des 
Königs bestärkt die Hoffnung auf die Ausführung der nicht mehr 
schlummernden Wünsche, wenngleich man im Moment nicht an die 
yerwirklichung revolutionärer Versuche denkt; aber man baut zu 
fest auf die dauernde Langmut, missbraucht die kgl. Absicht zu 
falschen Urteilen und glaubt wenigstens die Hoffnung auf eine erfolg
reiche Zukunft hegen zu müssen. Daher das Festhalten an der Na
tionalität, Verbreitung der poln. und Ausschliessung der dt. Sprache, 
bas Bekämpfen der Idee einer reichsständischen Verfassung, der 
Wunsch, das Schulwesen ihrer Beaufsichtigung unterworfen, Polen, 
;hs Beamte angestellt, ein lediglich aus Polen zusammengesetztes 
Armeekorps hier zu sehen, daher der freiwillige E intritt poln. Edel- 
feute bei der Artillerie, um dereinst auch über diese Waffe für ihre 
¿Wecke verfügen zu können, daher die Eifersucht gegen hier sich 
'hederlassende Deutsche, daher die neu armierte Ringmauer der 
hath. Kirche und der Einfluss ihrer gerüsteten Diener auf die Masse! 
Ks ist zu bedauern, dass die Dt. auf dem Landtag die Minderheit 
bilden, „noch mehr muss man bedauern, dass ihre charakterlose 
Nachgiebigkeit gegen die Wünsche der Polen (wenigstens bei den 
fetzten Wahlen) hierzu beigetragen hat, am meisten aber muss man 
feider bei ihnen Kraft und Selbständigkeit, Umsicht und Gewandheit, 
hinreichende Vorbildung und Einigkeit vermissen“ .

Wenn die Minderheit sich noch nach divergierenden Richtungen 
(^sp litte rt, wenn nicht das eigene Nationalgefüühl, der Stolz, 
p reusse zu sein und zu bleiben, sie heilig verpflichtet, mit Hintan
setzung ihrer Standes- und Glaubensansichten zu einem gemein
s te n ,  festen Reden und Handeln begeistert, wenn selbst den Krän
kungen und Verletzungen nur Schweigen und Dulden entgegen
gesetzt wird, wenn es endlich an Mut gebricht, mit der konsequen
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testen Energie und Einigkeit die eigenen patriotischen Gefühle gel
tend zu machen und sich gegen den Ausdruck der poln. Majorität 
zu verwahren, dann kann man es wahrlich nur beklagen, nach fast 
lOjährigem Aufenthalt in der Provinz keine Aussicht zu erblicken, 
von hier versetzt zu werden und auf die Dauer zu der hiesigen 
ungemütlich gespannten und schwierigen Stellung der Beamten
bestimmt zu sein. . , . ... ,

„Ich arbeite gern und viel und würde nicht einmal eine amtliche 
Stellung wünschen, wo meine Tätigkeit nicht volle Beschäftigung 
fände, ich habe mich dabei mit den Einsassen ohne Unterschied, 
namentlich mit dem poln. Adel auf einen Fuss zu stellen gewusst, 
dass ich bezweifele, ob in irgend einem Kreise die Harmonie 
zwischen dem Landrat und den Einsassen weniger gestört ist, als 
in dem meinigen — aber dessen ungeachtet führt dieses Verhältnis 
nicht zur Befriedigung; es sind nur persönliche Rücksichten für 
meine Person, ich bin ihnen als Beamter nur angenehmer als die 
anderen, weil ich ihnen vielleicht tätiger, höflicher, festei und ge
rechter erscheine als manche meiner Amtsvorgänger, und dadurch 
ihre Achtung erzwingen musste, aber nichts desto weniger bleibe 
ich Beamter in einer preuss. Provinz — während der allgemeine 
Wunsch, Polen unter Polen in Polen zu sein, in allen Gemütern auf 
solche Weise angeregt ist, dass Sympathien zwischen beiden Teilen 
nicht aufkommen können“ .

Diese ausserordentlich klugen Erwägungen sind in vielfacher 
Hinsicht lehrreich. Sie zeigen den schon damals herrschenden grund
sätzlichen Gegensatz zwischen den Deutschen und Polen, von denen 
erstere ohne politische Hintergedanken aus rein wirtschaftlichen 
Gründen in die Provinz kamen oder dort ansässig waren, um hier 
friedlich ihrem Erwerb nachzugehen und dazu mit den polnisch
sprachigen Mitbürgern in Eintracht zu leben, während für letztere 
das nationale Moment als Triebfeder ihres Handelns diente und 
ihrem Auftreten eine höhere Wucht verlieh und die innervölkischen 
Gegensätze überbrückte. Sie zeigen aber auch die Aussichtslosigkeit 
der Bemühungen des bald darauf eintreffenden Oberpräsidenten 
Grafen Arnim, auf dem Weg einer rein gesellschaftlichen Annähe
rung die Beziehungen zwischen beiden Volksteilen grundlegend zu 
bessern, während diese in Wahrheit dadurch nie weiter als bis zu 
liebenswürdigeren äusseren Formen geändert werden konnten 
(vgl. meinen Aufsatz in Dt. Blätter f. Polen 1929, H. 7). Sie ver
urteilen endlich die Versuche des neuen Königs, durch Zugeständ
nisse die Herzen der Polen mit den bestehenden politischen Zu
ständen auszusöhnen, zur Unfruchtbarkeit, was der nächste Landtag 
von 1843 mit noch grösserer Deutlichkeit offenbarte.

Beachtenswert ist dabei noch die Bestätigung, die Minutolis 
Beobachtungen von Seiten Flottwells fanden. Dieser trug Rochow 
am 24. 3. vor, dass an eine Beendigung der Landtagsberatungen 
bis zum Schlusstermin am 14. 4. nicht zu denken sei, auch wenn
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einige Gesetzentwürfe dem vom Monarchen zugebilligten engeren 
Ausschuss übertragen wurden, also die Frage einer Verlängerungs- 
erlaubnis angeschnitten werden musste. Dabei war zu erwägen, 
dass die Beratungen in Posen wegen der Doppelsprachigkeit in der 
Diskussion und Abfassung der Berichte, „worauf besonders dieses 
Mal von den poln. Abgeordneten mit ungewöhnlicher Strenge ge
halten w ird“ , längere Zeit als anderwärts beanspruchten. Ausser
dem war aber nach der von mehreren Deputierten geteilten Ansicht 
des Marschalls bei den mündlichen Erörterungen „eine mehr als 
gewöhnliche Irritation in der ganzen Versammlung bemerkbar“ , 
"'vodurch die Beratungen häufig über die unbedeutendsten Gegen
stände ganz über Gebühr verlängert wurden. Z. B. hatte das Ver
langen eines poln. Abgeordneten, dass nur den die poln. Sprache 
beherrschenden Lehrern eine Pension zugestanden werden dürfe, 
eine sehr heftige Debatte von über zwei Stunden hervorgerufen, 
»so wie überhaupt dieses Mal die Nationalitätenfrage bei jeder und 
nuch der unbedeutendsten Veranlassung mit besonderer Heftigkeit 
hervorgehoben w ird“ . Daher waren bisher erst 8 Propositionen 
(von 15) definitiv beraten und erst von fünf hatte Flottwell die Denk
schriften erhalten.

Es erhob sich also die Frage, 1), ob bei den eigentümlichen Ver
hältnissen der Provinz eine Verlängerung überhaupt ratsam war und 
nicht vielmehr, um die streitsüchtigen und einer einseitigen Richtung 
folgenden Abgeordneten zu einer Abkürzung der nutzlosen Dis
kussionen zu nötigen, die bestimmte Tagungsdauer festzuhalten und 
äem Landtag dabei zu eröffnen war, dass er sich zunächst nur mit 
^en Propositionen zu beschäftigen und die dennoch nicht rechtzeitig 
erledigten dem Ausschuss, dagegen alle nachher nicht mehr zum 
'Mrtrag gelangenden Petitionen dem folgenden Landtag überlassen 
'nässe? Dem Ausschuss konnte in diesem Fall deren Vorbereitung, 
keineswegs aber eine endgültige Beschlussfassung gestattet werden. 
Diese Beschränkung entsprach namentlich den Wünschen aller dt. 
Deputierten, weil sie mit Recht befürchteten, dass die Wahl dei 
Ausschussmitglieder namentlich bei der Ritterschaft lediglich auf 
Dolen und unter diesen gewiss auf die heftigsten Mitglieder der 
Dpposition gerichtet werden würde, also die Beschlüsse dieses 
Dremiums eine den dt. Interessen sehr nachteilige Richtung ein
schlagendürften. 2) Wollte der König trotz des Osterfestes eine 
ängere Dauer bewilligen, so war sie doch auf 8 Tage zu begrenzen, 
'Wil dann wenigstens die Propositionen füglich erledigt werden 
konnten, wenn diese Zeit für sie allein verwendet wurde. Flottwell 
befürwortete diesen letzteren Antrag, mit dem auch der Marschall 
äen Monarchen angehen wollte.

Der König beschloss aber: Da mit höchster Wahrscheinlichkeit 
Die gleiche, durch den Umfang der Propositionen gerechtfertigte 
D'tte von allen Landtagen einlaufen und Gewährung finden würde, 
konnten die Posener Stände sich mit Recht über eine empfindliche

l l t Sche Wissensch. Z e itsch r. i .  W arthe 'land. H e ft  1. 1940.
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Zurücksetzung beschweren, wenn ihnen ihr Gesuch abgeschlagen 
wurde. Auch die Vorbereitung der unerledigten Petitionen durch 
den Ausschuss konnten sie nicht ohne Grund als eine Beeinträch
tigung des ihnen gesetzlich zustehenden Bittrechts ansehen, da vie l
leicht einige Bittschriften einer schleunigen Erledigung bedurften. 
Deshalb wurde eine 8-tägige Verlängerung zugestanden und Flott
well wegen der Festtage zu einer anderweitigen Prolongation- von 
einer Woche ermächtigt. Er sollte dem Marschall eröffnen, dass 
Friedrich Wilhelm unter allen Umständen innerhalb dieser Zeit eine 
Verabschiedung der Propositionen erwarte, was wesentlich vom 
Marschall abhing. Blieb dann zur Begutachtung der Gesuche keine 
Zeit, so hatte es sich die Versammlung selbst zuzuschreiben, wenn 
der Landtag vorzeitig geschlossen werden musste, denn von einer 
weiteren Verlängerung konnte keine Rede sein.

Vom 1. Posener Polizeipräsidenten Frhn. v. Minutoli.

Eine der bekanntesten und interessantesten Persönlichkeiten 
der Posener vormärzlichen Bürokratie ist zweifellos der 1832 als 
Regierungsassessor berufene, als Regierungsrat hauptsächlich die 
städtischen Fragen bearbeitende, 1839 zum Landrat und Polizei
direktor ernannte Frh. Julius v. Minutoli (geb. 1804 zu Berlin als 
Sohn des preuss. Generals, Sammlers und Aegyptologen Heinr. 
Frh. v. M.), dessen ungemeine Vielseitigkeit und segensreiche W irk 
samkeit von deutscher wie poln. Seite öfter gewürdigt worden ist. 
(Kronthal, Laubert, Jarochowski, Motty usw.). M. wurde allgemein 
berühmt als Berliner Polizeipräsident während der Märzrevolution, 
bei der er indessen, seinen persönlichen Einfluss auf das Volk über
schätzend, gescheitert ist. Er trat dann in den diplomatischen Dienst, 
und starb 1860 im Orient.

Begreiflich, dass dieser alle Posener Gesellschaften belebende, 
reiselustige und witzige Jäger, Tänzer, Schwimmer und Lebens
retter, Reiter, Maler, Musiker, Schriftsteller, Landwehroffizier, 
Rittergutsbesitzer, Stadtverordnete und Familienvater bei seiner 
phantastisch anmutenden Spannkraft an das Leben und sein Per
sonal hohe Anforderungen stellte, kein bequemer Untergebener war 
und das Geld leicht durch seine Hände fliessen liess. Hier mögen 
zur Ergänzung älterer Schilderungen ein paar Züge aus seinen Pose- 
ner Jahren mitgeteilt werden.

Im Februar 1843 wünschte der Innenminister und frühere Po
sener Oberpräsident Graf Arnim, Minutoli vorübergehend als Hilfs
arbeiter in seiner Behörde zu beschäftigen und die Vertretung an 
Polizeirat Bauer zu übertragen (Verf. an d. Reg. 13. 2). Aber schon 
am 5. 7. klagte Oberpräsident v. Beurmann über die Geschäftsver- 
mehrung, so dass bei allem Eifer der Beamten eine Stockung im 
Polizeidirektorium unvermeidlich wurde. Doch Arnim konnte den
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Freiherrn noch nicht entbehren und verwies auf die Zuordnung eines 
Assessors oder Referendars als Ausweg. Am 2 3. 1 1. erfolgte dann 
M i n u t o l i s  E r n e n n u n g  z u m  P o l i z e i p r ä s i d e n t e n ,  
jn seinem Immediatbericht führte Arnim dabei aus, jener habe den 
in ihn gesetzten Erwartungen völig entsprochen und seine schwierige 
Doppelstellung in befriedigender Weise ausgefüllt, sich auch all- 
seitiges Vertrauen zu erhalten gewusst, was sich besonders bei 
seiner Abberufung auf unbestimmte Zeit gezeigt hatte, als man seine 
Sänzliche Entfernung vermutete.

Der poln. Adel hatte ebenso wie der Bürger und die Land
gemeinden die allseitige Achtung bekundet, in der M. trotz strenger 
Befolgung seiner Amtspflichten stand. Als Minutoli zwischendurch 
einige Tage nach Posen kam, veranstaltete der poln. Adel im Bazai 
ein Fest, wobei er ihm sehr wertvolle Geschenke überreichen wollte. 
Die Stadt bereitete gleichfalls ein Festmahl vor, aber der Freiherrr 
lehnte entschieden alle auf ein Ausscheiden aus seiner Posener Stel
lung bezüglichen Ehrungen strenge ab. Er war damals bereits 
Ehrenbürger von 5 Orten der Provinz. Auch die Judenschaft hatte 
‘hm unter Führung ihres Oberrabbiners Eiger eine Adresse gewidmet 
(2tg. d. Grosshzgts. Posen 1843 Nr. 117).

Nun sollte er in kurzem zurückkehren und Arnim bat, ihm als 
Anerkennung seiner Tüchtigkeit obigen Titel zu verleihen, was dei 
König bereitwillig tat.

Noch kennzeichnender ist wohl Arnims Bericht an seinen Vor
gänger v. Rochow und den Finanzminister Grafen Al vensleben v. 
25. 2. 1842, mit dem er für den Freiherrn den roten Adlerorden IV. Kl. 
erbeten hatte. Er betont gemeinsam mit dem Regierungspräsidenten 
(v. Beurmann), dass jener in dem schwierigsten Kreise der Piovmz 
die Vorgefundene Verwahrlosung beseitigt, die verbummelten Be
amten an Ordnung gewöhnt hatte. „M it unermüdlichem Eifei hat 
er sich den Geschäften hingegeben, durch strenge Aufsicht auf seine 
Untergebenen, sowie auf der anderen Seite durch eine sorgfältige 
Wahrnehmung und Vertretung ihrer persönlichen Interessen hat ei 
Dflichttreue und Liebe zum Dienst bei ihnen zu erwecken gewusst, 
"nd das verloren gegangene Vertrauen des Publikums zu dieser Ver
waltung ist in der Stadt wie im Kreise zurückgekehrt. Die Leistungen 
des p. Minutoli sind umso anerkennenswerter, als es auch bei einer 
ganz geordneten Geschäftslage schwer ist, gleichzeitig der Leitung 
des landrätlichen Kreises und der städtischen Polizeiverwaltung vor- 
^ustehen. Insbesondere w ird  die letztere durch die hier obwaltenden 
Verhältnisse noch schwieriger, indem hier der Versammlungsort 
der der preuss. Verwaltung z. T. abgeneigten Bewohner dei Provinz 
'st, lmd auch alle aus dem Auslande zurückkehrenden oder sich 
temporär aufhaltenden Polen zunächst und hauptsächlich hierher 
sich wenden. Dies macht eine doppelt geschärfte, aber auch sehr 
Unsichtige polizeiliche Aufsicht nötig, um zu verhindern, dass sich
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hier nicht ein Mittelpunkt von Umtrieben gegen die Regierung bildet. 
Auch in dieser Beziehung müssen w i r . . .  dem v. M. das Zeugnis 
geben, dass er seine Stellung richtig erkennt und allen Anforde
rungen genügt. Wenn derselbe durch sein Verfahren die allgemeine 
Liebe und Achtung bei den Deutschen wie bei den Polen sich zu ver
schaffen gewusst hat, so scheint es uns an der Zeit zu sein, ihm auch 
ein öffentliches Anerkenntnis seiner Leistung zu gewähren, und es 
liegt dem Unterzeichneten Oberpräsidenten insbesondere daran, die 
zu den höheren polizeilichen Geschäften so erforderliche Amts
freudigkeit dem v. M. durch ein solches Anerkenntnis zu erhalten.“

Die unmittelbare Veranlassung zur Beendigung von Minutolis 
Kommissorium bildete das eine „vorzüglich sichere und umsichtige 
Leitung“ der Untersuchung erheischende, angeblich dem durch
reisenden Zaren geltende Posener Attentat v. 19. 9. So entband ihn 
der Minister am 17. 11. von seiner Berliner Aufgabe „unter erneuter 
Anerkennung Ihres dabei bewiesenen rühmlichen Diensteifers.“

Alle diese Ehrungen behoben aber den wunden Punkt von Minu
tolis Finanzwirtschaft nicht. Bereits am 24. 2. 1842 hatte er bei 
Rochow eine Erhöhung seiner etatsmässigen Equipagegelder von 
350 r. beantragt, aber der Minister fand das Gesuch nicht tunlich und 
bewilligte nur zu seiner Erleichterung, zugleich als Beweis der Zu
friedenheit mit seinen Leistungen, eine Gratifikation von 200 r. Da
her wiederholte der frisch gebackene Präsident sofort sein Anliegen, 
das Arnim jetzt dem Könige vorlegen wollte (Aktennotiz 29. 2. 1844).

Aeusserst charakteristisch für Minutolis Amtsauffassung ist sein 
G e s c h ä f t s b e r i c h t  v. 2 9. 2. 1 8 4 4:  „Der Geschäftsgang in 
der mir anvertrauten Verwaltung ist bis jetzt kurrent erhalten, allein 
dieser Zustand ist nur durch aussergewöhnliche Anstrengungen her
beigeführt, wie ich sie von meinen Unterbeamten auf die Dauer nicht 
fordern kann, und für meine Person in demselben Masse fortzu
leisten nicht im Stande bin. Es schmerzt mich wahrhaftig, eine solche 
Erklärung abgeben zu müssen, denn ich arbeite gern (Randglosse von 
Ministerialdirektor Seiffart: Warum immer diese Selbstapotheose?), 
der Himmel hat mich mit Arbeitskraft ausgerüstet und mein Streben 
ist dahin gerichtet, dass die mir anvertraute Verwaltung ihrem 
Zwecke möglichst vollständig entspreche; allein seit den letzten 
3 Monaten fühle ich mich so erschöpft und meine Nerven so an
gegriffen — über Kränklichkeit hatte er schon früher gestöhnt —. 
dass ich überzeugt bin, bei der Fortdauer dieses Zustandes den 
Arbeiten erliegen zu müssen und eine Stockung in dem Geschäfts
gang eintreten zu sehen. Die Arbeitslast hat in den letzten Jahren 
auf eine unbegreifliche Weise zugenommen, während die Arbeits
kräfte der Verwaltung dieselben geblieben sind, und in Ermangelung 
eines ausreichenden Etats nur Hilfsarbeiter für äusserst geringe 
Remuneration, aber zweideutigen Rufes engagiert werden können 
und dessen ungeachtet bei allem Bestreben, die Ausgaben zu ver-
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mindern, die unvermeidlichen Etatsüberschreitungeil alljährlich zu 
denselben unangenehmen Erörterungen führen. Dazu veranlassen 
die politischen Verhältnisse und Massregeln, welche sich in der 
^osener Polizeibehörde konzentrieren, seit Monaten eine so be
deutende und durch die Schnelligkeit, mit der sie gefördert werden 
müssen, angestrengte Tätigkeit, dass ihre Beseitigung allem uns 
volle Beschäftigung gewähren würde, während sie doch nur eine 
Zugabe zu den kurrenten ausserordentlich vermehrten polizeilichen 
und landrätlichen Arbeiten bilden, deren jetzigen Umfang man bei 
der Organisation und Dotierung dieser Behörde durchaus nicht vor
ausgesehen hat. Ich könnte mir allerdings meine Stellung und Arbeit 
um vieles bequemer einrichten und erleichtern, wenn ich bestimmte 
Teile der Geschäfte dem Polizeirat und Kreissekretär zur selbstän
digen Bearbeitung überlassen wollte, allein ich kann und ich w ill die 
Genauste Kontrolle des Ganzen nicht aus meiner Hand geben, wei 
ich die volle Verantwortung für alles, was geschieht und unterbleibt, 
kanz allein übernommen habe und behalten will, und dies auch not
wendig ist, wenn sich nicht die Direktion zersplittern und die Ue ei- 
sicht verloren gehen soll.“

Dankbar erkannte M. an, dass Beurmann, „genau von der Sach- 
'age unterrichtet“ , bereitwillig Arbeitshilfe angeboten hatte, die 
iedoch ohne grossen Nutzen sein musste, da sich im kritischen 
Moment ein mit Verhältnissen und Personen unbekannter r li s- 
arbeiter wenig gebrauchen liess. „Diese Lage der Sache wird durch 
die Individualität der Beamten, durch die mangelhatte Vorbildung 
and körperliche und geistige Unbeholfenheit eines grossen teils des 
Pxekutivbeamtenpersonals und durch das bevorstehende Aus- 
scheiden einiger besonders tüchtiger Arbeiter noch u er, un ic 
Vermag es nicht zu übersehen, wie ich bei meinem r ei spensum, 
bei den erforderlichen Dienstreisen und Lokalterminen im Kreise 
~ er war damals doppelt so gross wie später —- » ei... er 

Züchtung, die zahlreichen Supplikanten und Beschwerdeführer, die 
sich mit ihren Bitten und Klagen unmittelbar an mich wenden sämt
lich zu hören und zu bescheiden, bei der Notwendigkeit, mich durch 
Annahme und Erwiderung der Besuche der Einsassen m „unaus
gesetzter Verbindung mit gewissen Persönlichkeiten und in möglichst 
Genauer Kenntnis der bestehenden Verhältnisse, der Plane der Polen 
and Urteile des Publikums zu erhalten — im Stande sein werde, die 
Geschäfte zu bestreiten, wenn durch den Abgang des Polizeirats 
Bauer“ — es ist der spätere Krotoschiner Landrat „und es 
Polizeisekretärs Heyer, die in ihre Stellen eintretenden Beamten erst 
€’ngearbeitet werden sollen.“

Bei dem Exekutivpersonal (ein Inspektor, 5 Kommissare, 10 Ser 
keanten, 5 unberittene und 3 berittene Gendarmen) wurde die 
Mspektorstelle interimistisch verwaltet und gegen den er 
schwebte seit 5 Monaten eine Disziplinaruntersuchung, deren Ende
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nocht nicht abzusehen war. Von den Kommissaren sollte einer 
suspendiert und zur gerichtlichen Untersuchung gezogen werden, 
bei zweien stand wegen Unfähigkeit die Pensionierung vor der Tür, 
ein zur Probe berufener beabsichtigte fre iw illig  zurückzutreten. Von 
den Sergeanten sollten 2 wegen Unbeholfenheit ausscheiden, einer 
hatte seine Pensionierung beantragt, gegen einen sollte die Unter
suchung eingeleitet werden. Von den Fussgendarmen war einer 
krank, ebenso ein berittener, während der 2. kein Pferd hatte und 
der 3. ein Neuling war.

Besonders mangelhaft gestaltete sich unter diesen Umständen 
der Dienst in dem schlimmsten V. Revier (Wallischei, Ostrowek, 
Zawade, Schrodka). „Es fehlt m ir da, wo ich mich an meinem Platze 
fühle, nicht an Selbstvertrauen, noch weniger an Pflicht- und Ehr
gefühl, um dem in mich gesetzten Vertrauen meiner Vorgesetzten 
zu entsprechen, und wenn es möglich wäre, aussergewöhnliches zu 
leisten — aber gerade deswegen glaube ich es auch meinem hohen 
Vorgesetzten und mir selbst schuldig zu sein, meine Besorgnisse vor 
der Zukunft und den Wunsch offen auszusprechen, mich, wenn nicht 
eine baldige und wesentliche Veränderung und Vermehrung der 
Arbeitskräfte und Aufstellung eines den Bedürfnissen entsprechenden 
Etats zu erwarten steht, — mit Ehren zurückziehen zu dürfen, damit 
nicht eine Auflösung der Verwaltung beginne, wie sie unter meinem 
Amtsvorgänger i. J. 1838 zum Nachteil des Dienstes, des Publikums 
und der öffentlichen Meinung leider eingerissen war. Dass die 
hiesigen Verhältnisse besonderer Art sind, und hinsichts der Zahl 
und Besoldung der anzustellenden Beamten, und hinsichts der Flöhe 
der verschiedenen Etatspositionen keinen Vergleich mit den übrigen 
Städten der Monarchie nach Massgabe dei Bevölkerung zulassen 
bedarf gewiss keiner besonderen Auseinandersetzung.“  (Rand
bemerkung: Referent möge das Landratsamt abgeben, dann w ird die 
Zeit genügen — eine ganz ungewöhnlich alberne Bemerkung).

Die anschliessende Prüfung der Posener Polizeiverhältnisse und 
ihres Etats brachte noch im gleichen Jahr die Erfüllung eines. Teiles 
der Minutolischen Wünsche und ihm selbst die Pferdegelderhöhung 
auf 400 r. Damit war aber seinen Ansprüchen keineswegs genügt. 
Vielmehr begründete er bei Beurmann das Verlangen auch einer 
Gehaltsaufbesserung damit, dass ihm das Landratsamt erst nachträg
lich ohne Vergütung übertragen war. Das Argument reichte für ein 
wirkliches Anrecht allerdings nicht aus, denn er hatte beide Posten 
von Anfang an ausgefüllt und der kgl. Bestimmung lag wohl in keiner 
Weise die Absicht zu Grunde, „für das interimistisch vom Polizei- 
direktorium (nur formell, nicht materiell) getrennte Landratsamt im 
Falle der endgiltigen Wiedervereinigung eine besondere Remune
ration zu bewilligen.“  Doch aus anderen Motiven unterstützte Beur
mann den Antrag. 1 800 r. Gehalt waren wenig für Posen und die 
Verhältnisse, in denen der Präsident hier leben musste. „E r würde
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seine Stellung nicht so ausfüllen können, wie es der Fall ist, wenn 
er nicht in einem fortwährenden geselligen Verkehr, namentlich auch 
mit den Polen, sich erhielte, und es leuchtet ein, dass hiermit viele 
Kosten verknüpft sind.“  Nach der Rückkehr aus Berlin hatte er sic i 
equestrisch ganz neu ausstatten müüssen. Daher erbat der u  ter- 
präsident wenigstens 200 r. Gratifikation, wenn eine Zulage nicht 
möglich war, „ein Antrag, der sich ausser den dargestel ten e - 
hältnissen auch durch den Diensteifer und die unermüdliche ia tig - 
keit des p. v. M. hinreichend motiviert.“  Diese 200 r bewilligte 
Arnim tatsächlich (an Beurm. 15. 4. auf Ber. 25. -. 184 >■

Allein so peinlich es für Minutoli war und so sehr er den Vor
wurf der Unbescheidenheit scheute, so verband er mi se'ne 
für die Gewährung und die dabei ausgesprochene ZuJn ®d®Jh®, t ^ f  
Bitte um abermalige Erhöhung der Equipagegelder, ohne die er v  e 
bisher zusetzen musste. Er war erst jetzt mit.den , , ,  .
Danzig und Potsdam gleichgestellt, die keinen derartigen La - 
zu betreuen hatten, und musste 4, mindestens 3 Pferde halten da 
auch beritten sein musste. Der Staat sparte ur (
Kombination beträchtlich und konnte es wahrend seiner Amtsfu g 
auch weiterhin. Nach seinem Ausscheiden wai ie er musste
meidlich. Schon sein Vorgänger hatte 1800+ 350 r ’ Pferdegeld
der Polizeipräsident allein 1400 r. nebst Wohnung . .^ e n t lie h  
haben. Rochow und Seiffart hatten anerkann , - ' ln tte  ihm
das Landratsamt entschädigungslos verwaltete und man hatte
Erhöhungsanträge nahegelegt, auf die dann doch n"j »‘  &
wurde. Er bat also um Berücksichtigung mit dem Hinzufugen dass
doch nur er die Aemtertrennung bisher hm gehalten habe, teils weil 
'hm seine Landratsstellung vielfache Berührungspu  ̂ wej|
sassen verschaffte, die ihm dienstlich von u z c > , ’e
er es als Ehrensache empfand, die ihm au ge teüs weil er
Anspannung aller Kräfte so gut wie möglich zu losen, teils, w  1 
hoffte in jeder Stelle den Anforderungen der Regierung zu e 
sprechen, so dass der Dienst durch die Vereinigung m seinen Han
nicht litt.

Erst nach langer Zeit erwiderte fdi,e ,IL 1 U d e n k e n  
ministeriums, sie habe nach der eben
tragen müssen, dem Ansinnen auf Personl,c^ e .fft weü sein
Das Gesuch erschien aber auch deshalb als ^ ta ü h a ft  weü sem
Gehalt und Equipagegeld weder an s'ch noch im '  er^ cl\ md
anderen derartigen Posten als unzulang c . -nieht zu
nach der vorjährigen Aufbesserung eine neue .Erhöhung nmht zu
rechtfertigen war, und endlich, weil 1" ^
verbundenen Verwaltung des Landiatsam s - . konnte als
der Grund für eine Mehrbewilligung ge unden werden konnte, als 
1833 deswegen das Einkommen der Stelle von 1500 auf 800 r. ge 
steigert worden war (Verf. 21. 10. auf Einga e
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So war Minutoli vorläufig abgeblitzt, erreichte aber schon im 
nächsten Jahre sein Ziel (vgl. meine Veröffentlichung b. Kronthal: 
Werke d. Posener bildenden Kunst. Bin. u. Lpz. 1921). Damals 
stand er auch auf dem Gipfel des Erfolges, denn ihm vor allem war 
die fast unblutige Unterdrückung der ^oln. Aufstandsversuche von 
1845/46 zu verdanken.

Hier möge zum Schluss noch als Beispiel für Minutolis Auf
fassung der Dinge auszugsweise sein G e s c h ä f t s b e r i c h t  v. 
2 9. 2. 1844  P l a t z  f i n d e n :  Er berührt darin nur kurz in der 
Annahme ausführlicher Darlegung durch den Oberpräsidenten die 
Angelegenheit der poln. Ueberläufer und ihre Abführung nach 
Magdeburg, sowie die Massregeln wegen der nach Frankreich zu 
dirigierenden Emigranten. Aus dem gleichen Grunde überging er 
die Details bei der Revision und Beschlagnahme der Papiere 
mehrerer Edelleute im Kr. Schroda. Der im Polizeigefängnis befind
liche Ueberläufer E d u a r d  D e m b o w s k i ,  der 1846 als einer der 
Führer beim Krakauer Aufstand fiel, wünschte sich nach Halle zu 
begeben, um dort den Wissenschaften und seiner Familie leben 
zu können. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem gleichfalls in 
Polizeigewahrsam genommenen D r. T r i p p I i n gewidmet, den 
Beurmann für einen der bedeutendsten in Posen weilenden Ausländer 
hielt. T. hatte gestanden, an der poln. Revolution und während 
seiner Königsberger Studienzeit an der bmschenschaftlichen Ver
bindung daselbst 1833 teil genommen zu haben, behauptete aber, aus 
ihr ausgetreten zu sein, sobald er sich überzeugt hatte, dass ihr 
politische Tendenzen zu Grunde lagen. Eine von Verwandten damals 
in St. Petersburg nachgesuchte Begnadigung war abgelehnt worden. 
Besonders interessierten sich für ihn seine Berufsgenossen Marcin
kowski und Matecki, aber auch Graf Działyński, v. Niemojewski und 
Graf Eduard Poniński. Sie hatten ihn bei sich aufgenommen, unter
stützt und über die poln. Grenze befördert. Für den Fall seiner 
Freilassung hatte Poniński 10 000 r. Kaution geboten. (Der 1813 in 
Kalisch geborene Theod. T., eine wahrhafte Ahasverusnatur, hat sich 
als Arzt und Reiseschriftsteller in der poln. Literatur einen guten 
Namen gemacht; seine ersten Reisebeschreibungen gab er in Posen 
heraus. Sein Stern erlosch jedoch schnell, da man ihm Phantastik 
und Plagiarismus vorwarf. Die milde Behandlung, die er durch 
Minutoli erfuhr, rühmt Jarochowski in seiner Gesch. der Posener 
Literatur S. 93).

Aus Andeutungen poln. Ueberläufer musste man schliessen, dass 
unter den in Lyck befindlichen Flüchtlingen eine Verschwörung be
stand, die Verbindung mit ihren Genossen und Einwohnern im Posen- 
schen sowie mit solchen in Polen unterhielt, die in kommunistischem 
Fahrwasser segelten.

Der vor E intritt der Fasten im Bazar zu Wohltätigkeitszwecken 
abgehaltene Maskenball war sehr zahlreich, unter anderem zur all
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gemeinen Verwunderung von dem Generallandschaftsdirektor 
Grafen Grabowski als Gast besucht worden, obwohl dieser bei der 
Wahl von der Kasinogesellschaft ausballotiert worden war. (G. 
hatte sich durch patriotische Opfer zwar ruiniert, war aber bei den 
Demokraten unbeliebt).

Die unter den Auspicien der Gräfin Raczyńska ins Leben ge
tretene Kleinkinderbewahranstalt hatte so guten Fortgang, dass die 
Einrichtung eines 2. Lokals auf St. Martin zur Aufnahme der an
gemeldeten Insassen beabsichtigt wurde. — Wieder lagen mehrere 
Eälle intoleranten Benehmens poln. Geistlicher bei der Zulassung 
evang. Paten bei kathol. Täuflingen vor.

„Der Referendarius Mueller, als Schriftsteller unter dem Namen 
Mauritius bekannt, Verfasser des Dramas „Das moderne Polen , 
dessen Aufführung hierselbst nicht gestattet wurde, hat einen Cyclus 
von „Karnevalsvorlesungen“ im Saale des Deutschen Kasinos gegen 
Eintrittsgeld begonnen. Es ist die Absicht, im WalesrodeLnJschen 
Sinne die modernen Zustände mit Schärfe und W itz zu beleuchten. 
Beides scheint aber bei ihm in diesem Felde sehr schwach bestellt, 
mehr gesucht als ihm natürlich zu sein, und es steht sehr zu be
zweifeln, ob mehrere Vorträge zu Stande kommen werden. Die 
einzelnen Vorträge werden zuvor mir zur Prüfung vorgelegt. (Hier 
schimmert Minutolis stark liberale Weltanschauung hindurch, denn 
der später vornehmlich durch seine anonyme „Politische Todten- 
schau“ [Kiel 1859] bekannt gewordene Walesrode war einer der 
radikalsten Bannerträger dieser Richtung; Müller-Jochmus hatte 
insbesondere durch seine Schrift: „Polens Literatur- und Cultur- 
Epoche“ [Pos. 1843] Aufsehen erregt.).

Das E i s e n b a h n k o m i t e e ,  dass sich in Posen gebildet 
hatte, um die Verbindung mit Berlin in direkter Richtung über Frank
furt zu bewerkstelligen, hat mehrere Angriffe auszuhalten gehabt. 
Insbesondere fühlte sich die Ritterschaft gekränkt, weil sie als solche 
nicht zur Teilnahme förmlich aufgefordert war und die Aktienzeich
nungen angenommen wurden, bevor sie mit ihren Offerten zutreten 
konnte. Es wurden deshalb im Landschaftsgebäude Listen zur Zeich
nung von Kapitalien für die Posen—Giogauer und Posen Königs
berger Bahn ausgelegt und bedeutende Summen angeboten. Eine 
f'nanzministerielle Bestimmung v. 15. 2. bereitete diesen Voiberei- 
bingen ein plötzliches Ende. (Es handelt sich um die Bildung zweier 
underer Komitees, die die Angelegenheit der Ostbahn und ihrer 
Nebenverbindungen an sich zu ziehen und die Posener auszuschalten 
Versuchten). Auf dem letzten Posener Kreistage am 26. 2. war es 
2u erregten Debatten gekommen und Minutoli natte sich genötigt 
besehen, den Gutsbesitzer v. Tempelhoff wegen „seiner unange
messenen Opposition in die gehörigen Schranken zu verweisen 
(Nach Oberpräsidialakten VII A 18 u. Rep. 371. 1.)
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Der Oberpräsident Flottwell in Ungnade.

Die zwischen Deutschen und Polen viel umstrittene Wirksamkeit 
des bekanntesten aller Posener Oberpräsidenten, Eduard Flottwells 
(1830—4 1 ), kann man nur dann richtig bewerten, wenn man sich die 
ungemein schwierige Stellung vergegenwärtigt, die er bei der Un
regsamkeit des arbeitsscheuen Königs dessen oft kleinlichen Mini
stern gegenüber inne hatte. Ein bezeichnendes Beispiel hierfür ist 
ein Vorfall vom Jahre 1835.

Damals wehrte sich Flottwell energisch gegen die Beauftragung 
des früheren Posener Stadt- und Polizeidirektors, nachherigen Re
gierungsrats Brown, durch den Minister des Inneren Frhrn. v. Brenn, 
bzw. seinen Nachfolger, v. Rochow, mit allerlei speziellen polizei
lichen Aufgaben in der Provinz und unterliess die Einsendung einer 
ihm ohne Angabe des Verfassers über poln. Umtriebe aus Galizien 
zugegangenen Denkschrift an die Minister, weil er das Schriftstück 
für eine Mystifikation oder das Werk eines halb Wahnsinnigen ohne 
jeden W ert hielt. Da aber die mit der Untersuchung der damaligen 
Verschwörungen betraute Immediatkommission (die Minister v. 
Mühler, v. Kamptz und v. Rochow), gestützt auf ein Gutachten des 
Kammergerichts, Von der Wichtigkeit der Auslassungen überzeugt 
war, und da ferner Flottwell gemeinsam mit dem kommandierenden 
General v. Grolman am 6. 11. 1835 beim Monarchen die Ausschaltung 
der Provinzialbehörden in einschneidenden Polizeiangelegenheiten 
zur Sprache brachte, forderte Friedrich Wilhelm am 26. 11. Bericht 
ein.

Die Ministerialkommission verteidigte am 25. 1. 1836 ihren 
Standpunkt und schloss die Darlegung über den Fall Brown mit den 
Worten: Wenn übrigens die obere Polizeibehörde in Posen sich dar
über beschwerend äussert, dass ihr die Ausführung polizeilicher 
Massregeln innerhalb der Provinz entzogen worden sei, so können 
w ir die Anzeige nicht unterlassen, dass, wenn überall die Ausführung 
jener Massregeln den Provinzialbehörden nicht immer überlassen 
werden kann, „dies in der Prov. Posen umsoweniger zulässig ist. 
W ir können nicht verschweigen, dass der Oberpräsident Flottwell 
uns für die umsichtige Ausführung der Massregeln der höheren Po
lizei nach den gemachten Erfahrungen keine hinreichende Gewähr 
gibt. E. K. M. ist hierüber bereits früher von dem Staatsminister 
Frhn. v. Brenn Anzeige gemacht? Sodann gaben die, Herren ihre 
Auffassung von der galizischen Denkschrift zum Besten. - Dadurch 
gelang es ihnen, den König völlig für ihren Standpunkt zu gewinnen.

Am 2 3. 2. 1 8 36 erliess er eine von Geheimrat Stägemann ent
worfene, von dem Flottwell wohl gesinnten Kabinettsminister 
Grafen Lottum in der Form gemilderte O r d r e  folgenden Inhalts: 
„Ich habe von Ihrem Berichte über die Beschränkung der oberen 
Provinzialbehörde in ihrer Amtstätigkeit durch die dem Geh. Regie-
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rungsrat Brown kommissarisch erteilte Einwirkung in die dortigen 
Polizeiangelegenheiten, sowie über Ihre Beurteilung des p. Brown 
und seiner Leistungen, den Bericht der dabei beteiligten mirnsteria!- 
kommission erfordert und aus demselben ersehen, dass durch le 
abweichenden Ansichten, welche sich über die Existenz und Ge
fährlichkeit geheimer Verbindungen der Polen im Grosshzgt. 1 osen 
zwischen der Zentralpolizeibehörde und Ihnen bei verschiedenen 
Anlässen erwiesen haben, für die erstere die Notwendigkeit hei ei- 
geführt worden ist, sich eines unmittelbaren Organs zu bedienen, 
um über die wahre Lage der Sache soviel möglich, vollständige 
und zuverlässige Nachrichten-zu erhalten. Dass sie hierzu 1. J. !»  
mit Meiner Genehmigung den p. Brown gewählt, sollte Ihrem a e 
um so weniger unterliegen, als aus Ihrem eigenen Mir vorge eg en 
Zeugnisse v. 28. 9. 1831 die jetzt behauptete Unfähigkeit, in den 
Angelegenheiten der Sicherheitspolizei beschäftigt zu wer en, nie 
hervorgeht, wie denn auch das Kammergericht m beiliegendem 
Berichte v. 28. 12. v. J. auf den Grund der Verhandlungen des Brown 
über ihn und den Erfolg seiner Untersuchungen ein, dem Ihrigen 
entgegengesetzten Urteil fällt. Dass ihm demnächst aus Veranlas
sung der Revue bei Kalisch (die gemeinsame Uebung preuss. und 
russ. Truppen 1835) ein, auf mehrere Provinzen sich erstreckender 
Auftrag erteilt worden, ist von Ihnen selbst als zweckmassig aner
kannt worden und nach Beendigung desselben ha er sic i nur 
lange in Posen aufgehalten als erforderlich war, um seinen Haupt
gericht zu erstatten und demnächst die Provinz^ verlassen, ohne 
irgend einen weiteren Auftrag erhalten zu haben, c 
aus der Anzeige der Ministerialkommission ersehen, wie sehr^bie 
Ihre Meinung gegen die, durch erhebliche, z. T o en u ^ 
unterstützte, entgegengesetzte Ueberzeugung e ’
selbst in dem Grade geltend zu machen suchen dass S e ^erseUie i 
sogar eine, von der österreichischen, mit der Untersuclmng m Ga
lizien beschäftigten Behörde Ihnen zugegangene, ie •
Polen, nicht bloss im Grosshzgt. Posen, son ern au , ,
Provinzen der Monarchie betreffende Nachricht vorenthalten haben, 
die nach den bei den Untersuchungsakten des Kammergerichts vo 
liegenden übereinstimmenden Daten, von besonderer ErhebJichkt 
ist und nach dem Gutachten desselben ernstlich weiter verio g 
werden muss, nicht aber als ein Hirngespinst unberücksichtigt blei
ben darf, worüber Ihnen jedenfalls kein Urteil zustand, in<J®m 
Ihnen unter allen Umständen oblag, die Zentralbehörde von der 
Ihnen zugegangenen Nachricht in Kenntnis zu setzem Ich gebe 
Ihnen zu erwägen, welche verderblichen Folgen für d e Provinz 
und den Staat aus einer solchen einseitigen, der Ansicht de Re
gierung entgegentretenden Beurteilung eines -Zustandes entstehen 
können, der ununterbrochen zur äussersten Vorsic i u .
Wirksamkeit auffordert, eines Zustandes der Aufregung, ai 
Existenz von den im Ausiande verbreiteten Teilnehmern kein Ge
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heimnis gemacht wird. Ich bin weit entfernt, die Einwohner der 
Provinz durch harte und beschränkende Massregeln zu beunruhigen, 
ihre Gesinnung ohne Veranlassung zu verdächtigen und ihnen 
Mein landesväterliches Wohlwollen zu entziehen; es ist aber auch 
nach den bisherigen Vorgängen keine Ursache vorhanden, statt 
einer wachsamen Aufsicht sich einer sorglosen Sicherheit und der 
Täuschung zu überlassen, dass man durch ein unbeschränktes Ver
trauen das gegenseitige gewinnen und auf diesem Wege den Keim 
der Unruhe ersticken werde, eine Hoffnung, auf welche unter den 
obwaltenden Umständen für jetzt Verzicht zu leisten ist. Wenn 
Sie daher das Vertrauen in M ir befestigen wollen, dass Ihre Ver
waltung geeignet sei, die Ruhe in der Provinz zu erhalten und 
die Gefahren von ihr zu entfernen, die aus der bestehenden Auf
regung durch geheime Verbindungen der polnischen Bevölkerung 
und durch Emissäre des Auslandes zu befürchten sind, so haben 
Sie Ihre Ansicht schlechterdings hierunter zu berichtigen und mit 
der Zentralbehörde Hand in Hand zu gehen, die Massregeln, welche 
dieselbe wegen der besorglichen Umtriebe der Polen der Provinz 
Posen nötig findet, pflichtmässig auszuführen und zu unterstützen 
und sie von Ihren Wahrnehmungen und von den Ihnen zugehenden 
Nachrichten und Anzeigen zu unterrichten. Wenngleich Ich in 
anderer Beziehung Ihrer Verwaltung der Provinz volle Gerechtig
keit widerfahren lasse, so halte Ich die Befolgung obiger Vor
schriften für so wesentlich, dass ohne dieselben Ich einen erspriess- 
liehen Erfolg nicht erwarten kann“ .

Der Ministerialkommission wurde vom Monarchen am gleichen 
Tage indessen nur mitgeteilt, dass an Flottwell die erforderliche 
Verfügung erlassen war, jedoch ohne ihr deren Wortlaut bekannt 
zu geben, und dass Friedrich Wilhelm erwarte, er werde in bezug 
auf die Beobachtung der heimlichen Verbindungen und der Umtriebe 
der Polen in der Provinz Posen seine bisherige Ansicht berichtigen.

Besonders kennzeichnend für Flottwells Denkungsart ist die 
Aufnahme, die dieser allerhöchste Tadel bei ihm fand. Hierüber 
gibt uns ein Immediatschreiben v. 7. 5. 1836 Aufschluss, das er nocfi 
in Berlin an den König richtete: „Bei der mir bewilligten Abschieds
audienz war es mein innigster Wunsch, E. K. M. den Dank meines 
Herzens für das Zeichen der wiedererlangten Gnade, das ich dariit 
zu erblicken glaubte, ausdrücken zu dürfen; allein ehrfurchtsvolle 
Scheu hielt mich ab, die von E. K. M. mir gebotene Gunst des Augen
blicks zu benutzen; eine vom Staatsministerium noch nötig befun
dene Konferenz hat meine Abreise um einige Tage verzögert und 
ich wage es daher, das Versäumte nachzuholen. So sehr ich mich in 
meiner Lebenskraft durch die Aeusserung des Missfallens gelähmt 
fühlte, zu welcher E. K. M. sich vor einiger Zeit in Bezug auf 
den Mangel an Strenge und Konsequenz in der Verwaltung des m ir 
anvertrauten Amts veranlasst gefunden hatten, so hoch beglückt 
mich das Bewusstsein des wiedererlangten Vertrauens und der
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Gnade meines Königs und Herrn. Es erfüllt mich wieder mit der 
Begeisterung für meinen schweren Beruf, zu dem ich nun freudig 
zurückkehre; der Segen Gottes ruhe ferner und für immerdar auf 
E. K. M. und Ihrem Hause. M ir aber gebe er Kraft bis zum letzten 
Augenblick meines Lebens, E. K. M. Ehrfurcht und I reue durch die 
Tat zu bekunden, mit welcher ich ersterbe etc.“

Beim Vortrag des Schreibens äusserte Friedrich Wilhelm, der 
Kabinettssekretär Müller möge mit Lottum Rücksprache darüber 
nehmen, ob Flottwell eine Antwort erhalten sollte, doch dürfe sie 
nichts von dem früheren Tadel zurücknehmen. „Uebrigens äusserten 
sich Sr. M. keineswegs ungnädig gegen den Oberpräsidenten . 
Müller stellte anheim, ob es nicht unter diesen Umständen am besten 
wäre, das Schreiben zu den Akten zu nehmen, obgleich eine gnädige 
Erwiderung Flottwell sehr erfreuen würde (an Lottum 9. 5.). Der 
Graf beschritt dann wirklich den angeratenen Ausweg und das 
Flottwellsche Schreiben trägt nur den Vermerk: a. a. B. a. a. Lottum
10. 5. (auf allerhöchsten Befehl ad acta).

Flottwells Schreiben aber zeigt, wie er mit einer an Bismarck 
erinnernden Paladinstreue trotz scharfer innerer Gegensätze im 
Dienst für seinen königlichen Herrn sein Lebenselement sieht und 
mit vorbildlichem Gehorsam sich dem Willen des Monarchen zu 
beugen bereit ist. Der Vorfall als ganzes jedoch ist ein neuer Beleg 
dafür, dass Flottwell sich den Weisungen aus Berlin öfter gegen 
seine Ueberzeugung beugen musste und selber von kleinlichem 
Misstrauen und einer täppischen polizeilichen Politik der a e - 
Stiche durchaus entfernt war. (Nach R. 89 C XII 35 Bd. I l l i. Geh. 
Staatsarchiv Berlin.)

Der Schlussbericht des Regierungsrats Brown über seine Posener 
Untersuchungen v. 29. 6. 1835.

Der vom Innenministerium, wie erwähnt, mit Spezialunter
suchungen in der Provinz Posen betraute frühere dortige Stadt- und 
Polizeidirektor Brown stach mit seinem Pessimismus scharf von der 
'Weit lichtvolleren Auffassung des Oberpräsidenten Flottwell ab, war 
aber jedenfalls ein scharfsichtiger, mit der Sachlage gut bekannter 
Beobachter, auch wenn ihn Uebereifer mitunter über das ZielOnnaus
schiessen Hess. Darum ist es nicht uninteressant, seinen Gesamt- 
Gndruck kennen zu lernen, den er in einem Abschlussbericht vom
29. 6. 1835 niedergelegt hat.

B. schickt voran, dass sich ein allgemeines Urteil über die Ge
sinnungen der Einwohner des Landes schwer finden Hess, weil sie 
nach Religion, Sprache und Sitten mehr als die Insassen einer an
deren Provinz voneinander abwichen. Da die Mehrheit fest am 
katholischen Glauben hing und polnischer Muttersprache war, erhielt 
die Provinz durch sie ihr Gepräge.
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D e r  A d e l  hatte neuerdings mit mehr Geschicklichkeit und 
Erfolg als früher dafür zu wirken gewusst, dass die Erhaltung der 
poln. Nationalität als erstes Lebensprinzip galt. Da man so die Kinder 
erzog, musste der poln. Adel stets ein Feind im Lande bleiben. Was 
die Regierung auch tun mochte, um ihn durch Wohltaten, Ehre und 
Rücksichten zu gewinnen, er nahm das Nützliche dankend an, ver
sagte sich sonst aber unbedingt. Die Idee, von künftigen Genera
tionen etwas Besseres, zu erwarten, konnte B. nicht teilen, weil er 
gesehen hatte, dass das Schlechte nur insoweit zu beseitigen war, 
wie der feindselige Teil weichen musste. Anderen Sinnes würde der 
jetzige poln. Adel, besonders die jüngere Klasse, nicht werden, ein 
Beweis dafür, dass es der Regierung nicht gelungen war, in der 
wiedergewonnenen Provinz auch die Gemüter zu gewinnen. Die 
nicht zum Adel gehörigen Rittergutsbesitzer, freien.Grundeigentümer, 
die hohe Zahl der Gutspächter, Geschäftsführer und in der Regel sehr 
zahlreiche Dienerschaft lebte in diesen Gesinnungen; sie waren fast: 
ausnahmslos enthusiasmierte Polen, allem Germanisieren und allem 
scheinbar dahin führenden höchst abgeneigt. Man durfte diese ganze 
Klasse von Einwohnern als eine zwar stillschweigende, aber eng zu
sammenhaltende Verbindung wider Preussen und seine Interessen 
betrachten. Ihre Zahl war im Verhältnis zu den übrigen zwar gering, 
aber wegen ihrer Zusammengehörigkeit und ständigen Verbindung 
liess sie sich als ein Kern ansehen, der imstande war, einmal grosse 
Kräfte zu entwickeln.

Die e v a n g .  G e i s t l i c h k e i t  war der Regierung zugetan, 
hatte aber nur auf dt. Gemeinden Einfluss. Der k a t h o l i s c h e  
K l e r u s  war ganz überwiegend den Deutschen und Preussen abge
neigt, und er beherrschte den gemeinen Mann, ungeachtet aller 
diesem erwiesenen Wohltaten des Staates.

D ie  B ü r g e r  waren nach Nationalität und Gesinnungen ver
schieden, jedoch schlossen sich auch die Nachkommen dt. Einwan
derer mehr als man glauben sollte, dem poln. Interesse an. In der 
Stadt Posen bildeten die dt. Bürger zwar nicht die Mehrheit, aber 
sie waren die reicheren und geistig höher stehenden und hatten des
halb bei der Repräsentation das Uebergewicht. Dies war auch in 
mehreren mittleren und in den an der Grenze der alten Provinzen 
belegenen Städten der Fall. Dagegen war in den übrigen der Bürger 
dem Gouvernement abgeneigt und der Polonismus dort ebenso zu 
Hause wie in den Edelhöfen. Unduldsamkeit gegen Andersgläubige 
und tief eingewurzelter Nationalhass traten dort ganz offen hervor 
und bei politischen Bewegungen hatten die Bürgerschaften meistens 
den drohendsten Charakter angenommen. Zum grossen Teil in ärm
lichen Lebensverhältnissen, gewerblich zurück, dem Trunk geneigt, 
zu roher Eigenmächtigkeit immer bereit, waren diese Leute eine ge
fährliche Klasse und unbedingt unter die erbittertsten Gegner der 
Regierung zu rechnen.
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Ein grosser Teil der L a n d l e u t e  waren dt. Kolonisten und 
hatten ihre alten Sitten erhalten. Man konnte sie den Anhängern 
der Regierung zuzählen. Die übrigen Bewohner des platten Landes 
waren ihr zwar dadurch einigermassen gewonnen, dass sie ihr grosse 
Vorteile zu verdanken hatten, was sie auch geschickt geltend zu 
machen wussten, wenn ihr Nutzen sie dazu aufrief, und so lange sie 
diesen von den Behörden glaubten erhoffen zu können, so lange 
würden sie diesen auch nicht förmlich entgegenwirken. Dessen
ungeachtet wagte B. nicht zu behaupten, dass sie es bei einem po 1- 
tischen Konflikt mit der Regierung halten und sich der Lockung ver
sagen würden, die sie auf die entgegengesetzte Seite zog. Adel un 
Geistlichkeit behaupteten doch i. g. ein fortwährendes und unver
kennbares Uebergewicht und waren, mit den Nationaleigentumhch- 
keiten vertraut, zu Verwirrungskünsten so geschickt, dass sich ein 
grosser Teil ihnen anschliessen, gewiss aber nur wenige ihnen gegen
übertreten würden. Besondere Rücksicht verdiente hierbei dei l  in
stand, dass die grössere Quote der ausexerzierten Soldaten aut die 
Seite der Polen entfiel.

Die B e a m t e n  verdienten in den höheren Schichten nur Aner
kennung ihrer treuen pflichtmässigen Ergebenheit. on en - u 
alternen, den Bürobeamten und.den in der Provinz anges e en 
^ianten aber liess sich das nicht allgemein versichern unc ues a 
Geh, auch hinsichtlich der öffentlichen Meinung, or um so nac1 
heiliger gezeigt, weil ehedem in dieser Hinsicht vie zu vie 
samkeit stattfand. Jetzt wurde jedoch mit Nachdruck Segen die
jenigen verfahren, die sich nicht ganz treu und loya! zeigten, und da 
neuerdings besonders bei Besetzung der Landratspos en s 
hafte Veränderungen eingetreten waren, so bestand in diesem I unkt 
Weniger Veranlassung zur Besorgnis.

Dass die bei weitem überwiegende Mehrzahl derJ? ^  1830/1 
Polnischen Interessen anhing, hatte auch die Aufstandsze tvoni 1830/ 
bestätigt. Man konnte wohl sagen, dass die I rovmz durch .Kr g 
dienste, Geldbeiträge, Lieferung von Waffen, Herden, Bekle^ g,
kurz durch Opfer, die manchen arm gemacht ha , , , . V
bon einbegriffen war. Deren Zusammenbruch a __ vielmehr
Wirkamkeit der Teilnehmer keineswegs beendigt, es war vie m , 
Wie diese selbst sich überall hin verbreitet hatten, die Revolutio 
Propagiert worden. Die Emigration hatte sich das W ort gegeben, 
Wo es auch sei, ihre Zwecke zu verfolgen gegen die Regierunge 
Aufstände zu erregen, zu unterstützen, sich uberal anzuschhessen. 
Wo es Volksbewegungen gab und solange ein pohtisches Polen 
erhalten, bis es, wie sie hofften, gelingen werde, den vaterländischen 
Boden mit den Waffen in der Hand wiederzugewinnen. Daher lautete 
die allgemeine Losung gleichsam: „Noch ist Polen “ ch* Y " 1® . ' 
Mit diesen Ideen erfüllt, kamen auch die jungen Leute der Prov 
aus Polen zurück, und da sie so zahlreich ubergetreten, Verhältnis
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massig aber nur wenige im Felde geblieben oder nach Frankreich 
ausgewandert waren, so befanden sich in sehr vielen Familien M it
glieder des grossen Bundes, der für den Sturz der bestehenden Re
gierungen und, wie man meinte, dadurch für die Wiederherstellung 
Polens unausgesetzt zu wirken versuchte. Das war das ewige Ge
spräch in poln. Zirkeln und man erwartete das Gelingen „m it solcher 
Zuversicht und Geduld, dass die Polen in ihrer Zugehörigkeit zu 
Preussen nur einen vorübergehenden Zustand überdauern zu müssen 
glauben.“  Sie sagten unverhohlen, es werde gewiss anders werden, 
und wenn w ir es nicht erleben, so doch unsere Kinder. Es erschien 
B. unrichtig, die Hoffnung für einen besseren Zustand der Dinge auf 
das künftige Geschlecht zu setzen. „Wenn man solche Erziehungs
grundsätze angenommen hat wie die Polen, und mit solcher Ge
schicklichkeit und Konsequenz durchzuführen versteht wie sie, dann 
sind die Generationen schon im zartesten Kindesalter abgewendet 
und so zeigt es sich auch in ihrem Familienleben. Beim ersten Ein
blick in ihre Häuslichkeit drängt sich die Ueberzeugung auf: Hier sei 
man nicht in Preussen, sondern in Polen.“ Schon vom niedrigsten 
Hofgesinde erhält der Deutsche, wenn er als Fremder oder Beamter 
erscheint, die polnische Antwort: „Ich verstehe nicht deutsch“ , mit 
einer Verächtlichkeit, die gleich abweisen möchte. Es tr it t  der pol
nische Diener, an sklavischen Gehorsam für seinen Herrn gewöhnt, 
dem Ankömmling mit einer ganz offenen Geringschätzung entgegen 
und man w ird schon von den Domestiquen mit Misshandlungen über
häuft, ehe man die Herrschaft erreicht. Ist man zu ihr gelangt, so 
findet man günstigsten Falles eine kalte und jede gefällige Form zu
rückweisende Aufnahme und w ird gleichsam als Störer des Haus
friedens behandelt. Jedes deutsche W ort w ird  mit stolzer Verächt
lichkeit vermieden, und im Zimmer sind Verzierungen, Farben, B il
der, Embleme rein polnisch; kein Zeichen erinnert an die Zuge
hörigkeit zu Preussen, und man hat das Missgefühl, sich innerhalb 
der preuss. Monarchie in einem Polen zu befinden, das selbst in dem 
russischen Anteil so nicht geduldet werden würde. Nur bei uns 
dürfen die revolutionären Farben, die Bilder der Korpsführer der 
Revolution, die polnisch-patriotischen Schriften und Musikalien, die 
revolutionären Wappen bis zum Schmuck der Damen dargestellt, 
kurz, ein wohlerhaltenes Polentum zur Schau getragen werden. Die 
Unterhaltung geht meistens an den Formen der Schicklichkeit und 
des Anstandes unbedenklich vorüber und richtet sich auf Beschwer
den gegen die Regierung und gegen den Zustand der Dinge. Dabei 
stehen die Kinder mit übermütiger Befrachtung des Fremden zur 
Seite und sehen sich den Feind an, der, als der Quäler ihrer Brüder — 
so verfinstert man die jugendlichen Gemüter — einmal zu bekämpfen 
sein wird. Der Hass und die Rachelust, die sich in solchen Familien 
ausspricht, können nur aus eigener Anschauung erkannt werden, und 
wenn sie dem geringeren Beamten ganz unverhohlen gezeigt werden, 
so weiss man freilich hochgestellten Männern eine Anhänglichkeit,
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oyalität und Huldigung zu zeigen, die um so gewisser besticht, als 
mernand die passenden Formen so geschickt zu wählen weiss wie 
er gewandte und allerdings liebenswürdig erscheinende Pole.

Fine natürliche und sehr nachteilige Folge dieser Verhältnisse 
die fortdauernde und immer noch zunehmende Trennung der 

yeutschen und Polen. Die ersteren versagen sich nicht und kommen 
. n Polen sogar zutraulich und gefällig entgegen. Es würde daher 

eine sehr ungerechte Beschwerde sein, die allen deutschen Ein
wohnern sehr peinliche Absonderung ihnen zur Last zu legen. Die 
h°len dagegen haben für ihre Zwecke den Grundsatz angenommen, 
s>ch von den Deutschen, die sie nicht ihres Sinnes wissen, sorgfältig 
2urückzuziehen. Sie fliehen jeden geselligen Umgang mit ihnen, sie 
Yersagen selbst da, wo die Schicklichkeit, z. B. bei vaterländischen 
Festlichkeiten, sie berufen sollte, möglichst ostensible ihre Teil
nahme; sie vermeiden, wenn sie nicht die Notwendigkeit dazu 
zwingt, den M ilitär- und Zivildienst; sie suchen sich auf jede Weise 
2lJ isolieren und brechen selbst die freundschaftlichsten Verhältnisse 
nb, um nur jedem Schein einer Annäherung an Deutsche zu entgehen.

steht der Pole selber unter dem Zwange seiner Landsleute; 
)Ver sich auf irgendeine Weise anschliessen möchte, den trifft ein 
paum zu ertragender Verruf, und es übt der Polonismus in dieser 

rovinz eine sichere und unvermeidliche Suprematie.
Leider hat sich, wie ich aus vieljähriger Beobachtung versichern 

üari, eine grosse Zahl Deutscher aus mancherlei Beweggründen ihm 
triS angeschlossen und man hat darüber bei der letzten Revolution 
Sehr unerwartete Erfahrungen gemacht. Auch darf nicht übersehen 
Y'erden, dass überhaupt so viele junge Leute zu Demagogen vor- 
^b ilde t und also aus diesem Grunde den Polen wahlverwandt sind.
( Bei dieser Lage der Dinge kann es nicht befremden, dass es, 
j ne einmal an förmliche Verbindungen zu denken, im Grossherzog- 
uip p osen ejn Einverständnis gibt, das in seinen Grundzügen sich 

i abin ausspricht: w ir wollen durch alle erdenklichen Mittel uns pol- 
!1Scb erhalten — in Sitten, Sprache und Gesinnungen; w ir wollen 
t em entgegenwirken, dass das Land deutsch und preussisch werde, 
Ulcf was w ir können, zur Herstellung Polens tun.

. .. Ein solches Uebereinkommen bedarf auch keiner Form; es ge
e h r t  aber um so gewisser eine stets bereite Fähigkeit, der Regie?- 
Sci!S- feindhch gegenüberzutreten, und spricht sich in folgenden Er

beinungen aus: „Jeder Emissär w ird überall heimlich aufgenommen 
W'b fortgeschafft. Was nur an Geldhilfe aufzubringen ist, geht der 
d r°Paganda zu; man erhält sich in fortwährender Verbindung, teils 
Y>rch Abgesandte, teils durch Schriften mit dem emigrierten Polen 
jn a mit den Revolutionären anderer Staaten; man konspiriert im 
j lleren durch Konventikel in der Form von Zusammenkünften und 
Y ^P artien ; man überfüllt sich mit aufrührerischen Schriften; man 

lrbt unter allen Einwohnernklassen, selbst im Beamtenstande, für
^ ‘ sche W issen sch . Z e its c h r .  i .  W a rth e 'la n d . H e f t  1. 1 9 f0 . 7
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den Umsturz; man verunglimpft alle Schritte der Regierung und 
handelt also mit einem Worte nur für politische Reaktionen."

Konstantin v. Kossecki - Keszyce (Kenschütz) im Kr. Adelnau 
hatte als B. bei ihm im Auftrag Flottwells seine Papiere revidierte, 
offen’ erklärt: „Ich habe das längst erwartet, auf solche Massregeln 
sind w ir gefasst, w ir werden von der preuss. Regierung mit Unge
rechtigkeit behandelt; man hat uns unsere Sprache, unsere Natio
nalität genommen und unterdrückt uns, wie man nur kann. Ich er
kläre Ihnen ganz offen, dass ich kein preuss. Patriot bin, dass ich es 
nie sein werde, — und so wie ich denke, denken alle meine Lands
leute und wenn auch heute nichts geschehen kann, so sage ich 
Ihnen doch ganz frei, dass ich gegen die Regierung sein werde, wenn 
sich einmal Gelegenheit dazu finden sollte.

Leute dieser Art begnügten sich auch nicht etwa damit, untätig 
auf günstige Ereignisse zu warten, sondern sie trafen Vorbereitungen, 
um ihnen wohlgerüstet entgegenzukommen. Jeder nützlichen 1 atig- 
keit entfremdet, trieben sie sich von Stadt zu Stadt und von Hof zu 
Hof umher verbreiteten und nährten feindselige Gesinnungen, 
schmähten die Regierung, teilten schlechte Schriften aus vergifteten 
die Stimmung, und so schlich eine unheilvolle Verschwörung irr 
Lande umher. Daneben gab es auch eine förmliche Konspiration, 
wie B. weitläufig an Hand seiner Untersuchungsergebnisse darzutun 
versuchte. Er schloss mit der Bemerkung: „dass die Aufsicht über 
die Provinz Posen, wenn die Sicherstellung gegen etwaige Ereignisse 
nur einige Zuverlässigkeit gewinnen soll, sehr umfassende und alle 
untergeordneten Rücksichten verlassende Verfügungen erfordern 
w ird “ . (Nach Rep. 77. 503. 8. Bd. II i. Geh. Staatsarchiv Berlin.)

Posen nach der Abführung des Erzbischofs von Dunin 1839.

Die gegen den Willen des Königs erfolgende Rückkehr des ver
urteilten Erzbischofs v. Dunin in seine Diözese Anfang Oktober 1839 
und seine daraufhin durchgeführte Detention in Kolberg hatte in 
Posen natürlich mancherlei Unruhen zur Folge. Hierüber berichtete 
der Polizeidirektor Frh. v. Minutoli dem Minister des Inneren 
v Rochow am 28. 10.: „Der Strassenunfug in den Abendstunden 
findet leider noch immer statt. Kanonenschläge und Schwärmer 
werden vor meinem Hause oder auf dem Wilhelmsplatz voi den 
Wohnungen der Generale v. Grolman und v. Wedell abgebtann 
und wieder wurden einige ev. Einwohner plötzlich überfallen un 
abscheulich misshandelt, einer wohl in Verwechselung mit meinem 
Bedienten. Schriftlich und mündlich bin ich neuerdings davor ge
warnt worden, abends überhaupt oder allein auszugehen“ . Natürlich 
erfüllte er trotzdem seine dienstlichen Aufgaben, hatte sich abe 
mit einer Waffe versehen und 50 r. Belohnung für die Ergreifung 
eines Täters ausgesetzt. Ein Husar war schon geständig, den
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Schauspieler Weise wegen einer Aeusserung über den Erzbischof, 
überfallen zu haben. Man hatte W. so verprügelt, dass er das 
Zimmer noch nicht verlassen konnte. Der eine Komplize, wahr
scheinlich auch der Attentäter gegen einen angefallenen Polizei
beamten, Schuhmacher Stachowiak, sollte am nächsten Tage ver
haftet werden. In einigen Kirchen des Landkreises wurde wieder 
mit den Glocken geläutet. Am 27. 10. war es in Exin bei der Hoch
zeit eines ev. Hauländers zu einer Schlägerei zwischen beiden 
Religionsparteien gekommen, wie Reisende erzählten. Durch Posen 
'Waren nach Aussage mehrerer Nachtwächter berittene Boten geeilt. 
Jo der unteren Volksklasse sprach man heimlich von der Feier des 
Martinstages und dass dem Prälaten zu Ehren dann ein ganz beson
deres Fest gefeiert werden sollte. Vorkehrungen zur Abwehr von 
Unfug sollten getroffen werden. Da dem Vernehmen nach einige 
Geistliche im Unmut über das misslungene Aufbringen der Gemüter 
ihrer Beichtkinder ihren Zweck dadurch zu erreichen versuchten, 
dass sie Kirchentrauer und Einstellung der Sonntagstanzvergnügun- 
Sen als eine von der Regierung ausgegangene Massregel verkün
deten, waren Anstalten zur Beruhigung der betreffenden Gemeinden 
l,od ev. Verantwortlichungmachung ihrer Seelsorger angeordnet. 
Seitens des Adels war eine Deputation mit Graf Raczyński an der 
Spitze nach Berlin gegangen. Die Herren wollten angeblich weder 
Ms Deputierte oder Bevollmächtigte ihrer Standesgenossen auf- 
ireten, noch eine Audienz beim Könige erbitten, aber M. g]aubte, 
dass das erstere der Fall war und sie letztere unter allen Umständen 
Zu erlangen sich bemühen würden.

D e r M i n i s t e r  zeigte sich sehr überrascht, dass der Strassen- 
onfug so lange fortdauern konnte, ohne dass die Täter entdeckt 
Ond festgenommen wurden. Es war dies besonders auffallend, da 
j^ach Minutolis eigener Anzeige ein besonderer Verdacht die Zög- 
ooge des Priesterseminars traf. Rochow musste daher die zuver
sichtliche Erwartung aussprechen, dass sich die Anstrengungen der 
Polizei verdoppeln würden, damit es endlich gelang, die Schuldigen 
zu ergreifen und zu bestrafen, widrigenfalls die zunehmende Aus
dehnung der Untaten die Unzulänglichkeit der polizeilichen Kräfte 
Mm Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung beweisen würde und 
d>e Aufforderung an die Militärbehörde zur Uebernahme der nötigen 
‘Väftigen Vorkehrungen zu Folge haben müsste.

Der von dem Erlass benachrichtigte O b e r p r ä s i d e n t  Flott- 
v ell bat Minutoli um Nachricht über die vorgekommenen Ereignisse 
Und den Verdacht gegen die Seminaristen (Verf. 5. 11.). M i n u t o l i  
Erwiderte am 6.11., dass seit der Abführung Dunins Fenstereinwürfe, 
Drohbriefe, Misshandlungen, das Abbrennen von Kanonenschlägen, 
So vor seiner Tür, an der Tagesordnung waren. Die Handschrift 
der Briefe, die Meldungen seiner Beamten und die bekannten Ge
sinnungen der Seminaristen machten seinen Verdacht sehr wahr

7*
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scheinlich. Der Tadel des Ministers hatte ihn geschmerzt. Die 
Beamten seiner Behörde waren zu einer früher nicht gewohnten 
Tätigkeit bei Tag und Nacht gezwungen. Die Ausdehnung der 
Stadt und die Uebernahme der Nachrichtenpatrouillen verdienten 
Berücksichtigung. Gegen die ministerielle Andeutung einer Requisi
tion der Militärbehörde zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe musste er energisch protestieren. Unruhen fanden nicht statt. 
Die öffentliche Stimmung wurde durch die Ruhe und scheinbare 
Gleichgiltigkeit der Regierung gegenüber den Bestrebungen der 
Geistlichkeit beherrscht. Aussergewöhnliche MasSregeln, wie eine 
Heranziehung des Militärs, konnten den Feinden der Regierung nur 
Gelegenheit geben, darin eine Wirkung ihrer Drohungen zu erblicken, 
ihren Freunden aber eine Besorgnis einflössen, zu der kein Grund 
vorhanden war. In derselben Weise verteidigte er sicli auch Rochow 
gegenüber direkt in einem Bericht vom selben Tage. Auch F l o t t 
w e l l  erklärte (an Rochow 6. 11.), dass der Ministerialerlass ihn 
sehr überrascht hatte, da ihm keine den Namen von Unruhen ver
dienenden Vorfälle bekannt waren. Nach Minutolis Bericht lag in 
der Tat gar keine Veranlassung zu irgend einer Besorgnis vor einer 
bedeutsamen Bewegung infolge der erzbischöflichen Angelegenheit 
vor. Auch herrschte unter den loyalen Einwohnern eine solche 
durchaus nicht, trotz der einzelnen, natürlich unangenehmen Vor
fälle, die aber wohl nur das Resultat von Trunkenheit und Rohheit 
waren, dem jetzt besondere Bedeutung beigemessen wurde. Einige 
Teilnehmer, so an der Misshandlung von Weise, waren bereits er
wischt Minutolis Aeusserung über die Seminaristen war wohl etwas 
voreilig und allzu scharf gefasst, aber den sehr verständigen Regens 
der Anstalt hatte der Oberpräsident auf eine scharfe Bewachung 
seiner Zöglinge hingewiesen. Die Polizeibeamten Hessen es nicht 
an Tätigkeit fehlen. Die Aufwendung grösserer Mittel zur Erhaltung 
der Ruhe konnte er selbst nicht für angemessen erachten. Er hatte 
vielmehr ebenso wie General v. Grolman die feste Uebei zeugung, 
dass gerade die scheinbare Gleichgiltigkeit, mit der die Behörden 
diese Dinge aufnahmen, die Ruhe besser sicherte, als eine zu augen
scheinliche Besorgnis und ein grosser Sicherheitsapparat; in ersterer 
würde man einen Beweis der eigenen Kraft, in letzterem ein Zeichen 
von Schwäche finden, worüber die Uebelgesinnten nur Schaden
freude empfinden konnten. Also musste Flottwell sich jetzt sein 
gegen militärische Hilfe aussprechen. Vielmehr bat er, ihm und 
der Posener Polizei das Vertrauen zu schenken, dass nichts ver
säumt werden würde, was die Erhaltung der Ruhe erforderte, ,,dass 
w ir selbst aber gewiss am besten und richtigsten das hiesige 
Publikum zu beurteilen und das Mass der dagegen zu entwickelnden 
Kraft zu erwägen vermögen“ .

Sofort lenkte R o c h o w  ein (Verf. 13. 11.). Auch er hatte die 
Vorfälle ja nicht als U n r u h e n  angesehen. Wenn aber Strassen- 
unfug sich häufte und die polizeilichen Kräfte im Verhältnis zur
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Ausdehnung der Stadt so gering wie in Posen waren, so schien es 
in der Regel zweckmässig und unbedenklich, von verstärkten rnilitä- 
r ischen Wachtpatrouillen Gebrauch zu machen; dgl. unauffällige 
Massnahmen pflegten gut zu wirken und nicht zu Exzessen zu reizen. 
Aber sein Erlass beabsichtigte nicht, Flottwell zur Verwendung 
grösserer militärischer Kräfte zu veranlassen.

Eine Bestätigung für die Richtigkeit der von den Lokalbhorden 
vertretenen Anschauung lieferte der Verlauf des Martinsfestes, das 
als Dunins Namenstag von besonderer Bedeutung war. Es verging 
ohne alle Störung, selbst ohne eine erhebliche Teilnahme seitens 
der Gemeinden in den Kirchen. Freilich auch ohne Glockengeläut 
und Orgelspiel. Die zahlreich herbeigeströmten eingepfarrten 
Landbewohner hatten sich nach den Gottesdiensten ebenfalls ruhig 
wieder entfernt (Flottw. an Roch. 11. 11.).

Weit ausführlicher berichtete der P o 1 i. z e i d i r e k t  o r (11. 11. 
abends Uhr) über den bisher ruhigen Verlauf des lages. Nach 
den Andeutungen der Geistlichen in ihren letzten Predigten war mit 
zahlreichem Besuch von ausserhalb zum grossen Ablass zu rechnen, 
zumal auch Wochenmarkt gehalten wurde. Beamte und Gendarmen 
wären stärkstens beschäftigt. Die Flauptwaehe war auf seine i e 
um 20 Köpfe vermehrt und eine Husarenschwadron auf dem 
Wilhelmsplatz versammelt. Propst v. Kamieński hatte am Vortage 
in der St. Martinskirche ermahnt, sich im Glauben zu einer festen 
Herde zusammenzuschliessen und alle unwürdigen Schafe auszu- 
stossen, deren sich auch hier manche eingeschlichen hatten, und fest
zuhalten im Glauben an den einmal erwähnten Patron. Manche n- 
deutungen mussten Aufmerksamkeit erwecken, besonders der \ er
such, die Ansicht zu verbreiten, als sei es der Adelsdeputation in 
Berlin gelungen, eine baldige Rückkehr Dunins zu erwirken. Es 
wurde auch erzählt, dass dieser jetzt eine entschiedenere Sprache 
führe und sich hiernach die Sachen ganz anders gestalteten, die 
Kirche siegen, die Regierung nachgeben und die kath. Christenhei 
erkennen müsse, dass man den Polen nichts bieten konne. Auch die 
Fleischer waren im Lauf der Woche mehrmals in einer Schenke auf 
der Wallischei versammelt gewesen, wobei das grosse W ort ein 
Bruder des Dekans Musielski von der Pfarrkirche führte, krass 
Polnisch und katholisch, verwegen und kräftig, misstrauisch und 
tückisch. Daher stammte die grosse Anhänglichkeit der Fleischer
zunft an den Klerus. Ein Schlächter hatte vorgestern über seiner 
Bude einen grossen weissen Adler auf rotem Feld befestigen assen. 
Bie B a  m b e r g e  r waren am Morgen, wenn auch nicht allzu za i - 
reich, ebenfalls beim Gottesdienst, Frühmette und Ablass m der 
Martinskirche. Nach mehrfachen Andeutungen stand ein Exzess 
durch Zank oder Schlägerei bevor. Die genannten, hier eingepfarrten 
Dörfer schlossen sich mehr als die übrigen Landleute den Burgern 
und der Geistlichkeit an, was in der engeren Verbindung mit der
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Stadt, ihrer häufigeren Anwesenheit in Posen und einem ihnen inne
wohnenden Hochmut seinen Grund hatte, denn sie hielten sich für 
klüger und besser als die anderen Landleute.

Dass der Klerus nach seinen bisherigen vergeblichen Bestrebun
gen wünschen musste, irgend einen Eklat herbeizuführen, an den 
sich anderweitige Unruhen knüpfen Hessen, lag seinem Interesse und 
der Konsequenz seines Verfahrens zu nahe, um dies anders als natür
lich und folgerichtig finden zu können. Auch von den Soldaten 
wurden die Kirchen jetzt häufig besucht. Bei dem grossen Einfluss 
des kath. Seelsorgers vermöge der Beichte, konnte die Anstellung 
eines Militärpfarrers alle Bedenken beseitigen, die der Besuch dei 
Stadtkirchen durch die Garnison erweckte. In der Martinskirche 
war das Trauertuch über dem Altar durch weisse Tücher ersetzt 
worden. Der gestrige Text der Predigten in allen kath. Kirchen war 
nicht der kirchlich vorgeschriebene des 24. Sonntags nach Trinitatis 
gewesen, sondern der des 5. Sonntags nach dem Erscheinen Christi 
mit Bezug auf die Zeit der Entfernung Dunins. Die Andeutung, dass 
unter dem guten Weizen die Polen und Katholiken, unter dem Un
kraut die Deutschen und Evangelischen gemeint seien, lag mindestens 
so nahe, dass den Zuhörern kein Zweifel blieb (Randbem. v. Geheim
rat Schmedding im Kultusministerium: Hier ir r t  Minutolis Begrün
dung nach der Bibel). Da der heutige Tag so ungestört vergangen 
war, bezweifelte der Referent, dass in nächster Zeit eine Ursache zu 
Tumulten gefunden werden würde. Dem Vernehmen nach war über
dies seit gestern eine Meinungsverschiedenheit wegen der Kirchen- 
traüer im Domkapitel entstanden und sollte zu heftigen Debatten 
geführt haben. Solche Differenzen konnten nur vorteilhaft auf die 
Sache wirken, denn die öffentlichen Ansichten über die Lage wurden 
bei Uneinigkeit der Urheber der Trauer von selbst dahin geleitet, 
dass es an einer gegründeten Veranlassung dazu fehle. Nach Anzeige 
eines in dem erzbischöflichen Konsistorium beschäftigten Agenten 
erging infolge der Differenzen zwischen dem Gnesener und Posener 
Domkapitel soeben an sämtliche Dekanate der Befehl, mit der 
Kirchentrauer aufzuhören, Orgel und Geläut erklingen zu lassen und 
den öffentlichen Lustbarkeiten kein Hindernis in den Weg zu legen.

Eine E r g ä n z u n g  zu diesen Mitteilungen bilden d ie  dem  
K u l t u s m i n i s t e r  F r h n, v. A l t e n s t e i n  a u f  p r i v a t e m  
W e g e  z u f i e s s e n d e n  N a c h r i c h t e n .  Am 11. 11. schrieb 
sein Gewährsmann: Zum grossen Glück hat sich der Bauer bis jetzt 
noch nicht zum Werkzeug böser Taten bestimmen lassen; er scheint 
noch immer mehr an die Regierung sich zu halten als an die geist
liche Verfassung und versucht es, den grausamen Drohungen der 
Geistlichen und poln. Edelleute einigermassen Widerstand zu leisten. 
Welche M ittel aber angewendet werden, um den gemeinen Mann 
gegen die Regierung aufzuregen, ergeben die mannigfachen mir auf 
ziemlich zuverlässigen Wegen bekannt gewordenen Tatsachen. In
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verschiedenen Kirchen, namentlich auch der hiesigen Pfarrkirche, 
■wird das angeordnete Gebet für den König nicht mehr abgelesen. 
In Czerniejewo (Schwarzenau) hat der Pfarrer Trzyburski die Ge
meinde förmlich verflucht, weil sie nicht religiös genug erscheine, 
wenn sie nicht wisse, was sie tun solle, und er wolle es ihr zeigen. 
Er nahm das Kruzifix in die Hand und ging murmelnd an die ur. 
Da aber kein Mensch sich rührte, lief er erbost zum Altar zuruck un 
traktierte seine Hörer mit gröblichen Beschimpfungen. Hin benac 
harter Seelsorger hatte einen Knecht zu vierwöchigem Kreuz legen 
verurteilt, weil er eine ev. Frau genommen. Er musste lang aus
gestreckt vor der Kirchtür liegen, damit jeder rechtgläubige Ka o- 
lik  ihn mit Füssen trat, der Pfarrer voran. In mehreren Kirchen und 
namentlich bei der Beichte waren die Dienstboten ermahnt worden, 
nicht bei Protestanten zu dienen. Ein Pfarrer in Lubowo zertrum 
merte im Krug eine Violine, weil während der 1 rauer nicht gespielt 
werden sollte. Aehnliche Ausschreitungen kamen leider häutig vor. 
In Wreschen fand man ein Pasquill mit dem Bild des Landrats am 
Galgen. Jede freundliche Begegnung zwischen Deutschen und Polen 
hatte aufgehört. Der poln. Edelmann war voller Gut und Teuer.

Am folgenden Tage erzählte der Beobachter, dass am Martins
fest mehrere heftige Predigten gehalten worden sein ^ol' e" ’ 
der Tag ruhig verlaufen war. Zum 1. Mal hatt®n t
hochzeiten mit Musik und Jubelgeschrei sich durch dieStadt bewegt. 
Die Trauer fing wohl an, das Volk zu langweilen, 
indessen die Vorbereitung einer Kurrende, wonach Geläut u n d Og  
spiel wieder beginnen sollten. Seitdem zur
Ehen durch prot. Geistliche keine weitläufigen Formalitäten meh 
erforderlich waren, kamen dgl. Fälle so häufig vor, dass die kat 
Geistlichkeit die ihr daraus erwachsenden Verluste■ mit 
gnügen zu sehen anfing. So waren zu Koschmm un letzten Quarta 
10 Mischehen protestantisch eingesegnet worden. Darauf hatte de 
sehr geizige Propst Gagacki, ein entschiedener Pole, erbittert er 
klärt, dass er alle Heiraten ohne Umstände einsegnen werde. em 
Beweis, wie leicht die skrupulösen Gewissen der Herren beruh g 
’Werden konnten, wenn mit der Gehaltsentziehung . deri
sondern sie durchgeführt wurde. Unzweifelha g 
Bröpsten ohnehin viele, die sogleich der Regier 
würden, wenn ihnen kräftiger Schutz geg<;n enizani„  i,„up n,]T1in 
sichert wurde. Allgemein wurde behauptet, der König habe Dun 
abermals den Erlass der Festungsstrafe verheissen, wenn er ausser
halb der Provinz wohnen wolle, doch dieser habe das Anerbieten 
abgelehnt.

Dass es der Regierung so vollkommen gelang auch in der k ri
tischen Zeit des Höhepunktes der kirchlichen Wirren Herrin der 
Eage zu bleiben und jede ernstere Storung der R . 
drücken, ist umso bemerkenswerter, weil Posen an sieh immer ein
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heisser Boden war, wo leicht ein Funken zur Explosion führen konnte. 
Dies erwies ein Vorfall am 2. Weihnachtsfeiertag (Minutoli an 
Rochow, von diesem sofort dem Könige vorgelegt 26. 12.). An den 
Sonntagen pflegten die eingepfarrten Landleute nach dem Gottes
dienst sich auf dem Markt zu sammeln, von dort die nahen Schen
ken zu besuchen und nachmittags heimzukehren. Auch das dienst
lose Gesinde vereinigte sich zu Johannis und Weihnachten an der 
grossen Fontaine vor dem Rathause oder an der Johannissäule, um 
neue Kontrakte abzuschliessen. Die so zusammengeströmte unge
wöhnlich grosse Zahl von Menschen wurde durch Handwerker und 
Arbeitsleute, die ebenfalls den Feiertag müssig verbrachten, auf 
wohl 1500 vermehrt. Ein Teil hatte bereits dem Branntwein zu
gesprochen, und dies sowie Uebermut und Laune führte zu Necke
reien mit den Fussgängern und Gefährten. Ein vorüberkommender 
jüdischer Leichenwagen wurde mit Geschrei und Gejohle empfangen, 
und endlich begannen einzelne Trupps Schlägereien. Minutoli 
schickte von seinem Amtszimmer im Rathaus einzelne Beamte ab, 
um dem Treiben zu steuern und namentlich die Anführer der Schlä
gereien bei Widersetzlichkeit zu verhaften. Dies war geschehen, 
zugleich aber umlagerte, da die Häftlinge nicht gutwillig folgten 
und einige von den Bauern zurückgerissen wurden, die Masse das 
Rathaus und drängte gegen den Eingang, so dass der Platz mit Hilfe 
von 20 Mann M ilitär gesäubert werden musste. Eine politische 
Bedeutung hatte das Ereignis keineswegs und stand mit den kirch
lichen Angelegenheiten ausser Zusammenhang. 6 Verhaftungen 
waren vorgenommen, für den Fall der Wiederholung die M arkt
wache verstärkt. Noch abends waren viele Leute in der Nähe des 
Marktes versammelt, aber Minutoli rechnete nicht mit einer ferneren 
Ruhestörung. M it dem 1. Feiertag tönten die Glocken der kathol. 
Kirchen wieder, ohne dass dadurch ein besonderer Eindruck hervor
gerufen wurde. Das Orgelspiel hatte noch nicht wieder begonnen. 
(Nach Oberpräsidialakten V III B 18 Bd. I; Rep. 77 413. 4. Bd. IV; 
Rep. 89 C. X II 75. Bd. I.)

Polnisches Flüchtlingstreiben in Posen 1843/45.

I.

Als Folge der Nichterneuerung der 1842 abgelaufenen preussisch- 
russischen Kartellkonvention über die gegenseitige Auslieferung von 
Deserteuren und Verbrechern und der von Friedrich Wilhelm IV. am
10. 8. 1840 erlassenen Amnestie sowie seiner milden Behandlung der 
Polen überhaupt wurde die Provinz Posen alsbald von Emigranten 
aus Ost und West überschwemmt. Das Polizeidirektorium der 
Hauptstadt litt darunter, dass die Landräte U e b e r l ä u f e r  ohne 
weiteres nach Posen wiesen, um sich dort ein Unterkommen zu
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suchen. Da diese Leute sämtlich unter polizeilicher Aufsicht stan
den, war dieses Verfahren indessen unstatthaft. Wollte ein solcher 
Mann einen Kreis verlassen, so konnte ihm hierzu die Erlaubnis 
erst bei dem Nachweis erteilt werden, dass es ihm entweder nicht 
an Subsistenzmitteln gebrach oder er an seinem künftigen Aufent
haltsort eine bestimmte Erwerbsgelegenheit erlangt hatte. So
fern der Ueberläufer auch innerhalb des Kreises kein Unterkommen 
fand und ihm die Polizeibehörde keines verschaffen konnte, war et 
ohne weiteres in die Arbeiterabteilungen zu bringen (Verf. d. 
Oberpräs. v. Beurmann 28. 7. 1843).

Dann entstand der Verdacht, dass unter der Firma von „Ueber- 
läufern“ sich Flüchtlinge aus Frankreich die Erlaubnis zum Aufent
halt im Lande zu verschaffen versuchten, so ein Malinowski, den der 
Polizeipräsident Frh. v. Minutoli, im Betretungsfalle verhaften lassen 
sollte. Jedenfalls verdiente das Treiben der poln. Ueberläufer eine 
sorgfältige Ueberwachung, und Minutoli wurde um ein Verzeichnis 
derselben in Stadt und Kreis Posen gebeten, soweit die Leute nicht 
dem Stande der Handwerker, Tagelöhner oder des gemeinen ue- 
sindes angehörten, unter Namhaftmachung der Personen, bei denen 
sie sich aufhielten, und Hinzufügung etwaiger Bemerkungen über ihr 
bisheriges Verhalten (Verf. 20. 12.). Die gleiche Aufforderung ging 
allen Landräten zu.

Dem Innenminisetr Grafen Arnim zeigte Beurmann gleichzeitig 
•an, dass seinen früheren Andeutungen gemäss sich unter en o en 
ein Treiben bemerkbar machte, das auf versteckte Plane und Hoff
nungen schliessen liess, ohne bestimmte Anzeichen über den eigent
lichen Charakter der Bewegung zu ermöglichen. Dieser Zustand 
dauerte fort, doch man tappte weiter im Dunklen. Man horte von 
Versammlungen, ohne ihren Zweck ergründen zu können. Unter den 
älteren, wohlhabenderen poln. Gutsbesitzern fehlte es nicht an 
Männern, die, obgleich ihrem Volkstum von ganzem Herzen an
hängend, dennoch sehr wohl fühlten, dass eine Unbesonnenheit ihrer 
Landsleute die Provinz wieder in grosses Unglück stürzen wurde, 
and sie äusserten sich offen in dieser Weise gegen Beurmann. Einer 
hatte die Gegenwartslage treffend mit den Worten bezeichnet. 
W ir befinden uns in schwüler Luft. Ihre Mitteilungen waren aber 
sehr allgemeiner Natur, weil sie nicht völlig eingeweiht sein moch
ten oder Bedenken trugen, ihre Landsleute geradezu b osszustellen. 
Man glaubte aber, das sim nächsten Frühjahr in Russland republ
ikanische "Bewegungen ausbrechen und die exaltierten Kop e m 
Polen und vielleicht auch Posen versuchen würden, sich ihnen an- 
2uschliessen. Vermutlich waren die Emigranten in Fran re ic i 
diesen Bestrebungen nicht fremd und deshalb hatten sich manche 
schon wieder in ihre Heimat eingeschlichen oder wollten es tun. 
Lhe nicht zu den Tagelöhnern und Gesinde gehörigen ö e b e r -  
1 ä u f e r erachtete Beurmann ebenfalls für gefährlich, weil wohl
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mancher unter ihnen die gegenwärtigen Verhältnisse benutzt hatte, 
um Polen zu verlassen und in Preussen seinen Gesinnungen freieren 
Spielraum gönnen zu können. Auch lag es nicht ausser den Grenzen 
der Wahrscheinlichkeit, dass, wenn die erwähnten Pläne bestanden, 
Förderer derselben zur Werbung von Anhängern in die Provinz ge
kommen waren. Er wollte auf diese Ueberläufer anhand der er
forderten Nachweise ein scharfes Augenmerk richten und möglichst 
auf ihre Entfernung hinwirken. Besondere Anträge vermochte er 
bei dem wenig greifbaren Resultat der angestellten Recherchen vor
läufig nicht zu formulieren.

A r n i m  stimmte mit dem Oberpräsidenten darin überein, „dass 
die Ihnen zugegangenen, die politische Stimmung unter den Polen 
betreffenden Mitteilungen, so unbestimmt und allgemein sie auch sein 
mögen, doch alle Veranlassung geben, auf alles, was dahin auch nur 
entfernt einschlägt, verdoppelte Aufmerksamkeit zu richten. Wenn 
bereits Versammlungen gehalten werden, über welche die M it
teilung gescheut wird, so lässt dies allerdings auf das Vorhanden
sein bestimmter Pläne schliessen“ . Ob diese Zustände das Ein
schreiten mit vorbeugenden Massregeln notwendig machten und ob 
für deren Ergreifung gegenwärtig der Zeitpunkt gekommen war, 
musste Beurmann beurteilen. Der Minister versprach, auf seine 
Anträge bereitwillig einzugehen. Eine Beteiligung an neuen Plänen 
war vorzugsweise bei den nur mit befristeter Aufenthaltserlaubnis 
in der Provinz verweilenden Individuen zu vermuten. Deshalb war 
es vollkommen gerechtfertigt, unabhängig von einem bestimmten 
Zeitpunkt schon jetzt für ihren unauffälligen allmählichen Abschub 
zu sorgen. Dann verdienten die Ueberläufer höheren Standes die 
volle, ihnen von Beurmann geschenkte Aufmerksamkeit. Der Graf 
fasste darum eine Verbannung der anwesenden wie künftig ankom- 
rnenden Individuen aus den Grenzprovinzen ins Auge.

Aus Minutolis Geschäftsbericht für den Dezember ersah er dann 
abermals den auf den poln. Flüchtlingen lastenden Verdacht einer 
Mitarbeit an geheimen Unternehmungen, die die Ruhe und Ordnung 
in Polen leicht gefährden konnten. Die Richtigkeit dieser Angben 
vorausgesetzt, hatten diese Leute jeden Anspruch auf fernere Dul
dung im Posenschen, der an die Bedingung eines ruhigen Ver
haltens geknüpft war, verw irkt. Alsdann musste eine Fortdauer 
dieses Unwesens unmöglich gemacht werden, nicht allein wegen 
der nachbarlichen Pflichten gegen Russland, sondern auch aus Für
sorge für die Erhaltung der öffentlichen Ordnung im Grossherzog
tum. Aber bevor der Minister an den König wegen der Entfernung 
sämtlicher Flüchtlinge der genannten Kategorie, etwa mit geringen 
Ausnahmen solcher, die in ihrer Persönlichkeit oder ihren Familien
verhältnissen unzweifelhafte Garantien für ihr Verhalten lieferten, 
berichtete, wünschte er Beurmanns Ansicht und eventuelle Vor
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schlage über die angemessenste Ausführung der Massregel zu hören

Beurmann machte nun zunächst den kommandierenden General 
v. C o 1 o m b am 16. 1. mit Minutolis Bericht bekannt, der ganz mit 
seinen eigenen Wahrnehmungen übereinstimmte, Er wiederholte, 
dass ihm von achtbaren poln. Gutsbesitzern dringende arnunge 
vor dem Treiben der Emigranten und Anregungen zu mog ic 
schleuniger Befreiung des Landes von diesen Elementen zugeflustert 
Waren. In verschiedenen Teilen der Provinz war a gemein as 
Gerücht verbreitet, es werde noch im Lauf des Mona s, vermu 
ant 24. 1., ein Putsch gegen die Regierung unternommen werden. 
Insbesondere waren ihm die Flüchtlinge höheren Standes als ge
fährlich angezeigt worden, die bei ihrem Gebertritt po i 
'm Auge gehabt hatten. Wenngleich zweifellos em grosser 
dieser Gerüchte übertrieben war, machte die Sache c 
hörden grösste Aufmerksamkeit und Vorsicht zur '
Nachweis des Polizeipräsidiums zufolge lagen bei den Flüchtlinge 
höheren Standes mit sehr geringen Ausnahmenjedesmal Umst 
vor, die zu politischen Bedenken Veranlassung boten Sie b®™ 
teils in der Person ihrer Posener Wirte, teils m lhre‘ bisl) f 
Führung, namentlich darin, dass sie im Widerspruc i zu l 1 e ,
Steilung doch als Handwerker aufzutreten sich be^ te” j ! ° , deren 
ljch in ihrer Teilnahme an den kommunistischen Umtrieben, d 
Minutoli gedachte. „Ich halte es für durchaus no wendig einen 
entschiedenen Schritt zu tun, welcher diese ge a dieser
Wenigstens für den Augenblick unschädlich mac ’ p
Beziehung weiss ich kein anderes Mittel, als diese 
s°nen in die Arbeiterabteilung aufzunehmen, dabei jed°ch ,d e 
Gehrung zu treffen, dass alle Kommunikation zwischen dense 
l,nd dem Publikum verhütet w ird.“  Zwai leg e ,
über die Arbeiterabteilungen ergangenen Beshmmungen anders a - 
als der Oberpräsident und war namentlich der Meinung, dass 
Semeine Verbrecher, nicht aber politisch verdächtige ’ Personen zu
Aufnahme in sie geeignet seien, und dass eine egenden
•fassen vom Publikum unzulässig sei. .Bei den vorlnigiende 
ausserordentlichen Umständen hoffte B. aber, dass Colomb s e c  
Mitwirkung nicht versagen werde, da er die bean g_ - ,
1tri Interesse der Provinz für durchaus notwendig halten musste. 
D'e Zahl der verdächtigen Leute belief sich laut Ausweis der Poizei 
auf 31. Einige konnten bei scharfer Prüfung vielleicht ^s triche  
Werden, aber ebenso war auf Zugang aus den Teilnehmern an den 
kommunistischen Umtrieben zu rechnen, bei denen es unratsa 
War, sie auf freiem Fuss zu belassen Die Gesamtzahl der Einzu 
bellenden würde jedoch 30—40 nicht ubersteigen. ,
Wollte Beurmann durch Estafette von den getroffenen Anordnungen 
Kenntnis geben und war gern bereit, damit zugleich einen etwaigen 
Bericht des Generals an den Kriegsminister befördern zu lassen.
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Hiervon machte dieser w irklich Gebrauch, denn er Hess sich 
von der Notwendigkeit der Massnahme überzeugen und teilte dem 
Oberpräsidenten am 17. 1. mit, dass Anstalten zur Aufnahme und 
sicheren Unterbringung von einigen 30 Individuen getroffen waren 
und ihre Uebergabe an die Kommandantur, allerdings erst am 20. 1., 
erfolgen könne. Im Kehlturm war für 22, im blauen Turm der kleinen 
Schleuse für 12 Insassen Platz geschaffen. Die Quartiere waren 
zweckentsprechend, nicht sehr hell, aber trocken”  und sicher, für 
Bewegung war gesorgt. Eine Verbindung nach aussen und ein 
Entweichen waren nicht gut möglich. Die Verteilung der Häftlinge 
sollte ihrer Individualität gemäss erfolgen (Ber. Minutolis 19. 1.).

In Minutolis Verzeichnis (v. 14. 1.) musste tatsächlich auffallen, 
dass die 31 genannten Leute fast alle angeblich ein bürgerliches 
Gewerbe ergriffen hatten, aber Julian v. Chelkowski als vermeint
licher Lithograph bei dem Lithographen Kurnatowski, Leon Tu
rowski als Druckerlehrling in der Poplińskischen Druckerei beschäf
tigt wurden, nicht weniger als 6 ihrer Genossen allein bei dem 
Buchhändler und -drucker Stefański untergeschlüpft waren, von 
dem ebenso bekannt war wie von Kurnatowski, dass er anstandslos 
jedem poln. Ueberläufer die Gewinnung eines Unterkommens zu 
bescheinigen bereit war.

Die Verhaftungen wurden auf den 20. 1. morgens 7 Uhr ange
setzt und sollten, allmählich fortgeführt, um 3 Uhr beendigt sein. 
Minutoli wünschte alles Aufsehen zu vermeiden, so dass das Publi
kum erst hinterher Kenntnis von dem Vorfall erhielt. M it der Aus
führung waren nur Polizeibeamte betraut, aber zur Unterstützung 
beim Transport in kleinen Abteilungen waren ein paar Gendarmen 
herangezogen und ein Kommando Infanterie und einige Husaren 
sollten auf den Hof des Polizeigebaudeś rücken, um für den Fall 
eines Auflaufs oder einer Widersetzlichkeit zur Hand zu sein. Von 
7 bis 3 Uhr sollten Infanteriepatrouillen die Strassen, Kavallerie
abteilungen die Vorstädte durchstreifen. Der Präsident hoffte die 
sichere und geräuschlose Ausführung seines Auftrages verbürgen 
zu können (Ber. 19. L).

Diese Erwartung ging prompt in Erfüllung. Graf Itzenplitz in 
Vertretung des nach Berlin gereisten Beurmann säumte nicht, Minu
toli Dank und Glückwünsche für die gelungene Durchführung der 
leider notwendigen Massnahme auszusprechen und fügte zur An
spornung hinzu, dass der darüber erstattete Bericht im Original 
nach Berlin gesandt war und wahrscheinlich dem Könige vorgelegt 
werden würde. Nun sollte der Freiherr ungesäumt die Papiere 
durchforschen lassen, denn es war so sehr wünschenswert und ent
sprach auch gewiss dem Willen des Monarchen, dass man aus dem 
Gebiet der Gerüchte und unbestimmten Besorgnisse und Beschuldi
gungen auf den festen Grund der Tatsachen und Personen gelangte.
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Aber diese Hoffnung trog. Der mit der Vernehmung der Gefan
gnen betraute Regierungsassessor Espagne vermochte keine we- 
Sentlichen Ergebnisse zu erzielen. Minutoli machte geltend, dass 
die Verhafteten in wochenlangem ungestörtem Zusammenleben Zeit 
Senug gehabt hatten, um einen Plan für ihre Aussagen zu entwerfen. 
5Uch aus den Papieren liess sich nicht auf die Entdeckung haltbarer 
^eugnisse für die vermuteten revolutionären Umtriebe rechnen, 
denn die mit grossem Lärm am 17. 1. durchgeführte Festungs- 
darmierung hatte die Ueberläufer gewarnt und zur Vernichtung 
a'ler belastenden Aufzeichnungen bewogen.

M it der Kommandantur wurde dann vereinbart, dass den Haft
ungen keine Lebensmittel zugesteckt werden durften. Briefe usw. 
Wurden dem Boten versiegelt von einem Offizier übergeben und 
durften nur von Minutoli oder Polizeirat Bauer geöffnet werden, 
l>m von ihnen nach der Revision in gleicher Art den Rückweg anzu- 
t feten. Das Oberpräsidium ordnete ferner an, dass die etwa noch 

ergreifenden Massregeln nicht vom Polizeipräsidium unmitte.bar 
Dit der Kommandantur verabredet, sondern durch Beurmann ein- 
^eleitet werden sollten. Hier bat Minuoli um eine Andeutung, ob sich 
dieser Weg auf alle die Punkte erstrecken sollte, die den äusseren 
'•enst, Sicherheitsvorkehrungen usw. betrafen, die er bisher in 

deiner amtlichen Stellung selbständig mit der Militärbehörde ange- 
0rdnet hatte. Um Missverständnissen zu begegnen, fragte er um so 
1,1 ehr an, als es gewiss nicht in der Absicht des Oberpräsidiums lag, 
l^ui das seit Jahren in den wichtigsten Fällen noch nie entzogene 
W rtrauen jetzt zu versagen und ihm gegenüber der ohnehin i re 
Befugnisse gern weit spannenden Kommandantur seine Stellung 
^Urch eine Bevormundung zu erschweren. Beurmann beruhig e en 
ehrgeizigen, eifersüchtig auf seine Kompetenzen haltenden, durch 
das Dreinreden des zaghafteren Vorgesetzten öftei verstimm en 

reiherrn sofort und erklärte sich mit dessen Auslegung seines 
Erlasses durchaus einverstanden. Er verhiess dann noch seinereits 
^eitere Verhandlung mit der Militärbehörde, von deren Resultat er 
fem Polizeipräsidenten Nachricht geben wollte (Verf. lü. aut 
Ber. 2. 2.).

II.

Aber die getroffene Vorsichtsmassnahme konnte nur ein Pto 
Bsorium bilden. Am 17. 1. trug Beurmann den Vorgang nochma s
111 Zusammenhang dem Minister vor- Er ben“ nte 1™" ai[l:[1 f 
ie>ne poln. Gewährsmänner Generallandschaftsdirektor Grafen 
Rabowski und Obersten v. Chlapowsk.-Turew, die wiederholt die 
fegenhe it gesucht hatten, um ihn auf das; unheimliche Treibender 
Jeberläufer hinzuweisen und ihn dringend um i re ...
Dachung zu bitten, weil nahe Gefahr vorlag, dass sie en en unuber- 
ekten Streich ausführen würden, der, wenn auch ohne ernste Folgen
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für die Sicherheit des Staates, die Polen im allgemeinen belasten und 
strenge Anordnungen auch zum Schaden der loyalen Elemente her
beiführen musste. Von mehreren Unterbehörden waren Meldungen 
von einem bevorstehenden Exzess unter Leitung der Emigranten 
eingelaufen. Beurmann hatte sich diesen Andeutungen nicht ent
ziehen können. Nach seiner Ansicht bestanden Besorgnisse vor
läufig nur für die Stadt Posen, wo nach allen Nachrichten der Tumult 
erwartet wurde, wogegen die zerstreut in der Provinz lebenden Un
zufriedenen und Fremdlinge keinen groben Unfug stiften konnten. 
In Posen blieb aber kein anderes Vorbeugungsmittel, als die Isolie
rung der über 30 verdächtigen Zuwanderer übrig, die darum mit 
Colombs Einverständnis in die Arbeiterabteilung gesteckt und von 
jeglichem Verkehr abgeschnitten werden sollten, was sich wegen 
der nötigen Vorbereitungen leider noch zwei Tage hinziehen würde. 
Ausserdem waren die Wachen verstärkt und mit scharfen Patronen 
ausgerüstet und die Waffen aus dem ohne militärischen Schutz in 
der Stadt liegenden Zeughaus entfernt worden. Beurmann hatte 
sich ungern zu diesen Schritten entschlossen, hielt sie aber für 
durchaus erforderlich im Interesse der Provinz und für unaufschieb
bar, so gern er vorher ministerielle Genehmigung eingeholt hätte. 
Er erhoffte jedoch die Erreichung des beabsichtigten Zweckes, weil 
unzweifelhaft die Führer eines künftigen Exzesses betroffen waren 
und voraussichtlich der Beweis für die Wachsamkeit der Regierung 
von weiterer Teilnahme an revolutionären Plänen zurückschrecken, 
vielleicht überhaupt den Zustrom an Ueberläufern abdämmen würde. 
Aber es liess sich kaum rechtfertigen, die Eingestellten längere Zeit 
in ihrer nur auf Gefangenschaft hinauslaufenden Lage zu belassen. 
Beurmann war zudem der von Colomb geteilten Auffassung, dass es 
zweckmässig war, unsichere Kantonisten unter den Flüchtlingen 
völlig aus der Provinz zu schaffen und ihnen Binnenstädte zum 
Aufenthaltsort anzuweisen, wie der Minister soeben hinsichtlich des 
E. Dembowski verordnet hatte. Die Arbeiterabteilung konnte auf 
die Dauer ihren Zweck nicht erfüllen, denn ein Entwischen aus ihr 
war leicht und Hilfe für den Deserteur seitens der Bevölkerung 
sicher, während diese im Inneren mehr oder minder fortfiel, den 
Leuten dort also grössere Bewegungsfreiheit gelassen werden 
konnte. Freilich war dann auch nicht mehr auf Unterstützung durch 
die polnischen Einwohner zu rechnen, so dass der Unterhalt der 
Flüchtlinge kaum ohne alle Kosten für die Staatskasse bestritten 
werden konnte. Aber bei der politischen Wichtigkeit der Angelegen
heit durfte der Geldpunkt schwerlich entscheidend sein.

Dieser Auffassung schloss sich Arnim an und vereinbarte in 
Berlin die Abführung der 40 Leute, unter denen sich auch der früher 
genannte Dr. med. Theod. Tripplin befand, nach Magdeburg. Die 
wegen Ausführung dieses Befehls von dem auf schnelle Entfer
nung drängenden Minutoli gestellten Anträge billigte Beurmann am
20. 2. mit der Anweisung, genaue Signalements der 22 am 25. 1. w irk-
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zum Abtransport kommenden Männer aufnehmen zu lassen. 
Auch sollten sie bei Besitz von Geldmitteln, der aber nirgends vor
lag, ihre Verpflegung unterwegs auf eigene Kosten bewirken, bo
dami wurden die Behörden an der Marschstrasse von dem in zwei 
Partien erfolgenden Transport unterrichtet. Er sollte mit Extra- 
Postpferden in Begleitung einiger Gendarmen und Polizeibeamter 
ln ununterbrochener Tour vor sich gehen und es waren Vorkehrun
gen zu treffen, um an den Stationsorten Störungen zu vermeiden. 
Da Minutoli je drei Beamte jeder Kategorie als zulänglich aussuchte, 
'Wurde die Heranziehung fremder Gendarmen überflüssig (an Bem- 
niann 23. 2.).

Die Abführung ging dann reibungslos vonstatten. Alle Verbin
dung mit Fremden war den Flüchtlingen untersagt und ihnen rin
gend an das Herz gelegt, jede Ausschreitung oder Fluchtversuche 
zu unterlassen, um nicht härtere Aufsicht herbeizufuhren und nie l 
von vornherein ihre Lage für die Zukunft zu erschweren und sich die 
Auffindung einer nützlichen und einträglichen Beschäftigung zu ver
bauen. Der Verpflegungssatz von 5 Sgr. je la g  konnte dank einer 
Kollekte verdoppelt werden. Hingegen waren die Kosten für die 
Staatskasse „leider sehr erheblich“ . Der Mangel an hinreichend 
grossen Postkutschen vermehrte die Ausgaben für Bespannung. 
Dessen ungeachtet hielt Minutoli die gewählte Beförderungsart nicht 
allein für angemessen, sondern sogar für durchaus notwendig. Mit 
einer gewissen Bitterkeit hatte eine poln. Partei einen Mtagigen 
Fussmarsch unter militärischer Eskorte gewünscht, m der Hotfnung, 
dass er in der rauhen Jahreszeit das Mitleid der Bevölkerung er
regen und die Häftlinge als Märtyrer ihres Vertrauens zur preussi- 
schen Regierung und des russischen Einflusses auf diese werde er
scheinen lassen. Ein solcher Marsch hätte wegen der zahlreichen 
militärischen Begleitmannschaften und des Zurückbleibens Kranker 
aber ohnedies grosse Unannehmlichkeiten zur Folge haben können. 
Der Eindruck der schnellen Verpflanzung jener Leute in eine 55 Mei- 
len entfernte deutsche Stadt war viel wirksamer un 1 re ias^ e 
Ausführung war wünschenswert, um damit einen Abschnitt m der 
bisherigen Beurteilung der aufgehobenen Kartellkonvention herbei
zuführen. Die Gewissheit, dass die Provinz kein allgemeines Asyl 
für Ueberläufer sein sollte, würde viele von der Auswanderung aus 
Polen abschrecken.

Am Vorabend war Minutoli aus sicherer Quelle die Nachricht 
von einem bei der Abfahrt geplanten Krawall mit der Bitte um 
Vorverlegung des Aufbruchs zugegangen, doch wünschte er eine 
Probe aufs Exempel, sorgte für Kavalleriebegleitung bis Jersitz, 
mstruierte seine Beamten und war selbst nachts auf dem Marktplatz 
in Tätigkeit wo am Abend von unbekannten Urhebern einige 
Kanonenschläge abgebrannt wurden. In der Tat blieb dann am or 
Sen alles ruhig und wenn wirklich ein Auflauf vorbereitet war, s
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hatten ihn wohl das schlechte Wetter und die Aufmerksamkeit der 
Beamten unterdrückt (an Beurm. 25. 2.).

Der Ueberreichung von Minutolis Bericht über die Verhaftungen 
an Beurmann fügte Itzenplitz nur hinzu, dass die Stadt nicht nur vo ll
kommen ruhig war, sondern dass die Massnahme den gewöhnlichen 
Gang der täglichen Begebenheiten und des Verkehrs in keiner Weise 
geändert oder gestört hattte und sicher dazu beitragen würde, die 
Ruhe zu festigen. Auch er wünschte, es möge Beurmann gelingen, 
bald die Abführung dieser unruhigen, aber auch beklagenswerten 
Menschen nach der Kurmark, wo sie frei und ohne Schadenstiftung 
leben konnten, zu vermitteln (Ber. 20. 1.).

Arnim war sehr ungnädig, weil ihm kein Bericht über die Aus
führung der Verhaftungen zuging, während Gerüchte über Unruhen 
in Posen nach Berlin schlugen. Er erwartete also durch Estafette 
Auskunft. Itzenplitz konnte aber eine Verschuldung des Berliner 
Postamtes nachweisen und nur erwidern, dass er Beurmanns An
weisung folgend eine Anzeige unterlassen hatte, da sich alles im 
gewohnten Geleise bewegte. Natürlich wurde die Massregel ver
schieden beurteilt. Die verständigen Polen billigten sie, die republi
kanische Partei war unzufrieden. Darin schien ein Beweis ihrer 
Nützlichkeit zu liegen. M it mehreren Landräten und Colomb stand
I. in vertraulicher Verbindung und er glaubte hoffen zu dürfen, dass 
die Verhaftung heilsam gewirkt hatte und nun nichts mehr für die 
öffentliche Ruhe zu befürchten stand. Nur zwei ganz unbestimmte 
Meldungen lagen vor über eine Karnevalsmaskerade, die im Februar 
zu Unruhen benutzt werden sollte, worüber schon die Breslauer 
Presse eine Notiz enthalten hatte, und über eine Jagd bei v. Mal
czewski im Wilatkowoer Walde (Kr. Gnesen), nahe der russ. Grenze 
am 24./5. 1., die man mit Demonstrationen verbinden wollte. Land
rat und Grenzzollbeamte waren unterrichtet (Ber. 23. 1. u. 1. 2. auf 
Verf. 22. L).

Damit war die Stadt Posen von den schlimmsten Gästen ge- 
reinig.t Für die Provinz versuchte Beurmann durch einen Rund
erlass au die Landräte v. 27. 1. Sicherung zu schaffen. Er betonte 
eine von den Bewohnern selbst mit Besorgnis in mehreren Teilen 
der Provinz bemerkte „gewisse politische Aufregung“ , die bei den 
Behörden Aufmerksamkeit erregen musste. Deshalb sollte im Kreise 
aufgepasst werden, besonders bei schon früher als politisch regsam 
bekannten Gutsbesitzern und gegenüber Leuten der gebildeten 
Kreise. Im übrigen waren ohne Zweifel die verdächtigen Bewe
gungen teilweise durch die pöln. Ueberläufer verursacht, deren man 
eine Anzahl in Posen hatte verhaften müssen. Ein gleiches sollte 
durch den Landrat bei allen Fällen dringenden Verdachts politischer 
Umtriebe geschehen und der Inkulpat an das Posener Polizeipräsi
dium abgeliefert werden.
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III.

Keineswegs aber war mit diesem ersten Schritt das Uebel des 
Flüchtlingswesens w irklich behoben. Noch im April hielten sich im 
Landkreise Posen 43 derartige Individuen auf, darunter 15 Knechte, 
4 Leinen- und Tuchweber, 3 Bediente, 4 Müller, 3 Schmiede usw. 
Wohl keiner gehörte den höheren Schichten an. Sie beschäftigten 
sich vielmehr als Dienstboten und Handwerker und ihre Führung war 
tadellos. Wlad. Cywiński war Oekonom in der Kommenderie, Ant. 
v- Czamański und Joh. v. Sakiejeff, der Sohn eines russ. Offiziers, 
gleichfalls Wirtschafter, Mauritius Bednowski, Sohn eines Gutspäch
ters, der sich der Bestrafung für eine unerlaubte Geldsammlung zu 
einem Denkmal für den erschossenen Patrioten Konarski durch die 
Flucht entzogen hatte, war Apotheker und jetzt Oekonom und Brauer. 
Allen Flüchtlingen war eröffnet worden, dass sie bei jedem Woh- 
"ungswechsel polizeiliche Erlaubnis nachsuchen müssten und sonst 
Einstellung in die Arbeiterabteilung zu gewärtigen hätten. Ihre Per
sonalien waren durch Signalements vervollständigt (Minutoli an 
Leurm. 17. 4.).

Am 10. 7. erinnerte Beurmann Minutoli und andeie Landräte 
Faran, dass höherer Bestimmung zufolge die Flüchtlinge gebildeten 
Standes, wenn sie nicht vor dem Militärdienst entwichen waren odei 
zu politischem Verdacht Ursache gaben, gleichfalls vorläufig nach 
Magdeburg als Aufenthaltsort gewiesen und nach und nach dorthin 
beschafft werden sollten. Er wollte zunächst die in Stadt und Krens 
Losen befindlichen 6 +  2 Leute dieser Kategorie in der mündlich mit 
Minutoli verabredeten Weise mittelst Personenpost und von Berlin 
uns mit der Eisenbahn in Begleitung eines Polizeibeamten möglichst 
Faid abschieben lassen. Dabei war natürlich Aufsehen zu vermeiden 
Und dafür zu sorgen, dass sie bei der Durchreise in Berlin streng 
Feaufsichtigt wurden, evtl, nach Benachrichtigung des dortigen 
Lolizeipräsidiums. War bei einem oder dem anderen die einstweilige 
Zurücklassung durch besondere Gründe geboten, so konnte sein 
matz durch einen Angehörigen der Arbeiterkompagnie besetzt wer
den, deren 10 ebenfalls für Magdeburg bestimmt waren.

Am 23. 7. erging an Minutoli die Weisung, in gleicher A lt wie 
Fisher auch die übrigen in der Provinz befindlichen 11 Ueberlaufer

bezeichneten Klasse und die namentlich bezeichneten Leute aus 
Fßr Arbeiterkompagnie abtransportieren zu lassen. Zugleich zeigte 
Fer Oberpräsident dem Grafen Arnim an, dass am 17. 7. die 1. La
dung von 7 Köpfen in M. eingetroffen war und die übrigen folgen 
VÜIten. In Magdeburg wurden aber sämtliche poln. Ueberlaufer als 
befangene behandelt und das gleiche sollte mit den später ankom- 
uienden geschehen. Diese Strenge erschien ihm überflüssig. Sie 
Machte in Posen einen ungünstigen Eindruck und war vielleicht ge- 
SlSnet, die bereits bestehenden Sympathien für diese Elemente noch
D 8

'ätsche W issensch. Z e itsch r. i.  W arthe 'lam l. H e ft  1. 1940.
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zu steigern. Auch entsprach eine solche Behandlung wohl nicht dei 
Kabinettsordre v. 25. 1. 1844, da nach ihr diese Leute, weil sie den 
besseren Klassen angehörten, zur Beschäftigung und resp. Verkehr 
mit den dortigen Einwiohriern so weit zugelassen werden sollten als 
es die Polizei für unbedenklich erachtete. Nach Beurmanns Ansicht 
kam es auf eine Entfernung aus seiner Provinz an, um ihre hier und 
in Polen etwa bestehenden Verbindungen abzuschneiden und sie 
von unüberlegten Unternehmungen abzubringen. Es war aber nicht 
anzunehmen, dass es ihnen in Magdeburg gelingen würde, Anhang 
und Unterstützung bei ihren Plänen zu finden und die Verbindung 
m it Posen wieder anzuknüpfen. Daher konnte ihnen unbedenklich 
etwas mehr Bewegungsfreiheit in der Stadt eingeräumt und ihnen 
erlaubt werden, sich nach ihren Fähigkeiten Erwerb zu suchen. Er 
stellte dem Minister entsprechende Schritte anheim.

Als dann die Flüchtlinge grösstenteils auf dem bezeichneten 
Wege entfernt worden waren, glaubte Beurmann der Auflösung dei 
für die russ. und poln. Ueberläufer gebildeten Arbeiterabteilung 
überhaupt näher treten zu können. Der Kriegsminister erklärte sich 
grundsätzlich einverstanden, wünschte aber zunächst noch fest
gestellt zu sehen, 1. wie es mit den Juden und 2. mit den Leuten 
gehalten werden sollte, die ungeachtet der Bemühungen um Be
schaffung eines Unterkommens ein solches nicht gefunden hatten 
(Arnim an Beurm. 6. 1. 1845).

Die Frage wegen der Juden erledigte sich dadurch, dass solche 
der Abteilung nicht mehr angehörten. Sie waren, von ihren Glaubens
genossen mit Geld versehen, freiw illig aus dem .Laude und zumeist 
nach Hamburg gegangen. Die seit dem 20./8. 5. 1844 erneuerte Kar
tellkonvention mit Russland machte einen ferneren Zuzug von dort 
unmöglich, und eine Rückkehr der Auswanderer war nicht zu be
sorgen, abgesehen davon, dass dann das Mittel der Rückbeförderung 
über die von ihnen überschrittene Grenze verblieb. Dann enthielt 
die Abteilung Ende Januar überhaupt nur noch 51 Menschen, von 
denen 24 bereits ein Unterkommen gefunden hatten, aber wieder auf
genommen werden mussten, weil sie entweder Verstösse gegen die 
Hausordnung oder leichtere Polizeivergehen sich hatten zuschulden 
kommen lassen. Der Grund ihrer Wiedereinrangierung fiel mit der 
Aufhebung der bisherigen strengen Regeln hinsichtlich dieser hin
weg. Wegen begangener Verbrechen waren 17 eingestellt worden. 
Auch sie hatten bereits eine Arbeitsstätte und dass sie wieder eine 
solche erlangen würden, war um so weniger zweifelhaft als sie zu
meist wegen unerheblicher Diebstähle und daher in vielen Fällen nur 
mit körperlicher Züchtigung bestraft worden waren. Drei waren 
eingestellt, weil sie sich bei den politischen Ereignissen des Vorjahres 
verdächtig gemacht hatten. Ihre Entlassung unterlag um so weniger 
einer Besorgnis, weil sie einmal den Boden für ihre Operationen ver
loren hatten und weil andererseits das eigene Interesse, abgesehen
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Wn ihrer geringen Zahl, sie zur Vorsicht veranlassen würde. Ebenso 
Verstand es sich von selbst, dass ihnen besondere polizeiliche Auf
merksamkeit gewidmet werden musste. Der Ueberrest war an sich 
geringfügig. Sie unterzubringen war bisher nicht versucht worden,

sie sich meistens Desertionen aus der Arbeiterabteilung erlaubt 
hatten. Aber Beurmann hegte keine Zweifel, dass auch für sie sich 
e*n Unterschlupf werde finden lassen. Bei Erwägung der grossen 
Zahl von Ueberläufen und der geringen Zahl derer, die noch in der 
Arbeitsabteilung weilten, konnte es kaum besorglich sein, deren 
Auflösung zu bewirken, und um so weniger als die Momente, auf die 
er früher hingewiesen hatte, der öffentlichen Sicherheit einen ge
nügenden und jedenfalls wohlfeileren Schutz darboten (wohl zuriick- 
Sehaltenes Konz, an Arnim 21. 2. 1845).

Die Auflösungsmassnahme ergab sich aber in Wahrheit schon 
v°n selbst durch die wesentliche Veränderung, die die Lage der russ. 
Und poln. Ueberläufer infolge der neuen Auslieferungskonvention er
fuhr. ln Rücksicht hierauf ordnete die Posener Regierung am 26. 1. 
üen Landräten gegenüber an, dass es der Einreichung der monat
lichen Nachweisungen dieser Flüchtlinge nach dem bisherigen 
Schema nicht mehr bedürfe. Dagegen sollten vierteljähi liehe Listen 
üer im Kreise sich aufhaltenden Ueberläufer summarisch, aber in dei 
Art gefertigt werden, dass ihr Zu- und Abgang zu ersehen war. Hier
bei und besonders bei dem Zugang war der Gesichtspunkt festzu- 
halten, dass ihre Zahl sich nicht durch Zutritt vom Auslaude hei vei- 
Dehrte. Es war deshalb genau zu vermerken, von welchem Ort aus 
üer Zugang entstanden war, und es musste ersichtlich sein, wo jedes 
Ueue Individuum sich bisher im Inland aufgehalten hatte, und ebenso, 
Vk>hin sich die abgegangenen gewendet hatten. In ähnlicher y\ eise 
milderte Beurmann seine Anordnung, wonach die poln. Uebeiläuiei 
höheren Standes ihren Aufenthaltsort nicht ohne seine Genehmigung 
Erlassen sollten, als nicht mehr zweckmässig ab, nachdem sich die 
Verhältnisse dieser Leute günstig gestaltet hatten. Hinfort mochten

Landräte selbst die Erlaubnis zu einem Domizilwechsel erteilen, 
s°fern sie nichts dagegen zu erinnern fanden, aber unter Benach- 
r(chtigung des neu beteiligten Kollegen. Nur die Stadt Posen durfte 
ei|i solches Individuum, ob höheren oder geringen Standes, nicht 
2üm Wohnort wählen (Runderlass 8. 9.).

. Die Behörden glaubten also offensichtlich, dass infolge einei 
Unterbindung neuen Zuzugs die Kalamität der Ueberläufer und 
.Achtlinge von selbst erlöschen würde. Diese Hoffnung erfüllte 

sich bis zum Aufstandsausbruch von 1846 indessen keineswegs, denn 
s.'e spielten dabei eine wichtige Rolle und ungefähr 20 mussten aut 
(Jer Anklagebank Platz nehmen.
r, Die geschilderte Episode ist nur ein winziger Ausschnitt aus dei 
Amschichte der poln. Emigration. Sie findet durch die bald folgenden

8*
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Ereignisse ihre Rechtfertigung, und wohl nur durch das energische 
Zupacken der staatlichen Gewalt 1844 gelang es dieses Mal, Posen 
noch für gerade ein Jahr ernsthafte Tumulte zu ersparen. Sie zeigt 
aber weiter, welche Fülle von Aerger, Arbeit und Kosten Preussen 
infolge seiner Nachsicht nud Humanität erwachsen ist, für die es nie 
Dank geerntet hat.

Der Bienenzins in den Aemtern 
unter Friedrich dem Grossen.

D ie  D o m ä n e n ä m te r w a ren  eine w ic h tig e  E in n a h m e q u e lle  des- 
fr id r iz ia n is c h e n  S taates. Sie w u rd e n  fü r  6— 12 Jah re  an P r iv a te  
v e rp a c h te t, d ie  d u rc h  V e r le ih u n g  der T ite l A m tm a n n , O b e ra m tm a n n  
oder A m ts ra t  k ö n ig lic h e  V e rw a ltu n g s b e a m te  m it  e inem  F ix u m  als 
G e h a lt w u rd e n , d ie  P a c h t in  Q u a rta ls ra te n  p ü n k t lic h  a b z u fü h re n  
h a tte n , %  d a vo n  in  G o ldm ünzen , w o be i der D u k a te n  zu 2 T lr .  18 G r .r 
der F r ie d r ic h s ’ d o r aber zu 5 T lr .  ge rechne t w u rde . V o r  der V e rp a c h tu n g  
m uß te  e in  K o m m is s a r der zus tä nd ige n  D o m ä n e n ka m m e r nach  den 
a m tlic h e n  ökonom ischen  P r in z ip ie n  u n d  zah lre iche n  R ic h tz a h le n  u n d  
a m tlic h e n  T a x e n  e inen genauen E rtra g s a n s c h la g  berechnen, der da nn  
v o n  e ine r K o m m is s io n  de r K a m m e r u n d  e n d lic h  im  G e n e ra l-D ire k 
to r iu m  ge hö rig  „e x a m in ie r t “  w u rde , d a m it  d ie  In te ressen  der k ö n ig h  
Kasse, w enn irg e n d  m ö g lic h  d u rc h  e in  „schönes P lu s “  g e w a h rt u n d  
g e fö rd e r t  w u rde n .

B e i den E in n a h m e n  gab es den sehr u m fa n g re ic h e n  T ite l  „u n b e 
s tä n d ig e  G e fä lle “ , w o ru n te r  auch der B ie ne nz in s  f ie l,  de r v o n  de n  
B ie n e n rü m p fe n  der A m tsb e w o h n e r, aber auch  vo n  den in  den F o rs te n  
e tw a  noch vo rh a n d e n e n  B eu tebä um e n  erhoben w u rde .

I n  den neuen L a n d e s te ile n  W es tp reu ß en  u n d  dem  N etze lande- 
w u rd e n  d ie  aus den s ta a tlic h e n  u n d  g e is tlich e n  G ü te rn  g e b ilde te n  Ä m te r  
sehr b a ld  „ a u f  p reuß ischen  F u ß “  d u rc h  E in r ic h tu n g s k o m m is s a re  u m 
g e s te llt. Sie w a ren  re c h t sch lim m e  „Z u s c h u ß b e tr ie b e “ , w e il besonders 
in  d ie  B a u te n  re c h t v ie l G e ld  ge s teck t w e rden  m u ß te : d ie  W o h n ge bä ude  
w a re n  d a n k  de r h ie r noch vo rh e rrsch e n d e n  h ö lze rn e n  oder b loß  ge
k le b te n  S cho rns te ine  nach  des K ö n ig s  W o r t ,  das d ie  V e rw a ltu n g  schn e ll 
a u fg r if f ,  „ re in e  F e u e rn e s te r“ , d ie  W ir ts c h a fts g e b ä u d e  re c h t „d e s o la t , 
daß es im m e r w iede r in  den B e re is u n g s p ro to k o lle n  v o n  dem  oder je ne m  
h ieß  „ d r o h t  e in z u s tü rz e n “ , „d e m  E in s tu rz  n a h e “ , „s c h o n  e ing e fa llen  , 
se lbs t v o n  den B ru n n e n  w u rd e  b e r ic h te t,  sie d ro h te n , s ich  in  s ich  zu 
s tü rz e n ! D a  m u ß te  d ie  K a m m e r im m e r w ie d e r nach „e in e m  sch ick 
lic h e n  F o n d “  fü r  d ie  B a u te n  u n d  R e p a ra tu re n  suchen, u m  d ie  G e lde r 
zu b e w illig e n , w enn d ie  obers te  B a u b e h ö rd e  zu B e r l in  R isse u n d  A n 
schläge g rü n d lic h  e x a m in ie r t  h a tte n , w o be i das B em ühen , sparsam  
zu w ir ts c h a fte n , zu m anchen S tre ich u n g e n  fü h r te , —  w o h l n ic h t  im m e r 
z u r F reud e  der „E n tre p e n e u rs “ , d ie  s ich  v o m  zus tä nd ige n  B a u in s p e k to r 
„p e rs u a d ie re n  ließ en , d ie  A u s fü h ru n g  eines solchen B aues a u f Wagen 
u n d  V e r lu s t “  anzunehm en. G enug, es w u rd e  v ie l G eld g e b ra u ch t, d ie  
za h lre ich e n  F onds m u ß te n  da vo rschuß w e ise  u n te re in a n d e r o f t  aus- 
he lfen , sch lie ß lich  m uß te  das E x tra o rd in a r iu m  zu B e r l in  e insp ring en -
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D a he r w u rd e  b e im  E rtra g s a n s c h la g  fü r  e in  A m t h ie r im m e r nach 
neuen E in n a h m e q u e lle n  gesucht, w enn sie auch n u r bei den unbe- 
s tänd  gen G e fä lle n “  h a lfe n , e in  P lus zu e rrechnen —  a u f dem  P a p ie re . 
D a Sab es das W e id eg e ld  der „ lo s e n  Le u te , d ie  V ie h  h ie lte n  das INah- 
Tungsgeld der H a n d w e rk e r, so w e it m an  sie a u f dem  p la t te n  L a n d e  
noch be ließ , d a nn  aber den B ie nenz ins , p ro  B ie n e n ru m p f 12 G r. 1 rs 
Jahr fü r  jeden  be flogenen B e u te b a u m  in  der F o rs t n u r ■> ,,
n ie is t der P ä ch te r übernehm en  m uß te , w e il s ich se lten  L ie b h a b e r 
d a fü r als P ä ch te r fan den . D ie  öko no m isch  denkende F o rs tv e rw a ltu n g  
sah diese B eu tebä um e  n ic h t  gern, d ie  f lü c h t ig e n  ¿ J e n  
ve rließ en  ih re  W o h n u n g  auch le ic h t, da ke ine  neuen F lu g lö c h e r h  
geschaffen w e rde n  d u r fte n , v e r f lü c h te te n  sie s ich
der A u s re u te r des A m te s  seine M uhe  h a tte , ^ ^ a nlchfasies d ie  
m issars der K a m m e r be i de r E rre c h n u n g  ê ne* u ud  sie a m tlic h
Z ah l de r noch be flogenen B eu teba um e  íe s t^ f J re ll“ ; f u ¿  e ™  i  er  
zu besche in igen W e n ig  F reud e  e rle b te  er d a nn  aber aucn, i ie n n  
in  den A m ts d ö rfe rn  ans® Z äh len  de r R ü m p fe  v o n  den zahm en G a rte n 

b ienen g in g !
D a  s tan den  w o h l noch  d ie  K orbe  »her d l .  I n s a s s e n « , »  ,m

S í « « »  f e f S “. rn ° a f l e  « r e "  » T s c h i a c h  besetz t » n d  d u r f te »  
¿ E S t  als „ v o l l  'g e re c h n e t w erden.
P r iv ile g ie n  aus a lte r  Z e it, nach  denen sie , w erde ohne A bgabe
P a tten , B ie n e n flu c h te n  zu h a lte n  ohne jede de’r  W a ld b e u te n
des v o n  ande ren  B ie n e n fre u n d e n  m ld  d®£ h  t te  si ch  d ie  D o k u m e n te  
V erlan g ten  H o n ig -  u n d  W achszinses. aus dem  P o ln ischen
als Bew eise des re c h tm ä ß ig e n  B ®s lt f es f " r  h  ins  G ru n d b u c h  des A m te s  
überse tzen lassen u n d  d a n n  p ro d u z ie r t  a d K o m m i ssar der
e in tra g e n  lassen, w o der e inen A nsch la g  e rrecnncnae 
K a m m e r a lles nach lesen k o n n te .

D e r zäh lte  aber n u r  d ie  a m tlic h
jeden O r t  zusam m en u n d  e rrechne te  so den P r iv i le g ie r te n  h a lfe n
beständ igen G e fä lle n “ . A b e r d ie  B eschw erden be i de r
m it  den Jah ren  doch, w e il d ie  soU ten a l e G erech tsam e ge-
D u ld ig u n g  zu M a rie n w e rd e r b e rie fe n , es s o llte n
s c h ü tz t w e rden . .

, T i.n i i  Her V e rw a ltu n g , d ie  e inze lnen
V o rh e r  ve rsu ch te  es deI' .  „b e s ta n d  d a ra u f sch ließen ließ , daß

G em einden, w o  e in  g rö ß e re r B ie n e n  , S am m le rn  v o n  Z u c k e r-
m an d o r t  e in  gewisses In te re sse  an hseg v o r h a n den w a r, sie dazu
«rsa tz u n d  H e rs te lle r  des be ge h rte i - B ie n e n ru m p f e in  gewisses
*5 „p e rs u a d ie re n “ , s ta t t  der; 12 G r . p ro  ß ie i e daj/ d a n n  vo n  den

, F ix u m  v o n  m äß ig e r H o h e  Jah ri^ h  f s^ä n d i| en ’ h in ü b e r w e chse lte !
-U n b e s tä n d ig e n  G e fa llen  zu d r e rlch te n  der A m ts b e w o h n e r h a t te  
A,ber das P e rsuad ie ren  be i den G e rich te n  ue i dazu n ic h t  v e r 
a c h t  im m e r den e rh o ffte n  E r fo lg . , mr  * ic h ts le u te  ta p fe r  dem  R a te , 
Stehen, e rk lä r te n  d ie  Schu lzen un  na hm  u n d  d ie  P ro to k o lle
der a lle  ih re  E in w ä n d e  tre u l ic h  zu P a p ie r n a h r n ^  A nw esenden _
nach d e u tlic h e m  u n d  langsam en  Ve ausre ichende
u n te rk re u ze n  ließ  : da  h ieß  es, b e i dem  D oH e gäbe es^ ^  e in m a l
ß lenenweide, w e il de r B od en  so scd »edeihe D ie  F o rs te n  seien
-d e r  d re ik a n t ig e  W e iz e n ", d e r ^  ^ h ^ o í z d i e b s t a h l e n  ge-
von de r F o rs tv e rw a  tu n g  wegen F u r c h t ^ . ^ ^  d u rc h z u w in te rn .
schlossen, es m ache o ft zuviel M u  ■ > , p Bestim m ungen üb er

f e t t ; íe n “  J ™ í.eg ”e rt S b e r « i  E i , „ a h m »  g in g .»  i w m i
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z u rü c k ,  was d ie  R ä te , w enn sie nach  sechs Jah ren  w iede r b e im  E r 
tra g sa n sch la g  m it  den „u n b e s tä n d ig e n  G e fä lle n “  b e s c h ä ftig te n , s te ts  
k o n s ta tie re n  m uß ten . E s  fe h lte  dem  B a u e rn  dam als  v o r  a lle m  a n  
der Z e it  f ü r  d ie  P flege der lie b e n  B ienen , w enn er den E r t ra g  ih re r  
v o rb ild lic h e n  E m s ig k e it  auch  ge rn  m itg e n o m m e n  h ä tte , u m  a l l d ie  
L a s te n  a b z u tra g e n , d ie  ih m  a u fg e b ü rd e t w u rde n .

E s h a lf  auch  w en ig , daß d ie  P ä c h te r der Ä m te r  in  dem  V e rtra g e  
v e rp f l ic h te t  w u rd e n , neben v ie le m  auch  in  de r H a ltu n g  v o n  B ie n e n  
den A m ts u n te r ta n e n  m i t  g u te m  B e is p ie l vo ra n zu g e h e n  u n d  sie be i 
seinen zw e im a lig e n  D o rfb e re is u n g e n  dazu a u fz u m u n te rn . E r  wurde- 
d a u e rn d  se lbs t e ifr ig  k o n t ro l l ie r t  u n d  h a tte  v e rtra g s m ä ß ig  se inen  
B ie n e n b e s ta n d  dem  N a c h fo lg e r in  der P a c h t nach  dem  T a x p re is e  zu 
überlassen . U m  d ie  J a h rh u n d e rtw e n d e  g in g  m an  d a nn  h ie  u n d  da dazu 
üb e r, den B ie ne nz in s  v o lls tä n d ig  fa lle n  zu lassen, was s iche r fü r  d ie  
K o m m is s a re  u n d  L a n d re u te r  eine e rw ün sch te  E r le ic h te ru n g  w a r 1 
D iese M aß nahm e w ir k te  da nn  auch  a u fm u n te rn d e r in  der B evö lke rung ,, 
d ie  s ich  n u n  ohne s ta a tlic h e  B e v o rm u n d u n g  w ie d e r der B ie n e n z u c h t 
zu w a n d te , besonders a ls d ie  napo leon ische  K o n tin e n ta ls p e rre  den. 
Z u c k e r sehr ra r  m ach te .

A lb e r t  K o e r th , B e r lin .



Das B ielitzer Zunfthaus
Von Carl H o i n k e s  -B ielitz.

I.
Die Bielitzer Tuchmacherzunft hat ihre ersten Satzungen durch 

das grosse Zunftprivilegium von 1548 verbrieft erhalten sie muss 
a'so damals schon den Kinderschuhen entwachsen und zu Ansehe
«nd Bedeutung gelangt gewesen sein. , , ,

Wann diese von ihrer Gründung ab schon J e<leutendste Zunft 
der Stadt zu einem eigenen Hause kam, ist nicht feststellbar 
erster Hinweis auf ein solches findet sich m einem Akte vo 
der mit der Formel schliesst: „So geschehen Bieli z, n ^
hause, den 17. Martii Ao. 1 7 1 4“ . Wo dieses Haus «estanden haben 
urag, ist unbekannt; auch das seit 1 7 09, freih - v  , 
Geführte Zechbuch schweigt sich darüber aus Aber die Vermut u g 
,st naheliegend, dass dieses Haus dem Stadtbrand von 1 7 5 3, d 
Uber 100 Häuser und darunter auch das „Farbhause 
äscherte, zum Opfer fiel; denn am 22. März 1 7 5 6 kaufte die Zunft 
ein neues Haus mit der Widmung als „Zechhaus .

Fs war das an der Ecke des Ringes gelegene „bürgerliche Hand- 
l®ss- und schankberechtigte" Hans des Kauf- und Handelsmannes 
c hrist]ieb Langer, das sie „für die abgeredete Kaufsumme von E 
tausend flor. rhein.“ kaufte. Es findet sich darüber eine ausführlich 
Eintragung im „Prothocol- oder Zech Buch der Löblichen Zeche der 
tuchmacher-Zunfft“ , die nicht nur die damals in Snröch
befindlichen „Zunfft-meister, wie auch Herren Aeitisten-und Spr 
fe is te r“ namentlich aufführt, sondern auch mit dem frommen 
Wunsche schliesst: „Gott lasse uns und Unsere Nachkommen Bey 
rüh und Fride nebst Götti. Segen Dasselbe Besitzen .

Dieses Haus ist die alte Conscr. Nummer 51 Stadt- ^ t e r  Zoll- 
amtsgasse No. 2, und wurde in der ersten Zeit „das M ®iste^a u  
genannt. Es sollte fortan für ein halbes Jahrhundert den Mi telpunkt 
allen Zunftlebens der Tuchmacher m der Zeit des grössten 
Sch\vunges dieser bedeutendsten Zunft der Stadt bilden ^
seiner Ruinierung durch den Stadtbrand von 1 8 0 8 „das Zunfthaus 
sein

Die Zwecke, denen ein solches Zunfthaus zu denen‘ hatte, waren 
Vielfache: In erster Linie war es das Versammlungshaus für



120 Carl Hoinkes

vierteljährlich abgehaltenen, sogenannten Quartale (d. i. die grossen 
allgemeinen Versammlungen der gesamten Meisterschaft), sowie für 
alle übrigen, bei der starken Bindung der Zunftglieder untereinander 
häufigen Zusammenkünfte und Sitzungen der Zunftmeister und des 
Zunftausschusses. Es war ferner der Amtssitz des Zechamtes, das 
bei der straffen Organisation der Zunft in steter und naher Berührung 
mit den Meistern stand. Endlich aber diente das Zunfthaus auch der 
zeitweisen Sammlung und Einlagerung der Tuche, und war gleich
zeitig gemeinsame Prüflings- und Ablieferungsstelle gewisser 
Warengattungen. Dass es nebenher auch als vorübergehende Her
bergsstätte durchwandernder Gesellen eingerichtet war, darüber er
bringt ein Vormerk im erwähnten „Zechbuch“ den Nachweis: „Anno 
1 7 60, den 8. Januarii, Wurden mit Genehmhaltung und Willen der 
gantzen Löbl. Zunft 3 Stück Better nebst zugehörigen Überzügen 
und Bett-Tuch ins Meisterhaus angeschafft; wellche alles in allen 
kosten: 24 fr 25 x r“ . Später wurden die durchziehenden, fremden 
Gesellen in der eigens eingerichteten Gesellenherberge auf der Ober
vorstadt untergebracht, die unter der Leitung eines von der Zunft 
bestellten und beaufsichtigten „Herbergsvaters“ stand.

Schliesslich war wohl auch schon in frühen Zeiten das Zunft
haus mit einem Wirtshausbetrieb in Verbindung, denn wo deutsche 
Handwerksmeister in stundenlanger Arbeit und Beratung beisammen 
sassen, zumal, wenn dabei auch Geschäfte erörtert und zum Ab
schluss gebracht werden, da ging es, zum guten Ende, ohne Trunk 
nicht ab. Auch Verstösse gegen die Zunftsatzungen wurden gern 
mit „einem Fessel Mertzen“ , das dann gemeinsam getrunken wurde, 
geahndet, Aufnahmen neuer Mitglieder in der gleichen Weise ge
feiert. So wie im 19. Jahrhundert, mag das Haus auch in der zweiten 
Hälfte des 18. ein Mittelpunkt des geselligen Lebens der Stadt ge
wesen sein.

Aber es hat den Anschein, dass schon in den 80er Jahren des
18. Jahrhunderts der Gedanke an eine Verlegung des zünftlichen 
Heimes aufgetaucht sei, was bei der ständig zunehmenden Meister
zahl und der räumlichen Enge des Zunfthauses nur begreiflich er
schiene. Auch mochte die Verschiebung des Schwerpunktes des 
geschäftlichen Lebens aus der Ringmauer in die Niedervorstadt, die 
sich schon seit Jahrzehnten fühlbar machte, eine solche Verlegung 
des Hauses in den Mittelpunkt des Geschäftsverkehres wünschens
wert erscheinen lassen. Den Rückschluss auf diese Absicht gestattet 
der Umstand, dass die Zunft bei einer öffentlichen Lizitation am
12. April 1 7 8 8 von den zum St. Anna-Hospital in der Niedervor
stadt gehörigen Gründen ein Stück im Ausmass von 525/„ Klaftern 
□  für den Preis von 83 fl. rh. und 40 xr. erstand. Die Fläche 
grenzte „von der Mittagseite“ an das Färbehäusel der Zunft, lag im 
Uebrigen „von der Morgenseite an der Spitalgasse, von der Abend- 
seithe an Johann Hoffmanns, und von der Mitternachtsseithe an 
Johann Feyerabends Gränze“ . Der Platz gehörte zu den unter
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Stadtjurisdiction stehenden Spitalsgründen und bildete ein Stück 
des alten Spitals-Friedhofes, der Verkauf erfolgte mit landesbehörd- 
ücher Genehmigung und Bestätigung.

Dann freilich hört man längere Zeit nichts mehr von einer Ver
legung des Zunfthauses, bis der grosse Stadtbrand von 1 8 0 8 auch 
diese Frage zu einer „brennenden“  machte: das alte Zunfthaus 
Innerhalb der Ringmauer war eingeäschert, das St. Anna-Spital in 
der Niedervorstadt samt dem benachbarten Färbehäusel der Zunft 
dl gleicher Weise dem Stadtbrand zum Opfer gefallen; der Weg zur 
Durchführung alter Absichten schien geebnet.

Im Oktober 1 8 0 8 wurde eine Kommission abgehalten, der „der 
Herr kk. Commissair Sommer“ , der von den Landesbehörden nach 
dem Stadtbrand nach Bielitz dirigierte „kk. Architekt Krieghammer, 
der Magistrat und die herzogl. Cameral-Direktion“ beigezogen 
^aren. Diese beschloss, das St. Anna-Spital nicht wieder aufzu
bauen, sondern die Brandstelle samt Mauerwerksresten im Wege 
einer öffentl. Lizitation feilzubieten. Für den Erlös sollte der Rubel’ 
sche Brandplan nächst der Dreifaltigkeitskirche in der Obervorstadt 
erkauft, und darauf, mit Zuhilfe-Nahme eines 'I eiles des vorderen 
Kirchhofes, das neue Spital nach dem bereits entworfenen Plan des 
Sen. Architekten errichtet werden.

Fast zu gleicher Zeit aber fasste auch die Luchmacherzunft den 
Beschluss, den „Brandplan“ ihres alten Zunfthauses im Wege der 
öffentl. Versteigerung zu verkaufen, „da dessen Beibehaltung und 
Ketablirung nach Einrathen des H. Zunftkommissairs für die Zunft 
uicht zuträglich befunden worden“ . Wahrscheinlich erforderte der 
^Viederaufbau des Hauses, dessen gewölbtes Erdgeschoss ja freilich 
mhalten geblieben war, dennoch eine bedeutende Summe, die man 
besser in einem Neubau anlegen zu können hoffte.

Der Grundstücksverkehr in den Jahren unmittelbar nach dem 
Grossen Stadtbrand von 1808 war ein lebhafter; mit deutlicher 
Bevorzugung der Vorstädte. Viele Bürger waren gar nicht im 
Stande, ihre abgebrannten Häuser wieder aufzubauen, zumal dabei 
schon baupolizeiliche Vorschriften zu beobachten waren, die allzu 
Primitive Neubauten nicht mehr gestatteten. Manche mögen die 
Gelegenheit benützt haben, sich aus der engen Stadt in die raum
reichere Vorstadt zu verlegen. Insbesonders die Niedervorstadt übte 
nuf Handel und Gewerbe eine besondere Anziehungskraft aus, da sie 
von manchen Lasten, die die Stadtbürger („innerhalb der Ring
mauer“ ) zu tragen hatten, frei war, die Privilegien der Bürger inner
halb der Ringmauer hingegen viel von ihrem Wert eingebüsst hatten.

Was nun „die Veräusserung des in der hiesigen N. Vorstadt 
Ko. 79 unter städtischer Gerichtsbarkeit gelegenen Spithal-Brand- 
Planes nebst vorhandenen Mauerwerk im Wege einer öffentlichen 
Versteigerung“ anbetrifft, so wurde sie mittels Edikt vom 15. Novem
ber 1808 in die Wege geleitet. Es meldete sich aber zur Versteige
rung am 12. Dezember 1808 nur ein einziger kauflustiger. Der Stadt
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brand steckte den Bürgern noch in den Gliedern, und es herrschte 
ein Ueberangebot an „Brandplänen“ , bei gleichzeitig ins Masslose 
gesteigerten Preisen für Baumaterialien, Ziegel, Holz, Kalk und 
Arbeitslöhnen. Beim letzten Termin, am 21. Dezember 1808, wurde 
das Grundstück von der Tuchmacherzunft für ein Meistbot von 
3050.— fl. rh. erworben, und ihr mittels Ratsbeschluss vom 17. Jän
ner 1809 grundbürgerlich zugeschrieben.

Weniger glatt sollte sich der Verkauf der Brandruine des Zunft
hauses gestalten. Am 13. September 1 808 baten die Zunftvorsteher, 
den Verkauf im Wege der öffentl. Lizitation einzuleiten. Die Tag
satzungen „zur Versteigerung des am Ring-Eckplatz sub. No. consr. 
51 gelegenen, abgebrandten, schanksberechtigten Bürgerhauses“ 
wurden auf den 23. und 30. September, sowie den 7. Oktober 18 0 8 
ausgeschrieben, doch verlief der Termin vom 23. September 
mangels Käufern — ergebnislos, und am 27. September zog die 
Zunft ihr Versteigerungsgesuch zurück.

Es scheint also innerhalb der Zunft keine besondere Einigkeit 
geherrscht zu haben, und auch keine solche in den Reihen der 
Meisterschaft, die dem Zunftausschuss nicht angehörte. Den Zunft
ältesten mag ihr Amt bei dem Widerstreit der Meinungen nicht 
leicht gefallen sein, denn nach wenigen Monaten schon sahen sie 
sich genötigt, neuerdings um Lizitation der Brandruine mit kurzen 
Terminen anzusuchen. Doch verliefen sämtliche drei Termine 
mangels Käufern erfolglos. Erst der über besonderes Ersuchen der 
Zunft „auf acht Tage ausgesetzte, durch Drommelschlag neuerlich 
für den 12. Mai 1809 zu verlautbarende Versteigerungstermin“ führte 
zu einem Erfolg. Der „Zunfthausbrandplan“ wurde um die Summe 
von 6300 fl. rh. an Joseph Letzner als Meistbietenden verkauft. 
Man sieht aus dem Preis, dass das Haus nicht sehr schwer beschädigt 
gewesen sein kann, und das Erdgeschoss mit seinen schweren W öl
bungen wohl erhalten geblieben war. Denn die Preise von leeren 
Bauplätzen, zumal innerhalb der Ringmauer, waren damals weitaus 
niedrigere; man bevorzugte die Vorstadt, insbesondere die Nieder- 
vorstadt, wenn man ein Haus errichten wollte.

Der Beschluss, an den Bau eines neuen Zunft- und Färbehauses 
auf dem ersteigerten Grund in der Niedervorstadt zu schreiten, 
wurde in der grossen Fronleichnams-Quartalversammlung von 
1810 gefasst. Aber schon kurze Zeit darauf, am 24. Juni 18 10, 
lief ein Protestschreiben gegen diesen Beschluss beim Magistrate 
als der Vorgesetzten Obrigkeit ein.

Eine Anzahl Meister habe erst jetzt von diesem Beschluss 
Kenntnis erlangt, und protestire dagegen: wegen des zu geringen 
Geldvermögens der Zunft, und weil sie befürchte, dass später kein 
anderes M ittel vorhanden sein werde, „als durch zu sammelnde 
Quartalgelder von einem jeden Zunftgliede, diese bedeutende Un
kosten zu bestreiten“ . Sie erklärten, es sei ein Zunfthaus, „ob es 
wohl einigermassen nützlich, dennoch entbehrlich“ , hingegen würden
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sie „nicht darwieder“ sein, wenn ein Färbehäusel mit ein paar 
Kesseln „für arme Meister“  gebaut würde, und die Zunft ihr Geld, 
»Wenn sie so glücklich ist, das Nöthige geborgt zu erhalten, auf 
uöthige und unentbehrliche Sachen, als auf Walcke-Mühlen, Feyer- 
spritzen u. dergln.“  anlegen würde.

Diese Eingabe ist von 49 Meistern unterzeichnet bei einem da
maligen Stand der Zunft von ungefähr 700 Meistern, also eine ziem
lich kleine Opposition; besonders, wenn man in Erwägung zieht, 
dass ein Teil der Protestirenden garnicht gewusst haben dürfte, 
Worum es sich handelte. Der eine gab seine Unterschrift wohl her, 
Weil man ihm zuredete, der andere, weil der Nachbar sie gab, 
mancher gewiss in der unklaren Meinung, es gehe „gegen die
Reichen“ . . .

Die Antwort blieb nicht aus. Schon am 30. Juni 1 8 1 J ging ein. 
vom Zunftkommissär, dem Ratssyndicus Johann Jakob Alscher, und 
einer Anzahl der bedeutendsten Meister unterfertigtes Schreiben an 
den Magistrat. Es verteidigte die Notwendigkeit des Zunfthaus
baues, („zur Versammlung der Meisterschaft, zur Beherbergung 
fremder Gesellen, zur Sammlung der rohen Tücher in die Walken, 
2ur Vornahme der noch immer gesetzlich vorgeschriebenen Schau ), 
hauptsächlich aber die des Farbhausbaues, „weil nicht nur reiche, 
sondern auch arme Meister dermahlen nicht Gelegenheit haben, ihre 
Wolle zu färben und zu schweissen“ *). »Sie suchten auch selbst 
schon die nötigen, wasserhaltigen Orthe, wo Walken erbauet werden 
könnten, deren aber leider wenige zu finden seien. Sie verteidig en 
die Quartalsgelder, diese seien abgestuft, „so dass der arme Meister, 
der nicht für sich Betrieb von Profession macht, garmchts , za , 
»der es schwächer treibet“ , nur 1 fl 12 xr, derjenige, „welcher etwa 
einen Gesellen hält“ , 2 fl., diejenigen aber, „die zwei oder mehrere 
Gesellen halten“ , 3 fl. jährlich zahlen. — Sie betonten, dass es Zeit 
gewesen wäre, Einwendungen beim ersten Ankauf des Platzes, bei 
Passung des Baubeschlusses, oder vor Beginn des Baues selb zu
erheben, u. dergln. mehr. , , , , ,._,

Die ganze Eingabe ist ruhig und sachlich gehalten, un ing 
>n das Ersuchen aus, der Magistrat wolle „jene wider das wahre 
Wohl der Zunft und lang genossene Rechte sich sträubende, und zum 
Peil irregeführte Meister eines besseren belehren . Wegen der in 
der Versammlung im Rathause am 28. Juni (wo otienbar der Be
schluss zu der Protesteingabe gefasst worden war) vorgefallenen 
Verdächtigungen und Beleidigungen ersuchten Zunftamt und Aelteste 
üm hinlängliche Beweise oder Satisfaktion. Auch eiklärten sie, von 
den einmal gefassten Beschlüssen des gewesenen Ausschusses nicht
abzugehen i

Darauf hin wurde am 3. Juli 1 81 0 im Rathaus durch den da- 
maligen Bürgermeister Georg Samuel Bauer im Beisein des Zunft

*) Fachausdruck fü r das W aschen -  entschweissen der W olle .
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ausschusses eine grössere Anzahl Meister versammelt, (unter dem 
ausdrücklichen Vermerk, dass „auch jene Glieder des in Anregung 
gebrachten Widerspruches anheunt vorgeladen worden sind“ ), 
offenbar, um die Lage durch eine ruhige und sachliche Aussprache 
zu klären. Die Stimmung schien eine versöhnlichere geworden zu 
sein. Die Oppositionsleute wiesen, recht kleinlaut geworden, nur 
auf die unumgängliche Notwendigkeit der Erbauung von W alk
mühlen hin, und erklärten, dass sie „zum Ersichtigen Wohl der 
Zunft sich der gesäzlichen Quartalsgebühr keineswegs zu entziehen 
gesonnen sind“ . Da die Vermehrung der Walken ohnbeschadet der 
Fortsetzung des Zunfthausbaues geschehen kann, „folglich sind beide 
Teile ohngeachtet des bisherigen Widerspruches in ihren Absichten 
immer gleich, und offenbahr, eines wie das andere auf den Vortheil 
der Zunft abgesehen“ .

Es war also dem Bürgermeister und den Vernünftigen und 
Ueberlegten aus der Meisterschaft gelungen, eine gemeinsame Ebene 
zu finden, und den notwendigen Frieden wieder herzustellen. Den
noch erscheinen die in diesen drei Aktenstücken behandelten 
Zwischenfälle bedeutungsvoll. Man sieht, wie die soziale Frage sich 
in die Reihen der Tuchmacher-Meister Eingang verschafft und auch 
Sprecher und Vertreter gefunden hat. Dahin ist die lange geübte 
Autorität des Ober-Aeltesten, die sich, zumal bei den jungen Meistern 
und den sog. Jüngsten durchaus nicht nur auf Angelegenheiten des 
Gewerbes erstreckt hatte, dahin die Autorität des Zechamtes und 
des Ausschusses der „ältisten Meister“ . Es ist eine Opposition da, 
die ihre Rechte nicht innerhalb der Zunft, sondern beim Magistrate 
als der „Obrigkeit“ sucht. Es fallen in offiziellen Schriftstücken, in 
Eingaben an die Behörden, Ausdrücke wie „arme Meister“ und 
„reiche Meister“ , und die Gesinnung der ersteren gegen die letzteren 
ist keine freundliche. Die durch die ganze, zunftliche Verfassung 
hindurchklingende und vom Geiste des Zunftwesens bedingte Gleich
heit der Zunftglieder vor dem Zechamt und den Aeltesten der Zunft 
scheint einen argen Stoss erlitten zu haben. Zwar kann das Proto
kollbuch der damaligen Sitzungen keinen Aufschluss geben, da es 
nicht erhalten sein dürfte, aber die genannten drei Aktenstücke lassen 
genugsam die Zustände in den Sitzungen erkennen: Ein Bruch ist 
da, die Einheit der Zunft ist zerrissen, die „armen Meister“ fühlen 
sich benachteiligt von den „reichen Meistern“ , und ihre Unzufrieden
heit w ird von den Hetzern angestachelt und ausgenützt. Die 
Autorität der Zunftvorsteher ist keine unbestrittene mehr, ihr Amt 
w ird schwerer und verantwortungsvoller.

Doch wurde der Streitfall diesmal noch geschlichtet, und die 
Zunft war nun um Beschaffung von Geldmitteln zum Bau eines 
Hauses, bzw. zur Fortführung des Baues bemüht.

Sie fand einen Geldgeber in Person eines Herrn Johann Groh- 
mann von Gronau in Teschen, der ihr ein Kapital von 15.000 Gulden 
Bankozettel vorstreckte, ihr dieses Geld aber bald wieder kündigte,
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und, — der Staatsbankrott von 18 11 war inzwischen eingetreten — 
verlangte, dass ihm im Sinne des Finanzpatentes und dessen Skala 
sein Kapital entweder mit 3797 fl 27% xr in Einlösungsscheinen, 
oder aber mit fl. 18.987.18 xr. in Bankozetteln nebst 5%igen Zinsen 
ztirückgezahlt werde. Es gelang der Zunft, diese Kapitalsaufkün
digung, die sie gerade zu dieser Zeit sehr unangenehm treffen 
musste, rückgängig zu machen. Sie liess sich herbei, ein Sehuld- 
mstrument statt über 15.000 fl. Bankozettel über 4000 fl. Conventions
münze auszustellen, und Herr Qrohmann widerrief dagegen die 
Kündigung. Erst im Jahre 1819 erfolgte eine neuerliche Kündigung 
des Restkapitales von 2000 fl. C. M., die erste Hälfte des Kapitals 
muss schon früher rückgezahlt worden sein.

Da aber der Kapitals-Bedarf für die Fortführung des Baues 
scheinbar noch nicht gedeckt war, verfiel die Zunft auf den 
Gedanken, eine Zunfthausbau-Aktiengesellschaft ins Leben zu lufen. 
Ueber die Modalitäten und die Höhe des Kapitals konnten  ̂Auf
schreibungen nicht aufgefunden werden, doch sind noch vereinzelt 
Aktien vorhanden, die folgenden Wortlaut aufweisen.

Dass Vorzeiger dessen, H. Carl Christian Hoinkes, zum hiesigen 
Karbe- und Zunfthausbau den Betrag einer Aktie mit F ü n f z i g  
Q u 1 d e n Wiener Stadt Bankozettel oder Z e h n  D u l d e  n Ein
lösungsscheine beygetragen, auch hievon die Nutzung verhältnis- 
mässig zu fordern berechtigt sey, w ird hiemit von den gefertigten, 
d e r m a h l i g e n  V o r s t e h e r n  der hiesigen Bielitzer Iuch- 
macherzunft bestättiget, mit dem Vorbehalt jedoch, dass zwar die 
im Amt stehenden Zunft-Vorsteher, wenn es ihnen beliebt, den 
betrag dieser Aktie ohne alle Aufkündigung erlegen oder dieselbe 
emlösen können. Uibrigens verbürgen sich die Aktien betragenden 
Glieder der hiesigen Tuchmacher-Zunft zur Sicherheit dessen ihr 
Kunft- und Farbehaus als Realeigenthum.

Bielitz, den 31. Oktober 1812
Vier Unterschriften der Zunftältesten

Gewiss ein interessantes Beispiel einer frühen Aktiengesell
schaft in Bielitz. (Die erste dürfte die im Jahr ^1802 gegründete 
Aktiengesellschaft „zum hiesigen Schiesshausbau gewesen sein, 
deren Aktien, lautend auf 25 Gulden rhein., die Bielitzer bürgerliche 
Schützengesellschaft herausgab. Im Jahre 18 15 folgte eine weiteie 
Aktiengesellschaft „zur Herstellung der Schiesshausstrasse ). Man 
V'usste sich schon damals zu helfen, wenn es galt, Werke ins Leben 
Zu rufen, die einer grösseren Gemeinschaft zu Gute kamen, zu denen 
■iber die Kraft des Einzelnen nicht ausreichte, und Hilfe aus öffent
lichen Mitteln nicht zu haben war.

Die Förderung des Zunfthausbaues mag damit aber auch keine 
Ausschlaggebende geworden sein, der Verkauf der Aktien ging wohl 
fügsam vor sich; so wurde erst im Juni 18 14 Stück No. 20L
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verkauft, während schon im November 1812 darüber Klage geführt 
wird, „dass man aus eigenen Mitteln habe Aktien nehmen müssen, 
um den Bau zu ermöglichen“ .

Es hat den Anschein, dass wiederum ängstliche und kleinliche 
Gemüter die Oberhand in den Zunftsitzungen gewonnen haben 
dürften, was schliesslich leicht erklärlich sein mag in Zeiten des 
kaum überstandenen Staatsbankrotts von 18 11, der durchaus nicht 
luftreinigend gewirkt zu haben scheint, und vielen, ehrlich erarbei
teten Wohlstand vernichtete. Das Gefühl der Unsicherheit, das 
„Gefühl eines ungeheuren Betruges, den der Staat an seinem Bürger 
verübt“ , hielt an. Da war es kein Wunder, wenn dem Meister, der 
Geldmangel und Not am eigenen Leibe verspürte, das Hemd des 
eigenen Hauses näher war, als der Rock des Zunfthauses, dessen 
Bau nicht recht vom Fleck kam. Es scheint, dass Krittler und Nörgler 
dem Zunftausschuss das Leben in damaligen Tagen recht sauer 
machten. Richtig zu W ort und Einfluss aber dürften die Unzufrie
denen erst gelangt sein, als ein neuer Zunftausschuss ans Ruder kam, 
der seine Stellung, die er der Opposition verdanken mochte, dazu 
benutzte, in der Sitzung vom 4. September 18 12 einen kleinmütigen 
und unwürdigen Beschluss durchzusetzen. Allerdings ist man zu 
der Vermutung berechtigt, dass diese Sitzung, vielleicht aus Protest 
gegen die neuen Zunftältesten, eine recht schlecht besuchte war, 
denn viele, angesehene Meister hatten keine Kenntnis von den Be
schlüssen, die gefasst worden .waren.

Am 16. Oktober erschienen die Tuchmacher-Aeltesten beim 
Magistrat, und legten ihm das Protokoll dieser Zunftausschuss- 
Sitzung vom 4. September des gleichen Jahres vor, „aus dem sich 
ergibt, dass der grosse Zunftausschuss entschlossen seye, das in 
der N. Vorstadt neu erbaute, noch unvollendete Zunfthaus meist- 
biethend zu veräussern, weil die Zunft nämlich wegen Mangel an 
Kräften selbes auszubauen, zu behaupten, und noch weniger die 
Zinsen des darauf haftenden Capitales zu bestreiten ausser Stande 
seye . . Das Protokoll dieser Vorsprache beim Bürgermeister 
ist von diesem, sowie von neun Zunftgliedern unterschrieben. Der 
Rat gab dem Verlangen in der Sitzung vom 23. Oktober 18 12 nach, 
und schrieb die Lizitationstermine auf den 9. und 23. November, 
sowie den 7. December 18 12 aus.

Darauf hin lief aber schon am 31. Oktober 1812  ein scharfes 
Protestschreiben beim Rate ein: Mehr als vierzig angesehene Meister 
haben erst durch das Feilbietungs-Edikt von der Absicht des der- 
maligen Zunftvorstandes Kenntnis erhalten, und machen in scharf 
sarkastischer Weise ihrem gerechten Zorn Luft. Der anfangs spöt
tische Ton geht bald in bitteren Ernst über. Sie hätten zum Wohl 
der gesamten Meisterschaft ein Kapital von 4000 Gulden aufgenom
men; haben Aktien für ihr Geld angenommen; „w ie kann das Zech- 
amt sich erfrechen, dieses für das Wohl der Meisterschaft herge
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stellte Zunft- und Farbehaus dermahlen zu verkaufen . . .? Wie 
"könnten die Tuchmacher-Zunftältesten sich unterstehen, ohne Vor- 
bewust der protokoll-massigen Glieder, als denen alten Meistern 
und Sprich-Meistern und wirklich bestehendem Ausschuss, dies 
Zunfthaus öffentlich feilzubiethen, Einen löblichen Magistiat hat man 
mit Unwahrheiten und Qesezwiedrigen Lügen hintergangen . . . 
u. s. w. „Das Farbehaus hat bey der Zunft schon mehr als zwey- 
hundert Jahre existieret, das Zunfthaus ist seit 1754 an die Zunft 
käuflich gebracht worden, das beyde durch das unglückliche keyei 
von 1 80 8 in Schutt verwandelt wurden, ist bekannt; dass die 
Gelegenheit, Zunft- und Farbehaus zu vereinigen, durch den Vei- 
kauf des Spietals-Planes sich dargeboten, und einstimmig von der 
ganzen Meisterschaft darauf angetragen, und bewilligt worden, 
solches ist auch sattsam und überzeugend, und dem lobi. Magistrate 
auch bekannt“ .... „Dahero bitten die Unterfertigten, Ein lobl. Magistrat 
"volle noch ehe der erste Termin dieser Feilbiethung verfhesst, eine 
Tagsatzung anberaumen zu geruhen, und nicht nur allein diese otient- 
hche Schande zu verhüten, sondern Ihnen audh genugsam beweisen, 
dass das Färb- und Zunfthaus für die Zunft nothwendig und brauch
bar ist . . .“

Die Protokolle über die stürmischen Sitzungen, die nun geiolgt 
sein mögen, sind bisher nicht ans Tageslicht gekommen. Der a- 
Sistrat aber scheint in beiden Fällen vor allem einmal Zumckhaltung 
geübt zu haben, um den erhitzten Gemütern Zeit und Gelegenheit 
zu geben, sich abzukühlen, scheint aber wohl auch beruhigend und 
Vermittelnd eingegriffen zu haben. Erst nach wohl einge e11̂  
Klärung, am 14. Mai 18 13, wurde der Ratsbeschluss gefasst, „da 
es inzwischen von dem Verkauf des innbemeldten Tuchmacher- 
Zunfthauses allhier ohnehin abgekommen ist“ , so sei die Eingabe 
vom 31. 10. 1812  lediglich in den Akten zu hmterlegen.

Das Zunfthaus ist dann in den Jahren 1813 und 1814 fertiggestellt 
Worden; wenigstens soweit, dass die nötigen Raume für den Bedaif 
ber Zunft in benutzbaren Zustand versetzt wurden ass zu lesen 
auch ein Wirtshausbetrieb gezählt wurde, geht auf uralte Brauche 
zurück und wurde wohl als selbstverständlich empTuncen. , a 
juusste einen Raum haben, wenn man, wie es schon m den iruhesten 
Kunftsatzungen heisst, „das Brüderbier“ trank, das die Jüngsten auf
zutragen verpflichtet waren. Auch die Meistermahler oder „^pecia- 
j'chen“ scheinen nicht gerade selten, und auch nicht trocken abge- 
balten worden zu sein; wie überhaupt das alte Zunftleben sich durc - 
aus nicht nur auf die Belange des Handwerks erstreckte, sonden 
d>e in der Zunft vereinigten Meister auch ausserhalb desB erufs ebens 
" i Freud’ und Leid enge aneinanderschloss Frohe Geselligkeit 
ausserhalb der Arbeitszeit war ein anheimelnder Zug des Zuntt- 
lebens, und Geselligkeit ohne Speis und Trank scheint den a u ch , 
deutschen Handwerksmeistern durchaus nicht gelegen zu haben.
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II.
lieber die Vorgänge der nächsten Zeit liegen gleichfalls nur 

vereinzelte Akten vor, ein Protokollbuch ist unauffindbar geblieben, 
erst ab 1843 ist ein solches wieder vorhanden.

Der erste Pächter des in den Jahren 1813/14 vollendeten Zunft
haus-Neubaues, bzw. des Wirtshaus- und Saalbetriebes war ein 
ehemaliger Theaterdirektor, der allem Anschein nach zum Gast
gewerbe übergegangen war, zu seinem eigentlichen Beruf aber noch 
Beziehungen unterhielt: Carl Flebbe, ein gebürtiger Hannoveraner, 
der sich in Bielitz schon seit dem Jahre 1810 aufhielt. Er veranlasste 
schon im Juni des Jahres 1813 den Brünner Theaterunternehmer 
Felix Frasel, mit einer Schauspielergesellschaft nach Bielitz zu 
kommen, und Flebbe und Frasel führten nun das Theater in Com
pagnie, freilich in der ersten Zeit im Reisinger’schen Gasthof in 
Biala, da das eigentlich ins Auge gefasste Theaterlokal, das Zunft
haus, noch unfertig und nicht „gerichtet“ war. Nach der bald darauf 
erfolgten Verlegung des Theaters nach Bielitz aber kam es bald zu 
Streitereien zwischen den Gesellschaftern, die natürlich auch auf die 
Hausherrin des Theaters, die Zunft, rückwirken mussten.

Schon früher hatte sich eine Gesellschaft von Dilettanten zu
sammengefunden, die nun in der zweiten Hälfte 18 13, einige Vor
stellungen für wohltätige und gemeinnützige Zwecke gab; das Er
trägnis der einen sollte „als Vorschuss zur Erbauung des Zunft
hauses, wo ein neues Theater zu unserem gemeinschaftlichen Zweck 
und Vorteil darin gebaut wird, zu verwenden sein, welche Summe 
dann am Pacht abgezogen w ird“ . Diese Vorstellung, „Graf Ben- 
jowsky, oder die Verschwörung auf Kamtschatka, Schauspiel von 
■Kotzebue“ , brachte 225 Gulden Wiener Währung ein.

Man sieht, dass von allem Anfang an Beziehungen zwischen der 
Tuchmacherzunft und dem Theater bestanden, wahrscheinlich war 
schon vor Inangriffnahme des Baues der zu errichtende Saal auch 
für Theaterzwecke ins Auge gefasst worden. Ende Oktober wurde 
nochmals gespielt, „zu dem Zweck, um Gelder zur Erbauung des 
Theaters zu verschaffen, welche der Zunft abermals vorgeschossen 
werden sollten“ . Unter Erbauung ist hier wohl die Einrichtung eines 
Theatersaales zu verstehen, da ja diese Vorstellungen schon im — 
wohl noch unfertigen — Zunfthaus gegeben wurden.

Im Uebrigen wurden im neuerbauten Zunfthaussaal auch fleissig 
„Bälle und Musicken“ gegeben, deren Eintrittspreise Herr Flebbe 
als Pächter allein einstrich, sehr zum Aerger seines Compagnons, 
Er fühlte sich dazu umsomehr berechtigt, als er inzwischen im 
Zunfthaus auch ein „Gast- und Koffeehaus“ eingerichtet hatte, in 
das er mehrere Tausend Gulden hineingesteckt zu haben behauptete.

Die Beziehungen zwischen dem Theaterunternehmer Frasel und 
dem Zunfthauspächter Flebbe endeten leider vor Gericht in wenig
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tre u lic h e r Weise. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die Ver
treter der Dilettanten einvernommen, die Herren Samuel Bauer jun. 
und Anton Kolbenheyer, Bürgerssöhne aus Bielitz, die aussagten, 
dass sie ihre Vorstellungen gaben „zum Vortheil des Zunfthauses, 
hm dessen Vollendung zu unterstützen. Die eingegangenen Beträge 
smd den Herren Zunftvorstehern überreicht worden“ . Es ist auch 
W>n einem zwischen ihnen und der Zunft abgeschlossenen „Separat- 
Kontrakt in Ansehung der theatralischen Vorstellungen“ die Rede, 
auf den ein Hinweis schon gegeben erscheint, der aber bisher nicht 
aufgefunden werden konnte.

Die Beziehungen zwischen der Zunft und Herrn Flebbe, ihrem 
theaterkundigen und -freudigen Pächter, der spiellustige Unter
nehmer nach Bielitz zu locken verstand, um sie dann freilich im 
Stich zu lassen, haben immerhin bis 1817 gedauert, in welchem 
Jahre, Frasel hatte sich inzwischen ohne Sang und Klang entfernt, 
em Theaterdirektor Joseph Mayer sich im Zunfthaus betätigte. Nach 
diesem spielte wiederum Flebbe mit einem Compagnon, Grabner, 
um alsdann aus Bielitz endgültig fortzuziehen, und sich nach Teschen 
2u begeben.

Am 7. September 1818 erschienen die Zunftvorsteher und der 
Kunftausschuss beim Magistrat, und gaben folgendes zu Protokoll: 
h*er bisherige Zunfthauspächter, Karl Flebbe, ist — scheinbar etwas 
Plötzlich und unverhofft, —- nach Teschen übersiedelt. Der Aus
schuss hat „nach vielen Deliberationen“ beschlossen, das Zunfthaus 
anderweitig zu verpachten. Die Bedingungen waren festgesetzt, es 
Rollte zur neuerlichen Verpachtung geschritten werden, doch waren 

achtlustige nicht erschienen, so dass der Akt einst .veilen „suspen
diert“  werden musste. Dieser Verpachtungsbeschluss aber hatte 
®m Vorspiel gehabt: Am 31. August nämlich hatte der Zunftausschuss 
^schlossen, „das Zunfthaus in Privatwohnungen umzugestalten und 
s°dann diese unter der Meisterschaft meistbiethend zu verpachten, 
^ enn nehmlich der grosse Saal ohne Schaden für das Gebäude in 
Zimmer abgeteilt werden könnte“ . Da dies aber glücklicherweise 
n,cht der Fall war, und das Gutachten der „Baukunstverständigen“ 
^m einend lautete, so sollte es „in  seinem derinahligen Zustand, 
aber nur an einen hiesigen, Bürgerlichen Tuchmachermeister, einzig 
Ulld allein an einen Mittmeister meistbiethend verpachtet werden“ .

Es scheint, dass die Zunft mit dem ortsfremden Theatermann 
Grd Pächter Carl Flebbe keine günstigen Erfahrungen gemacht hat, 
Was natürlich Wasser auf die Mühle der Nörgler und Krittler war, 

dass der kleinmütige Beschluss der Verwandlung des Zunfthaus- 
aales in Wohnungen gefasst werden konnte, und das endlich voll- 

®ri(tete, so schwer errungene Zunfthaus beinahe seinem Zweck ent- 
°ken worden wäre.

t  ̂ Es wurde nun mit umständlicher Förmlichkeit ein Verpachtungs- 
Urmin für den 25. September 1818 ausgeschrieben, und das Zunfthaus

lsche Wissensch. Z e itachr. i.  W arthc land . H e ft  1. 1940. 9
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an den Tuchmacher Gottfried Christianus für die Zeit vom 1. 10. 1818 
bis 30 9 1821 für ein Meistbot von 500 Gulden jährlich verpachtet, 
während nach ihm im Jahr 1822, der Bialaer Franz Nahowski die 
Pachtung übernahm.

Der Beschluss, den grossen Saal in Wohnungen zu verwandeln, 
mag aber nicht nur in den schlechten Erfahrungen mit dem Pächter 
Flebbe begründet gewesen sein. Fürst Joseph Sulkowski, der da
malige Standesherr von Bielitz, hatte, — angeblich zur Feier der 
Durchreise des Kaisers Franz I. (1. Juli 1817) — ein kleines Theater 
beim Schlosse, auf dem Platz vor der Kapelle, errichtet, in dem bald 
die von nun ab regelmässig in den Sommermonaten in Bielitz mit 
ihren Truppen gastierenden Theaterdirektoren ihre Bretter au 
schlugen.

Es stand somit ein anderer, scheinbar besser geeigneter Saal 
für Theaterzwecke zur Verfügung, und die kleinlichen und ängst
lichen unter den Zunftmeistern sahen ihren Zunfthaussaal leerstehen 
und keinen Zins bringen. Da machten sie wenigstens den Versuch, 
den Saal durch Umwandlung in Wohnungen zu verwerten, aber der 
wurde durch die weiterschauenden Meister glücklicherweise ver
eitelt denn der Zunfthaussaal erwies sich bald als Notwendigkeit 
für die Stadt, wenn es auch mit dem Theaterspiel in diesem Saal 
nichts rechtes mehr geworden zu sein scheint solange wenigstens, 
bis das Schlosstheater im Jahre 1 8 3 6 dem Stadtbrand zum Opfer 
fiel. Gross mag sein Bauwert nicht gewesen sein, es war wohl- 
wenn nicht ganz, so zum grössten Teil aus Holz; denn nach denj 
Brande wurde „für gänzlich abgebrannte Stallungen^ Theater und 
Capelle“ (!) eine Schadensrechnung von 2000 Gulden Conv. Mz. auf- 
gestellt. Aber das Schlosstheater wurde nicht mehr errichtet, der 
grosse Konkurrent für den Zunfthaussaal war endgültig beseitigt.

Das Zunfthaus aber scheint bei diesem Stadtbrande trotz naher 
Nachbarschaft mit mehreren, zur Gänze abgebrandten Häusern- 
darunter dem des Tuchscherers Valentin Jankowsky, verschont ge
blieben zu sein: Schon aus den Jahren 1838 und 1840 liegen Hin
weise darauf vor, dass das 1 heaterspiel im Zunfthaussaal wiede 
aufgenommen worden war.

Der Theaterdirektor Karl Schneider hatte in Bielitz (1840) 
theatralische Vorstellungen gegeben, u. zw. in dem von dem da 
maligen Zunfthauspächter Karl Englert gemieteten Saale, war ihn 
aber die Miete schuldig geblieben. Englert hatte darauf hm dein 
Schneider „das ganze Theater, Dekorationen, arkaadische Lampen- 
Versatzstücke“  usw. pfänden lassen, was zu Discussionen zwischej 
dem Bielitzer Magistrat und dem von Friedek, wohin Schneider sic 
begeben hatte, und wo er spielen sollte, Anlass gab.

Um aber auf den neuen Zunfthauspächter von 1818 , Gottfried 
Christianus, zurückzukommen, so ist unter den umständlich putiK 
tierten Bedingungen, die vereinbart wurden, diese bemerkenswef ’
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»dass der Pächter alle Zünftlichen Zusammenkünfte entweder in 
einem geräumigen Zimmer, oder im Falle die Zunft es für nötig 
fände, auch im grossen Saal ohne alle Widerrede auf- und anzu
nehmen habe, auch verpflichtet sei, für die monatlichen Brüder- 
schaftlichen Auflagen ein Zimmer einzuräumen“ . Auch hat der 
Pächter „die Bequartierungslast“ zu tragen. Dass sich die Pachtung, 
Vde ausdrücklich betont wird, „m it Ausnahme des Färbehauses“ 
Verstand, ist selbstverständlich.

Der Haupterwerb des Pächters scheint in dem Wirtshaus- und 
Saalbetrieb gelegen zu haben, der im Zunfthaus eingerichtet worden 
V'ar. Es dürfte damals schon Brauch gewesen sein, die zahllosen 
Woll- und Tuchgeschäfte, die vorzugsweise im und um das Zunft
haus (bis ans Ende des 19. Jahrh.) abgeschlossen wurden, im Zunft- 
''virtshause mit einem ausgiebigen Trunk zu begiessen. Wie es ja 
^uch bei den Quartalsversammlungen und Ausschussitzungen der 
fe is te r immer wenn nicht zugleich auch fröhlich, so doch ziemlich 
feucht hergegangen sein dürfte.

Dass der Pächter immer bemüht war, seinen Saal entsprechend 
zu verwerten, geht aus einer ganzen Reihe von Eintragungen und 
Meldungen in den „Polizeyberichten“ , die allmonatlich nach Teschen 
erstattet werden mussten, hervor.

Da hat, im Juni 1818,  „im  Tuchmacher-Zunfthause mit hoher 
Bewilligung der hier angekommene mechanische Künstler K r o p o -  
e n t fünfmahl in diesem Monat seine optischen Künste dargestellt“ ; 

[der solchen Eindruck machte, dass sich das W ort: „w ie beim 
^ropolent“ bis ans Ende des 19. Jahrh. erhalten hat, wenn ein alter 
Bielitzer seiner Bewunderung über z. B. eine gute Zauberlaternen- 
vOrführung Ausdruck geben wollte.)

Im Februar 1819  „hat sich Louis Tourniaire mit seinen Zwergen 
2 Tage allhier beim Tuchmacher-Zunfthaus aufgehalten“ , während 
l̂ch im Dezember 1820 „Herr von Schwanenfeldt aus Wienn als 

^uschenkünstler“  producierte. Im Jahr 1830 gab ein Herr Nemeczek 
$Öt seiner Gesellschaft einige „gymnastische Vorführungen“ , kurze 
r,eit darauf producierte sich Herr Benedict Luzatto auf gleichem 
Gebiet. Auch ein Herr Peter Righi, „Kunstsänger aus London“ , Hess 
?Jch hören, wohingegen im Jahr 1832 das Wachsfigurenkabinett der 
y-Mharina Hahn im Zunfthaussaale anzustaunen war, und Herr 
j;?seph Höchst mit seiner „Alpensänger-Gesellschaft sich dreymahl 
y0ren“  und bewundern Hess. Es herrschte also ein ziemliches Unter- 
ha!tungsbedürfnis im alten Bielitz vor 1848; wie dasselbe, kunst- 
^nd harmlos, aber abwechslungsreich, Befriedigung fand, zeigt obige 
^üfzählung.

Wann immer eine Veranstaltung, die einen Saal erforderte, ab- 
gehalten werden sollte, wurde der Zunfthaussaal zur Verfügung 
bestellt, was eine entsprechende Einnahme für den jeweiligen 
i ächter des Hauses bedeutet, aber auch den Zunftmeistern als Haus
s e n  zur Befriedigung gereicht haben mochte.

9*
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Die Verpachtung der zum Gasthaus und Saalbetrieb gehörigen 
Räume erfolgte nun von 3 zu 3 Jahren, öfter in der Form, dass man 
von einer neuerlichen Ausschreibung absah, wenn man mit dem 
Pächter zufrieden war, und er „eine Kleinigkeit am Pachtzins er
legte“ , so dass der grössere Zunftausschuss den alten Vertrag 
kurzerhand auf weitere drei Jahre erneuern konnte

Dass im Zunfthaus viel eifrige und ernste Arbeit fur das Wohl 
der Zunft geleistet wurde, zumal in den Jahren des Rückganges und 
Kampfes des Handwerks mit der beginnenden Industrie, ist ohne 
Zweifel. Dass auch auf anderem Gebiet das Zunfthaus und sein 
Pachtungsbetrieb nicht vernachlässigt wurde, dafür gibt ein neuer 
Punkt, der in die Pachtungsbedingnisse aufgenommen wurde, Kunde, 
so wenn es z. B. in den Pachtverträgen von 1 834 heisst: „dass 
er,’ Pächter, das Zunfthaus durch Haltung überhäufter Balle und 
Musicken ausser Faschingszeit nicht in einen schlechten Ruf bringe. 
Die Verpflichtung, „alle gewöhnlichen und ungewöhnlichen Ein
quartierungen des Militärs zu übernehmen“ , w ird  wiederholt, das 
Verbot „im  Zunfthause ein Gewerb auszuüben, nochweniger Machi- 
nerien aufzustellen“ , nachdrücklich betont . , .

Die endgültige Fertigstellung, des Hauses, die von 1813,1 
dürfte nur eine vorläufige gewesen sein, — scheint noch weitere 
M ittel erfordert zu haben. Im Februar 18 19 wurde von den Zunft
repräsentanten „zur Aufrechterhaltung unserer zunftlichen Reali
täten“ ein Kapital von 1000 Gulden von Johann Freyherrn von Bees 
von Roy entlehnt, für das sie „als General-Hypothek all Unser un
bewegliches Vermögen, pro Hypotheke spéciale, hingegen Unser 
Eigenthümliches mahsiv gemauert zwei Stock hohes luchmacher- 
Zunfthaus sammt einem dazu gehörigen Färbehaus sub No. 78 un 
79 N.V., worauf gedachtes Capital auf unser eigene Kosten grund- 
bücherlich versichert werden kann, und soll“ , zur Verfügung stellen- 
Man erfährt bei dieser Gelegenheit, dass der Realbesitz der Zunt 
völlig unbelastet war, die Intabulierung erfolgte primo loko. Diese 
Hypothek wurde übrigens schon im Juni 1823 infolge Rückzahlung- 
die am 28. März 1823 mit 425 Gulden Bank Valuta erfolgt war, ge- 
löscht.

Die betonte Zweistöckigkeit des Zunfthauses ist nur so zu ver
stehen, dass unter dem zweiten Stockwerk das ausgebaute D a d  
geschoss gemeint war, ein zweistöckiges Haus in unserem Sinn wa 
das alte Zunfthaus gewiss nicht. Erst im Jahre 1846, bei Beschlu 
des Ausbaues des Theatersaales, w ird  auch die Aufsetzung eines 
zweiten Stockwerkes in Erwägung gezogen, scheinbar aber wiedei
fallen gelassen. ... *

Ueber das Schicksal des Hauses in den nächsten Jahren hör 
man wenig: es dürfte, neben dem entlegeneren Schiesshause, di 
Haupt-Gast- und Vergnügungsstätte der alten Bielitzer gewese 
sein. Gar oft wurde von den verschiedenen Pächtern eine laxe t  
Gunsten des Armenfonds entrichtet, wenn sie das Haus über d
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Sperrstunde, die die obrigkeitliche Weisheit auf 10 Uhr abends fest
gesetzt hatte, offenhalten wollten.

Erst ab 1836, nach dem Brande des Schlosstheaters, wurden 
Nieder im Zunfthaus die Bretter aufgeschlagen, aber man möge 
nicht glauben, dass der Theaterbetrieb ein regelmässiger war. Meist 
^vurde vier bis fünf Monate im Jahre Theater gespielt, und auch 
da nicht immer im Zunfthaus. Es geben darüber Polizeyprotokolle 
Auskunft, die allmonatlich nach Teschen eingesandt werden mussten. 
Die Rubrik: „Theater, Feierwerk, sehenswürdige Kunststücke oder 
Ihiere“  erscheint oft mit den Worten: „In  diesem Monath derley 
nicht vorgekommen“ ausgefüllt. Man hört ordentlich den Seufzer 
der Erleichterung, wenn der Ratsprotokollist diese gefährliche oder 
zum Mindesten verdächtige Rubrik verneinend ausfüllen konnte.

Im Jahre 1829 stand das Haus ernstlich in Gefahr, abzubrennen. 
Am 25. Mai 1829  brach in den Abendstunden in der benachbarten, 
den Brüdern Kolbenheyer gehörigen Tuchfabrik ein Feuer aus, die 
Fabrik brannte in wenigen Stunden „bis auf die Mauern nieder. Da 
das -Zunfthaus auch schon vom Feuer ergriffen war, „so wurde das 
Sanze Dach desselben von dem feuerlöschenden Publikum herunter- 
gßschlagen“ , ein damals bei Feuersbrünsten in der Nachbarschaft 
allgemein üblicher Brauch, und das Haus dadurch gerettet. Die 
Fuchmacherzunft machte ihre Ansprüche dafür an die damals noch 
ziemlich neue Wiener Feuerversicherung geltend, unter Zuziehung 
Von Bau-Werckverständigen, die auf Ersatz der Kosten für ein 
Ueues Dach des Zunfthauses beantragten. Sie wiesen besonders 
darauf hin, dass durch diese Abdachung „mehrere und bedeutende 
assekurirte Häuser, die sich um dieses grosse Zunfthausgebaude 
befinden“ , gerettet wurden.

Im Uebrigen herrscht Alltagsschweigen über dem Hause, nur 
Wiederholte Verpachtungsverträge, sowohl des Färbehauses, wie 
der Gastwirtschaft tauchen auf.

Erst von 1843 an liegt wieder ein Protokollbuch der Tuch- 
dtacherzunft vor, aus dem auch manches Streiflicht auf das Schick
sal des Hauses fällt.

In der Sitzung vom 27. März 1 8 4 6 wurde der Antrag gestellt, 
das Zunfthaus um ein Stockwerk zu erhöhen, und zu diesem Zweck 
ein Darlehen von 3000 fl. Conv.Mze. aufzunehmen, da der Voran
schlag des Baumeisters Carl Beyer für diese Arbeit ein Erfordernis 
von 2473,— fl. C.M. auswies. Zweck dieser Vergrösserung war: Es 
Rollte „in  der erweiterten Baulichkeit zum Behufe der öffentlichen 
Bildung“  ein Theater eingerichtet werden. In der Sitzung vom 
22- April des gleichen Jahres wurde die Angelegenheit nochmals 
durchgesprochen und „zur gewissenhaften Berathung und Entschei
dung“ vorgelegt, und gleichzeitig bekanntgegeben, dass „der Bialaer 
Magistrats-Rath’, H. Rudolf Theodor Seeliger, sich verbindlich ge-
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macht hat, der Zunft ein Capital von 3000 fl. C. Mz. auf 15 Jahre 
ohne Zinsen unaufkündbar mit dem Beysatz vorzustrecken, dass 
die Zunft bloss alle Jahre eine Abschlagzahlung von 200 fl. C.M. zu 
leisten verpflichtet ist“ . Das Bauprojekt fand, zumal auf Grund 
dieses verlockenden Anbots, allgemeine Zustimmung.

Aber bald darauf ist ein vom damaligen Zunftcommissär und 
Rats-Syndicus Zawadil eigenhändig geschriebenes, von diesem 
offenbar auf Verlangen aufgesetztes, aber undatiertes Protokoll ver
bucht, in dem es heisst, dass, nachdem die Zustimmung des e i n e n  
Teiles der Meisterschaft wiederholt ausdrücklich betont worden 
war, der a n d e r e  Teil eines Meisterschafts-Ausschusses folgende 
Erklärung zu Protokoll gab:

„W ir stimmen gegen den Bau und verlangen, dass diejenigen 
Glieder des Ausschusses, welche für den Bau des Theaters stimmen,, 
der Zunft für den durch diesen Bau entstehen könnenden Schaden 
u. Nachtheil Sicherheit leisten.“

Man sieht, es wiederholt sich die alte, schon im Lauf der Er
richtung des Hauses selbst zu Tage getretene Erscheinung, welche 
für Bielitz (oder jede kleine Stadt?) so charakteristisch ist: Es w ird 
ein Beschluss gefasst, womöglich einstimmig, und hinterher von 
einer Anzahl Unzufriedener, Aengstlicher und Kleinmütiger dagegen 
demonstriert. W ieweit es sich dabei um Aufgehetzte, und um Männ
chen, die Opposition um jeden Preis machen zu müssen glauben, 
handelt, um Leute, die garnicht wissen, um was es eigentlich geht 
und die nur Angst um ihre Tasche haben, ist heute schwer zu sagen. 
Dass solche darunter waren, ist sicher.

Dabei scheint es sich nur um einen Ausbau, nicht um Aufsetzung 
eines weiteren Stockwerkes gehandelt zu haben, dazu hätte wohl 
auch der Voranschlagspreis von rund 3000 Gulden nicht gereicht; 
man liest niemals von einer Zweistöckigkeit des Zunfthauses, zu 
der es gewiss nicht kam. Selbst die Einrichtung des grossen Saales 
für Theaterzwecke Hess sich, wie man sieht, genug schwer ins Werk 
setzen, wo die kleinen Niemands es sich zur Aufgabe gestellt zu 
haben schienen, gegen die Beschlüsse der Zunftmeister und des 
Zunft-Ausschusses, die meistens noch im Einvernehmen mit den sog. 
ältesten Meistern gefasst worden waren, hinterher Sturm zu laufen.

Da mochten es die Weiterschauenden nicht immer leicht haben, 
ihren Willen durchzusetzen. Aber, wie schon wiederholt bewiesen, 
verstanden sie es auch in diesem Fall. Das Protokoll der Sitzung 
vom 25. Mai 1846 bringt die Lösung, nachdem „dieser Gegenstand 
wegen seiner Wichtigkeit wiederholte Beratungen und wechsel- 
seithige Rücksprache zwischen dem Zunftamte und dem Ausschuss 
sowie mit der gesamten Meisterschaft zur Folge hatte, und von 
Seiten des gefertigten Zunftamtes Alles angewandt worden war, um 
die so notwendige Eintracht unter den Zunftgliedern herzustellen.“ 
Es wurde beschlossen:
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Der Bau solle ohne allen Verzug ausgeführt werden, „da sich 
der Wunsch des grössten Teils der inkorporierten Meister der 
hiesigen Tuchmacherzunft dahin ausgesprochen hat, dass die Loka
litäten in dem hierortigen Zunfthaus-Gebäude in der Art umgestaltet 
Verden, dass im oberen Stockwerk der Saal erweitert, damit zur 
Bequemlichkeit des Publikums darin auch theatralische Vorstellun
gen gegeben werden können, und dass zu diesem Behufe auch ein 
2Weites Stockwerk aufgebaut werde, welches in der Folgezeit 
üöthigenfalls auch zu nutzbringenden Wohnungen eingerichtet und 
Verwendet werden könne.“  Da der grössere und überwiegende Teil 
der Meisterschaft f ü r ,  ein Teil aber auch g e g e n  diesen Beschluss 
Var, so wurde folgender Ausweg gefunden:

Es sollte gebaut werden, sogar unverzüglich, wenn ein oder 
Mehrere Unternehmer sich fänden, die den planmässigen Ausbau 
auf ihre eigenen Kosten durchzuführen hätten, wohingegen sie den 
Vollen Ertrag des Zunfthauses — jedoch mit Ausschluss des Ertrages 
der verpachteten Färberei — durch 17 Jahre geniessen sollten. Nur 
e'Uen jährlichen Betrag von 38 fl. C.M. zur Verzinsung der labular- 
^ aPitalien hätten sie zu entrichten. Trotz einer höchst genauen 
uud ins Kleinliche gehenden Punktation, die unter anderen die Be
engung enthielt, dass der Unternehmer gar 4000 Gulden sicherzu- 
stellen habe, um die Zunft schadlos zu halten, im Falle die Sache m 
betend einer Form schief ginge, fand sich ein solcher in Person des 
Leisters Eduard Zipser, der die Punktation „als Bauunternehmer 
anterschrieb. Wahrscheinlich war er nur der Vertreter einer Gi uppe 
Gemeinnützig und grosszügig denkender, wohlhabender Meister, der 
seinen Namen für die Sache hergab. Der angestrebte Zweck wurde 
R eicht, der Saal für Theaterzwecke ausgebaut, nur die Aufsetzung 
Gries zweiten Stockwerkes ist unterblieben.

Welchen Erfolg die Zunft mit ihrem erneuerten Saale hatte, 
trü b e r  ist in ihren Protokollen nicht ein W ort zu finden. Gross 
aber dürfte er kaum gewesen sein, denn man erfährt, (beispielsweise 
aüs dem Aufsatz, den Direktor Gustav Schlauer im April 1927 m 
der „Schles. Zeitung“ veröffentlichte), dass in den Jahren um 1850 
G den Sommermonaten in der Arena im Schlossgarten, später in der 
hh Schiesshauspark, Theater gespielt wurde, „bei ungünstiger W i - 
Grung verlegte man das Spiel in die Zunfthauslokahtaten.

, Ueber anderweitige Verwendung der Zunfthausraume berichtet 
aas Zunftprotokollbuch des öfteren: 1 8 47 erpachtete die Zunft 
^ederum das Waggefälle, und brachte die offentl. Wage im Zunft- 
}aus, (im Zimmer linker Hand zur ebenen Erde) unter, „jeder 
Geister, der in Biala oder sonst auswärtige Kaufe macht , war 
Genötigt, die Wolle hinfort im Zunfthaus wiegen zu lassen.

Nachdem bei Gelegenheit des Theatereinbaues ausdrücklich 
Gisbedungen worden war, dass der im Zunfthause zwec cs n er
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bringung der Feuerspritze ganz neu erbaute Schöpfen der Zunft Vor
behalten bleiben müsse, wurde in der Sitzung vom 22. Mai 1854 ein
stimmig beschlossen, diese Spritze der Stadtgemeinde unter der 
Bedingung zu übergeben, „dass sie. stets unter dem Nahmen Tuch
macherzunft-Spritze gelten, für das allgemeine Beste der Stadt 
wirken, sowie auch von den dazu bestimmten Herren Spritzen
meistern bedient; für Behältnis und Repratur aber die Stadt- 
commune zu sorgen habe, und die Spritze selbst immer Eigenthum 
der ehrsamen Tuchmacherzunft bleiben solle.“

Wann die Zunftspritze angeschafft wurde, konnte nicht ermittelt 
werden, aber sie war alter Zunftbesitz, und hatte sich schon in der 
Bekämpfung des Stadtbrandes von 1 8 0 8 rühmlich, wenn auch ver
geblich, hervorgetan. Vermutlich w ird das aber eine Vorgängerin 
der Spritze von 1854 gewesen sein.

Ein erhellendes Streiflicht auf das Aussehen des „Niederringes“ , 
wie der heutige Börsenplatz in älteren Zeiten hiess, und damit zu
gleich des ganzen Stadtbildes der damaligen Zeit w irft der Beschluss 
des Zunftausschusses vom Dezember 18 54: Die Waschbühnen*) 
am offenen Mühlgraben vor dem Zunfthause, deren Erhaltung schon 
ein Gegenstand der Punktationen beim Bau des Theatersaales von 
1846 war, sollen durch eine Sammlung hergestellt werden, und „von 
nun an sollen sämtliche Waschbühnen, sowohl am Graben und 
Bleiche, als auch vor dem Zunfthause für alle Zeit von der Zunft 
in Repratur und Ordnung erhalten werden, weil diese Bühnen eigent
lich von der Zunft und der ganzen Meisterschaft benützt werden.“

Einen weiteren einschneidenden und wichtigen Beschluss fasste 
die Sitzung vom Oktober 1 8 5 5: Das F ä r b e h a u s ,  älter als das 
Zunfthaus selbst, es hatte schon neben dem im Jahre 1788 dazu
erworbenen Grund gestanden und war 1808 mitabgebrannt, sollte 
aufgelassen werden, „zur Schonung des ganzen Zunftgebäudes, das 
durch den beständig feuchten, warmen Dunst als Gebäude sehr 
leidet, und die Zunft Gefahr läuft, binnen weniger Zeit diese Loka
lität ganz verfallen zu sehen.“ — Es fand damit eine zwar sehr alte, 
aber den Zeitverhältnissen schon lange nicht mehr entsprechende 
Einrichtung ihr Ende. Es scheint lange gedauert zu haben, bis der 
Zunft der Gedanke kam, dass das Haus Schaden nehmen könnte, 
oder bis sie sich zu dem Entschluss aufraffte, einer altvertrauten 
Einrichtung ein Ziel zu setzen. Aber, Zunfthaus, Gast- und „Koffee“ - 
hausbetrieb, Theater, Färberei mit Siederei und Bläuerei, (man 
denke an die Düfte der alten Indigo-Küpen!) in ein und demselben 
Gebäudekomplex, das empfanden selbst die Alten von 1855 als eine 
Unmöglichkeit, der so schnell als möglich ein Ende zu setzen wäre. 
Der Färbereibetrieb wurde stillgelegt; ob weiterhin eine zünftliche

*) Z um  Z w eck des W ollwaschens von  H and aus (was m eist in  sog. 
W aschkörben am fliessenden W asser des „G rabens“  be w e rks te llig t wurde.
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Färberei geführt wurde, ist nicht bekannt, aber kaum anzunehmen; 
die berufsmässigen Färber liefen ohnehin schon seit vielen Jahren 
Segen die alte Zunft-Färberei Sturm und machten ihr das Leben 
schwer, wo sie nur konnten.

Im gleichen Jahre, 1 8 5 5, verpachtete die Zunft das ganze, 
obere Stockwerk an den Leseverein, vertreten durch die Herren

Th. Seeliger und Wilhelm Häusler, behielt sich aber das Recht 
vor, ihre Quartalsitzungen \m grossen Saale, der in die Pachtung 
cingeschlossen war, auch weiterhin abzuhalten.

Die Pachtung sollte am 1. Oktober 1857 angetreten werden. Ein 
Hinweis darauf, dass es wirklich dazu kam, findet sich nicht vor; 
ober hat es den Anschein, dass man inzwischen auf eine bessere 
Verwertungsmöglichkeit des Hauses gekommen sei. Es scheint, 
dass erst jetzt die Einrichtung eines richtigen Theaters in die Wege 
Geleitet worden sei, doch sind die Zunftprotokolle darüber ziemlich 
schweigsam. Der mit dem Pächter Schweitzer am 25. März 18 5 7 
Neuerlich abgeschlossene Vertrag sagt in Punkt

1): „Nachdem die ehrsame Tuchmacherzunft den zu den Miet
objekten des H. Moritz Schweitzer gehörigen Saal im Zunfthause 
2u einem S c h a u s p i e l h a u s e  umgestaltet hat, und dem Mieter 
dadurch die Benützung desselben und der an denselben anstossen- 
den zwei Lokalitäten des Zimmers und der dabei befindlichen Küche 
Oehmlich unmöglich wurde . . so musste der Vertrag eine Ab
änderung in diesem Sinne erfahren, und es wurden nur die Räume 
>>rnit A u s n a h m e  des S c h a u s p i e l h a u s e s “ verpachtet. 
Wer die Leitung desselben übernahm, darüber schweigt das Proto
koll; wie es überhaupt den Anschein hat, dass die Führung der 
ganzen Theater-Einrichtung der Zunft entglitten war, und sie wohl 
Djr das Haus gegen entsprechende Pacht zur Verfügung stellte.
Die Verwandlung des Hauses in ein Theater scheint in anderen Hän- 
^en gelegen zu haben.

Die bauliche Umgestaltung, die damals vorgenommen wurde, 
muss eine ganz gründliche gewesen sein. Sie ist in dem bekannten 
Wochenblatt-Artikel vom 21. März 1 85 7 ausführlich geschildert. 
Per ganz für Theaterzwecke adaptierte Raum bot für 500 Personen 
Flatz. Auch die Eröffnungsfeier (vom 16. März 1857) schildert der 
er\vähnte Zeitungsartikel, deren Höhepunkt zweifellos der Vortrag 
aes bekannten, launigen Gedichtes „Wo ech ne sahn muh“  bildete, 
Oas der Verfasser, Herr Karl Bock, als Tuchmachermeister mit 
hochgesteckter, grüner Tuchschürze und schwarzer, taftener Schirm
mütze verkleidet, im alten Bielitzer Tuchmacher-Dialekt zum Vor
ta g  brachte. Das Gedicht in seiner ironischen Heiterkeit und 
Febensklugheit ist echtestes, altes Bielitz, und ein köstliches Stim
mungsbild aus der damaligen Zeit.

Es lässt, ganz abgesehen von dem hausherrlichen Verhältnis 
oer Zunft zu der neuen Bühne, die leise Hingezogenheit der Bielitzer
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Tuchmacher und Arbeitsmenschen zum Theater erkennen, die sich 
bewährte, wann immer eine Truppe ihre Bretter in Bielitz aufschlug.

Vom 16. März 1 8 5 7 scheint nun ein ziemlich geordneter 
Theaterbetrieb im Zunfthaus geherrscht zu haben, wenn auch das 
Zunftbuch erst den Vertrag mit dem Theaterdirektor Blum vom 
6. Mai 1860 als ersten registrierte. Laut dessen verpachtete die 
Zunft im Zunfthaus gelegenes Theater auf 3 Jahre, vom Palmsonntag 
1863, um einen jährlichen Pachtschilling von 300 Gulden ö. W., an 
Direktor Friedrich Blum, der sich verbindlich machte „Im  Falle das 
löbl. Theaterkomitee das Theater in Pacht nehmen wollte, sich gern 
und bereitwillig zu ihrer Verfügung zu stellen.“  Im übrigen scheint 
die Zunft auf den Theaterbetrieb selbst weiter keinen anderen Ein
fluss genommen zu haben, als dass sie ihre hausherrlichen Rechte 
ab und zu in der Form einer gelinden Erhöhung des Pachtgeldes 
geltend machte; worüber des öfteren Klagen laut wurden.

Jedenfalls wurde im alten Zunfthaus ein, den Kleinstadtverhält
nissen und ihren Mitteln entsprechendes, aber gediegenes und wert
volles Theater gespielt. Viele alte Bielitzer denken mit Vergügen 
an die Theaterabende im Zunfthaus zurück, denen sie ihre erste 
Bekanntschaft mit der dramatischen Kunst verdanken, deren ethi
schen und erzieherischen W ert man nicht unterschätzen mag.

Das den alten Bielitzern lieb gewordene Zunfthaustheater fand 
sein Ende, als der Ringtheaterbrand in Wien vom 6. Dezember 1881 
seinen furchtbaren Schein über die ganze Theaterwelt warf, und eine 
scharfe Ueberprüfung der Feuergefährlichkeit wohl aller mittel
europäischen, hauptsächlich österreichischen Theater zur Pflicht 
machte. Einer solchen hielt das Zunfthaustheater nicht stand, seine 
zweite Galerie wurde sofort gesperrt. Ein Licht auf die damaligen 
Zustände und die herrschende Nervosität w irft der Zunftbeschluss 
vom 5. Jänner 18 8 3, wohl der letzte, den die Zunft in Theater
angelegenheiten zu fassen hatte: Sie beschloss nämlich, „die Zunft
hauslokalität ferner nicht mehr zu Theaterzwecken zu vermieten, 
sofern die Stadt nicht Garantie für die Hereinbringung des Theater- 
Pachtzinses zu übernehmen gewillt sein sollte.“  Es dürfte damit also 
windig ausgesehen haben. Eine natürliche Folge des rapiden Sinkens 
des Theaterbesuches, das in dem Gefühl der Unsicherheit und Feuer
gefährlichkeit des Hauses seine Ursache hatte. Das beschleunigte 
natürlich das Ende des alten Zunfthaustheaters; es schloss mit Ende 
der Spielsaison 1881/82, wahrscheinlich am Palmsonntag 1882, seine 
Pforten, um sie nicht mehr zu eröffnen.

Von nun ab herscht Schweigen über dem Schicksal des Zunft
hauses, das keine nennenswerte Umgestaltung mehr erfuhr. Es ist 
zur Gänze vermietet gewesen, und das Pachterträgnis mag eine 
willkommene Einnahmsquelle für die Zunft gebildet haben. Der Saal 
wurde für kleinere Veranstaltungen noch immer gern in Anspruch 
genommen.
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Die Bedeutung der Tuchmacherzunft selbst war in den Zeiten 
industrieller Entwicklung immer mehr gesunken, sie vegetierte nur 
noch. Ueber die letzten Schicksale des Hauses mögen die folgenden, 
kurzen Daten unterrichten:

Im Jahre 1896 fassten die letzten Aeltesten der Zunft, ob nur 
tfon Stimmen aus ihrer Mitte, oder auch solchen, die nicht aus ihren 
Reihen kamen, Gehör schenkend, bleibe dahingestellt, einen 
folgenschweren Entschluss:

Die Zunft sollte aufgelöst, und das Vermögen, bestehend aus 
e*nem Kapital von rund 6000 Gulden ö. W. und dem Zunfthause, in 
Gne Stiftung zum Andenken an das bevorstehende, 50jährige Regie
rungs-Jubiläum des Kaisers Franz Joseph verwandelt werden. Das 
Erträgnis dieser, unter Verwaltung der Stadtgemeinde zu stellenden 
Stiftung sollte zur Unterstützung der Zunft-Armen, (d. h. der Zunft 
boch angehörender, verarmter Meister), dann für Zwecke gewerb
licher Schulen, sowie für sonstige Wohlfahrtseinrichtungen Verwen
dung finden.

Damit fand eine durch drei-einhalb Jahrhunderte bewährte, 
Richtige Schöpfung des spätmittelalterlichen Bürgertums ihr Ende, 
die sich freilich schon lange überlebt hatte, und nur noch wie ein 
sGtsames Ueberbleibsel aus Vätertagen in das Zeitalter des Dampfes 
yud der Elektrizität hineinragte.

M it Erlass vom 26. Mai 1896 erteilte die Landesregierung die 
behördliche Genehmigung dazu. Seitdem befand sich das Zuntthaus 
fo der Verwaltung der Stadtgemeinde, welche dieselbe namens der 
Stiftung führte. , , T , ,. c ,

Dieser Zustand dauerte bis 191 2, in welchem Jahre die S a  
Git Bewilligung der höheren Behörden das Zunfthaus um den amt
lichen Schätzwert von 53.108.50 österr. Kronen von der Stiftung er
warb. Der Uebergabstag war der 1. Juli 1913.  Die Stadt verzinste 
Jfon Kaufschilling an die Jubiläums-Tuchmacher-Stiftung mit 4 v. n. 
Per Kauf geschah wohl in erster Linie zu dem Zweck, um den an 
heraus günstiger Stelle gelegenen Bauplatz zu verwerten. Emen 
^deren W ert hatte das nüchterne, raumbeschrankte und nicht in 
bestem Bauzustand befindliche Haus für die Stadt wohl nicht.

In den ersten Wochen des Jahres 19 14 fasste der Gemeinderat 
den endgültigen Beschluss zum Bau eines Wohn- und Geschäfts- 
Gebäudes an Stelle des alten Zunfthauses, das im Marz 1914  der

Ein Haus sank damit in Schutt, das über ein Jahrhundert lang 
Ge Bielitzer Tuchmacherzunft in den letzten Jahren ihres Glanzes, 
aber auch in den langen Jahren ihres Kampfes mit neuen, mdu- 
sfofellen Entwicklungsformen, und des allmähligen, aber unaufha 
sGben Abstieges, beherbergt hatte.
. Die letzten Glieder der Zunft waren mit diesem letzten Beschluss 
forer damaligen Aeltesten nur wenig einverstanden, die, ihrer Mei
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nung nach, zu leichten Herzens und zu billigen Kaufes das letzte, 
sichtbare Zeichen alten Tuchmacherstolzes und einstiger Zunftherr
lichkeit, das Zunfthaus, aus der Hand gegeben hatten. Aber sie 
konnten das Ende der altehrwürdigen Innung so wenig aufhalten, 
wie sie den Fall ihres Wahrzeichens, des Zunfthauses, verhindern 
konnten.

Es fiel im gleichen Jahre, in dem die Zeit-Epoche, der es gedient 
hatte, ihr Ende fand. Erbaut in den hochgestimmten, hoffnungsfreu
digen Jahren unmittelbar nach den napoleonischen Kriegen, über
dauerte es ein Jahrhundert friedlicher Entwicklung als Mittelpunkt 
gewerbetüchtigen Tuchmachergeistes und zähen Bürgerfleisses, und 
versank, reif und überlebt, wie der Zeitabschnitt selbst, dem die 
Geschütze des beginnenden Weltkrieges den Grabsalut feuerten.

*

Der Prolog ist im sog. „Tuchmacherdialekt“ , der Umgangs
sprache der alten Bielitzer Handwerker, die ja zum grössten Teil 
Tuchmacher waren, abgefasst; also in der — freilich im Aussterben 
begriffenen — „städtischen Mundart.“  Diese ist wohl zu unter
scheiden von der Mundart der umliegenden Sprachinseldörfer, der 
„päurischen“ , die die wesentlich ältere und ursprünglichere der 
Sprachinsel sein dürfte, und die noch heute auf den Dörfern glück
licherweise lebendig ist.

P r o l o g

verfasst und gesprochen bei der E rö ffnung  des Theaters im  Zunfthaussaale 
am 16. M ärz  18 5 7 von K a r l Bock, K au fm ann in  B ie litz .

(D e r Sprecher, als Tuchm acher ve rk le ide t, kom m t aus der Kulisse und 
schaut sich ve rw un de rt um :)

W ao ech ne sahn m uh! B e jn  ech do recht?
N o  jo u ! Ech be jn  doch ai’s Z un fthaus geganga!
N o  m echt ma ne, no dos ej ne schlecht,
W aos ej denn do O lles fürgeganga!?
D o be jn  ech ne geschejt be j setta Sacha,
Sool ma do grajna, sool ma do lacha?

O lles e j em gidreht, ’ s ej o rn tlic h  a Graus,
A  sette Poblaatsch o f em A rn  onzubrenga,
A n  dos rengsrem, w ie  s ieht dos erseht aus,
A  sette Podraun rem  ofzuhenga!
S o jt m er ock, wo O lles sech har h o t ginomma,
A n  w a h m  die Idee en K oop ej gikom m a?

W ao aus dam Z unfthaus geworda ej,
Dos se jh t ja  grod aus als w ie  a T e ja te r!
D o  get ’s Kom edianta , k a j Tuchm acher m ej,
D o  sp e jlt ma Kom edje, w ie  a j W e jn  em Prater!
Je tz t frog  ech ojeh O lle , o jeh  Junga an A ida ,
W o  w arn w er denn unser Q ua rta l abhalda?
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W ao ech ne O lles derlawa muh,
O ff m ai alda Tag m et setta Sacha:
Telegraaf an Eisabohn, an T e ja te r darzu,
W ar wess, wao se m orn  w e jde r Najes warn macha. 
Ech frag no a jm o l: W o  sech daos har ho t grnomma, 
A n  w a h m  die Idee en K oop ej gikom m a.

Ech konn mers jo  denka, daos m acht de na je Z e it, 
D o  foh rn  se ba ld rem  aj o lla  W elta ,
A n  kom m a se enhajrn, sein ’s naje Le it,
W ir  A ndern , w ir  kenna do gor n ischt m ej geita.
Se froga ne v e jl, m et em Zunfthaus e j’s aus,
Se drehn es h a lt em, an a T e ja te r w erd  draus.

S ’ ej fre ilic h  w uhr, ’s ej dos w ou l schojn,
A n  wenn ma ’s rech t ohnsieht, tu t ’s a jm  ge o a.
’ s m uh ha ld ens Tuchm achern doch sehr gut gejn, 
W enn w er dos olles do kenna bezohla.
W ir  Tuchm acher sejn h a lt die H e rrn  aj dar W elt, 
W enn w ir  n isch t ne hon, h o t K a jne r ka i Oela.

D o g e jt ’ s a Schneidern, an a Schustern schlecht, 
D e K a a fle it k lo jn  e jw er schlechte Zeita ,
A  W o lk e rn  an Farwern g e jt ’s a ne recht,
A  de rt e j ne ve jl, w o die G läser le ita.
En Tuchschaarn gejts grod so w ie a Maschmista, 
En W o llhän d le rn  grod so, w ie a Skontista.

D o w erd  A jn e r  sech bem A nd e rn  bek lo j n,
A  jede r denk t ock sech zu beschrenka, 
Gewejsz, ’ s w erd K a jne r, waar kenna s sojn, 
Bei setta Z e ita  an a Tejater denka.
D o e j’s aus m et a B re ttla , lä jr  o l a F lo tta ,
A  schlecht fe r da M a jd la , n ischt zem H e iro ta .

W enn ’s oder a Tuchm achern gut tu t  gajn,
D o ej a Lawa, do loo ech m er’s getolla, , 
W enn zwanzig G olda bem Loda geblojn,
W e il se de K aa fle it so gu t thun bezohla,
D o konn ma m et F ra jda  bem Rossla setza,
A n  de Lom m el drehn, an de W e rfta  schmetza.

Rössla an Lom m el, w ar h o t dos gehiert,
Bei he itige r Z e it  von am Tuchmacher nenna,
Dos hon de Tuchm acher lang schon ve rlie rt,
W a r wess, ob’ s A jn e r  vo dahn no w erd  kenna 
H e it  h ie r t ma vo nischt, w ie vo lau te r Moschina, 
H e it rachert’s de Stadt v o ll aus Dom pfkom m a.

A  sou e j’s m et O llem , so g e jt ’s ei dar W e lt 
’ s N e je  tu t ’ s A id a  ha ld emmer verdranga 
A n  warn ’s ne rech t ej, w ar do ne m etha lt,
D a r tu t  sech ock salver em O lles brenga. 
V u rw ä rts  an vu rw ärts  h ie rt ma e jv ro l schrajn, 
W e k  m et dem A id a , ’s N a je  ze jh t ajn.
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D rem  mussta w er au a T e ja te r bau’n,
D enn dos gehört a zu de na je Sacha,
A n  grod w o r de Z u n ft  bei gu ter Laun ’ ,
Em  Z unfthaus drenna, do mussta se ’ s macha. 
N o , Tuchm acher, honn w er ne F ra jda  dron,
A j  enserem Z unfthaus s’T e ja te r zu honn?

N o  fre ilich , an sahn w er ’s ens rech t gu t on,
W e r kenna denka, w o w er wella,
W ir  ho tta  ja  ka j Idee darvon,
W ie  schejn se dos to ta  zusommastella,
N a  Beizer!, W er braucha ens gor n i zu schama, 
A n  kem m t der Kaiser, w er kenna ’n  re in  nahma.

D rem  D a nk  de rfie r O lla , die dos hon ausgefiert, 
D ie  dos olles so gu t zusommadochta,
A n  O lles so schejn hon ausinschin iert,
D ank O lla , die ’ s G eld zusommabrachta.
W ir  fre jn  ens drewer, w ir  Junga an A id a ,
D o kenna w er oweds ens schejn unterhalda. 
D ru m  ru f ech a V iv a t  m et F ra jda  aus,
D e r Z u n ft,  an dam na ja Tejaterhaus.



Verzeichnis der in  Posen gefundenen
M ilitärkirchenbücher.

Von H a n s j o a c h i m  H a r m s .

In einem der Heeresverwaltung gehörenden Gebäude wurde das 
Archiv der Posener Standortgeistlichen beider christlicher Bekenntnisse 
aufgefunden. Ein Teil der Archivalien befindet sich in Kisten verpackt 
im Keller des Gebäudes unter Schmutz und Unrat. Diese Kisten enthalten, 
soweit festgestellt werden konnte, Taufzettel (Taufberichte) aus dem 
vorigen Jahrhundert und andere lose Akten sowie gedruckte Bücher, 
dagegen scheinen sich Kirchenbücher in ihnen nicht zu befinden. Mi- 
ütärkirchenbücher aus dem 20. Jahrhundert wurden nicht gefunden

Die im eigentlichen Archivraum des genannten Gebäudes verwahrt 
gewesenen Kirchenbücher stammen von Truppenteilen und Standor en 
des ehemaligen preußischen V. Armeekorps.

Da die evangelischen Militärkirchenbücher laufend durchnumme
riert waren, ließen sich leicht die vorhandenen Lücken es immen in 
der laufenden Nummernfolge fehlen folgende Bandnummern: 1 17
21—23, 28, 32, 41, 44,49, 55, 60, 66, insgesamt 13 Bande; Bd 69 ist 
zweimal gezählt (als Erst- und Zweitschrift); überhaupt sind noch 
61 Bände vorhanden, während 73 gezählt wurden. Daß es sich bei 
den fehlenden Bandnummern tatsächlich um Lücken un ehemaligen Be
stände und nicht etwa nur um willkürlich ausgelassene Nummern handelt 
ist meist leicht an den vermißten Kirchenbüchern zu erkennen: B . 11 
muß die kirchlichen Vorgänge (Tff., Trr. und Bgg ) des I Bat I -R. 37 
von 1855 bis etwa 1867/68 enthalten haben, Bd. 49 die Tiauungen der 
Militärgemeinde Koschmin von 1834 bis 1870, usf.

Da die alte Nummerierung gedankenlos durchgefuhrt war und zu
sammengehörige Kirchenbücher ohne ersichtlichen Grün renn e, vv 
es notwendig, die verbliebenen Kirchenbücher nach einheitlichem Ge
sichtspunkte zu ordnen und demgemäß neu zu nummerieren. .

Die katholischen Militärkirchenbücher waren nicht nummeriert 
so daß es auch nicht möglich ist festzustellen ob hier Bande> verloren 
gingen. Vörgefunden wurden zwölf Bände, von denen vier Zweitschr f 
sind. Die im Verzeichnis durchgeführte Nummerierung ist neu.

Auf die Bände 5 und 6, die die Verluste der Posener Truppenteile 
in den Kriegen von 1866 und 1870/71 katholischen Bekenntnisses ent
halten, sei besonders hingewiesen, da es sich um amtliche, von en 
girnentern vorgelegte Verlustlisten handelt,
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Es ist sehr zu bedauern, daß es nicht mehr möglich war, die vor
liegenden Regimentskirchenbücher in von Lynckers Quellenwerk1) (v. L.) 
zu verzeichnen. Da die Angaben von Lynckers durch das nachstehende 
Verzeichnis ergänzt werden, wird in den Anmerkungen auf die ent
sprechenden Stellen in von Lynckers Buch verwiesen.

Die in Posen verwahrten Kirchenbücher enthalten nicht nur Vor
gänge aus Standorten der früheren Provinz Posen bzw. des Bereiches 
des V. Armeekorps, sondern auch aus Standorten anderer Armeekorps. 
So beginnen die Tauf-, Trau- und Begräbnisbücher des Gren.-Reg. Nr. 6 
1811, der Stab und das I. Bat. dieses Regiments kamen aber erst 1817 
nach Posen- (v. L. S. 41), von 1820 bis 1830 war dasselbe Regiment in 
Glogau und Schweidnitz, die Aufzeichnungen über die dort erfolgten 
Taufen usw. sind ebenfalls in Posen, soweit Teile des Regiments 1830 
wieder nach Posen zurückkehrten und ihre Kirchenbücher mitbrachten. 
Dies gilt sinngemäß für alle in Posen befindlichen Regimentskirchen
bücher.

Das nachstehende Verzeichnis enthält alle in Posen Vorgefundenen 
und jetzt verwahrten Militärkirchenbücher, stimmt also mit den von 
v. Lyncker seinem Buche gesteckten zeitlichen Rahmen nicht überein.

Um die Militärkirchenbücher mit Nutzen zu gebrauchen, bedarf 
es sowohl eingehender Kenntnisse über die Schicksale der Truppenteile 
als auch der Entwicklung und Geschichte der Standorte. Über die ersteren 
unterrichtet jetzt das Werk von Lynckers, das oben bereits genannt wurde. 
Eine gute Übersicht über die Entwicklung Posens als preußische Garnison 
bietet Hugo S o m m e r :  Die Stadt Posen als preußischer Truppenstand
ort von 1815 bis 1918, DWZP., Heft 12, Posen 1928, S. 1 ff. Von dem
selben Verfasser stammen folgende Aufsätze zur preußischen Heeres
geschichte Posens: Die Festung Posen und ihre preußischen Komman
danten, a. a. 0., Heft 13; Generalkommando Posen 1815—1918, a. a. 0., 
Heft 19; Preußische militärische Standorte im Posener Lande, in West
preußen und Oberschlesien, a. a. 0., Heft 25. — Mit den militärischen 
Verhältnissen im Warthegau in südpreußischer Zeit befassen sich die 
Aufsätze: Hugo S o m m e r :  Posen als militärischer Standort in süd
preußischer Zeit, in: Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die 
Provinz Posen, 26 (1911), S. 89 ff.; E. K l i n k o w s k i :  Gostyns 
Beziehungen zum preußischen Militär 1793—1806, DWZP., Heft 30, 
und: Punitz in südpreußischer Zeit, a. a. 0., Heft 33; A. Koerth: 
Die Friedensgarnison Rawitsch in südpreuß. Zeit, a. a. 0 , Heft 34,
S. 214-7.

Eine Anzahl von Militärkirchenbüchern aus der Zeit bis zum Welt
kriege befinden sich bei den zivilen Pfarrämtern der früheren Standorte 
in Verwahrung und wurden bereits in das Verzeichnis der „Kirchen-

x) A le x a n d e r v o n  L y n c k e r :  D ie  P reuß ische A rm ee  1807— 1867 
u n d  ih re  "s ip p e n ku n d lich e n  Q ue llen . B e r l in  1939. (S c h rifte n re ih e  der 
R e ichss te lle  fü r  S ip pe n fo rsch ung , B a n d  I I ) .  D ie  B esp rechung des 
W erkes fo lg t  in  dieser Z e its c h r if t .



Verzeichnis der in Posen gefundenen Militärkirchenbücher 145

biicher der Unierten Evangelischen Kirche in Polen“  aufgenommen 
(Alfred L a t t e r m a n n ,  Einführung in die deutsche Sippenforschung 
‘n Polen und dem preußischen Osten, 2. Aufl., Posen 1938, S. 77 ff., 
Anlage 1). Auf Grund dieser Angaben wurde das als Anhang beigegebene 
Verzeichnis der bei den Zivilpfarrämtern des Warthegaues verwahrten 
Militärkirchenbücher zusammengestellt.

A. Verzeichnis der evangelischen Kirchenbücher.
1) d ie  v o n  Truppenteilen g e fü h r t  w u rd e n :

heue, a lte  
Signatur T ru p p e n te il

A r t  der 
V orgänge Z e itra u m

3.
4.
5.
6 .

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.
14. 
3 5. 
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.

1. G ren .-R eg . 6. T f. 1811 —  1829 2)
54. ,, ,, 6. T f. 1832— 1848 2)

2. ,, ,, 6. T f. 1855— 1868 2)
3. ,, ,, 6. T r. 1811 — 1857 2)
4. ,, ,, 6. T r. 1858— 1868 2)

56. ,, ,, 6. T r. 1858— 1864 2)
5. ,, 6. Bg. 181 1 —  1849 2)
6. ,, ,, 6. Bg. 1849— 1868 2)

57. „  ,, 6. B g. 1855— 1864 2)
7. F üs.-R eg . 37. T f „  T r., Bg.

ÍT f.
1820— 1824 3) 
1825— 1839 3)

8. „  ,, 37.

., l

T r . 1825— 1836
1 B g. 
[T f.

1825— 1838
1833— 1839

9. „  ,, 37. j 'T r . 1834— 1838 3)
[Bg. 1833— 1839

10. „  „  37. T f. ,  T r ., Bg. 1833— 1854 3)
12. ,, 3 7 ./ I I .  B a t.  T f. ,  T r., Bg. 1862— 1868 3)
13. ,, „  3 7 . / I I I .  B a t.  T f. ,  T r ., Bg. 1860— 1867 3)
58. In f .  „  46. T f. 1860— 1864 4)
14. ,, ,, 46. T f. 1860— 1868 4)
59. In f.-R e g . 46. T r . 1860— 1864 4)
15. In f.-R e g . 46. T r . 1860— 1868 4)
16. In f.-R e g . 46. B g. 1860— 1868 4)
24. 1. S c h ü tz e n -A b tl., se it O k t. 1845 

5. J ä g e r-A b t.,
T f. 1830— 1868 =)

25. s e it 1846 5. Jäg e rb a t., T r. 1832— 1868 =)
26. s e it 1860 1. Schl. Jä g e r-B a t. N r . 5 Bg. 1830— 1868 =)
64. s e it 1860 1. Schl. Jä g e r-B a t. N r . 5 T f. 1830— 1864 =)
65. s e it 1860 1. Schl. Jä g e r-B a t. N r .  5 T r. 1831— 1864=)
18. 5. k o m b in . R e s .-B a t., spä te r 

T ra in -B a t .  N r .  5
T f. 1838— 1868 6)

61. 5. k o m b in . R e s .-B a t., spä te r 
T ra in -B a t .  N r .  5

T f. 1838— 1864 6)

19. 5. k o m b in . R e s .-B a t., spä te r T r . 1838— 1868 6)
T ra in -B a t .  N r . 5

ß,

2) V. L .,  S. 41 f.
3) v . L „  S. 85.
4) v . L „  S. 94.
6) v . L „  S. 139.
6) v . L „  S. 252.

lOscäe W issensch. Z e itsc lir .  i .  W arthe 'laud. H e ft  1. 1940. 10
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neue, a lte  T ru p p e n te il
S ig n a tu r

A r t  der 
V o rgänge

Z e itra u m

29. 62.

30. 63.

31. 43.
32. 42.
33. 67.
34. 68.
35. 27.
36. 69. 
36a. 69.
37. 29.
38. 70.
39. 39.
40. 40.
41. 71.

42. 30.

43. 72.

44. 31.

45. 73.

46. 20.
47. 52.
48. 53.

5. k o m b in . R e s .-B a t., spä te r T r . 1835— 1864 6 *)
T ra in -B a t .  N r .  5 

5. k o m b in . R e s .-B a t., spä te r B g . 1834— 1864 6)
T ra in -B a t .  N r .  5 

3. E s k ./K ü ra s s .-R e g . 4. 
5. E s k ./K ü ra s s .-R e g . 5. 
2. L e ib -H u s a re n -R e g . 2.

2

T f. ,  T r . ,  B g . 
T f. ,  T r . ,  B g . 

T f.  
T f.

1834— 1884 ’ ) 
1867— 1890 8) 
1815— 1844 9) 
1844— 1864 9)

2. ;; 2.' 
2. ,, ,, .. 2 -

T f. 1852— 1868 9)
T r . 1816— 1865 9)

( =  36.)
2. L e ib -H u s a re n -R e g . 2. 
2. L e ib -H u s a re n -R e g . 2. 
2. E s k ./H u s .-R e g . 7.
2. E s k ./H u s .-R e g . 7. 
U lane n -R eg . 1, s e it 1867

B g .
B g .
T f.
T r .
T f.

1815— 1868 9) 
1815— 1864 9) 
1833— 1843 10 *) 
1833— 1843 10) 
1823— 1864 u )

D ra g o n .-R e g . 14. 
U la n e n -R e g . 1, s e it 1867 T r . 1817— 1868 u >

D ra g o n .-R e g . 14. 
U la n e n -R e g . 1, s e it 1867 T r . 1823-41864 u )

D ra g o n .-R e g . 14. 
U la n e n -R e g . 1, s e it 1867 Bg- 1817— 1868 u )

D ra g o n -,R e g . 14. 
U la n e n -R e g . 1, s e it 1867 B g. 1823— 1864 1])

D ra g o n .-R e g . 14. 
1. A b t .  5. A r t .  B r ig .  
1. „  5. „
1. „  5. „

T f.
T r .

1841— 1860 12) 
1851 —  1868 12)

Bg- 1850— 1868 12)

neue
Sign

, a lte  
la tu r

49. 48.
50. 50.
51. 51.
52. 45.
53. 46.
54. 47.
55. 37.
55a. 38.
56. 33.
57. 34.
58. 35.
59. 36.

2) d ie  in  Standorten g e fü h r t  w u rd e n : 

A r t  der
S ta n d o r t V o rg än ge

Z e itra u m

K o s c h m in
K o s c h m in
Rogasen
Sarnter
S am te r
S arn ter
S u lau
( =  55.)
Z d u n y
Z d u n y
Z d u n y
Z d u n y

T í.
B g.

T f. ,  T r . ,  B g.
T f.
T r .
Bg-

T f. ,  T r . ,  B g .

1834— 1870
1834— 1870
1865— 1870
1834— 1875
1834— 1875
1834— 1875
1867— 1882

T f.  1834— 1868 
T r .  1834— 1868 
B g . 1834— 1868 

T f  T r . ,  B g . 1869— 1871

6) v . L . ,  S. 252.
n  v  L „  S. 153.
8 V. L „  S. 154.
9\ v . L . ,  S. 179.

io\ v . L . ,  S. 185.
n \ v  L  , S. 197. 173. (O s tro w o !)
w) v ! L . ,  S. 223 f.
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B. Verzeichnis der katholischen Kirchenbücher:

S ig n a tu r S ta n d o r t /T ru p p e n te il A r t  der 
V orgänge Z e itra u m

1. Posen T f. 1834— 1853
la . ( =  1.)
2. Posen T r . 1834— 1853
2a. ( =  2.)
3 . Posen Bg. 1834— 1853
3a. ( =  3.)
4 . Posen T f. , T r., Bg. 1842— 1865
5. Posener T ru io pe n te ile T f. , Bg. 1866

im  de u tsch -ö s te rre ich . K r ie g
6. Posener T ru p p e n te ile T f., Bg. 1870/71

im  deu tsch -fran zös . K r ie g
7. Posen Bg. 1870— 1890
8. G ren .-R eg . 7. T r. 1851 —  1853 13)
8a. ( =  8.)

A bhang . Verzeichnis der bei den evangelischen Zivilpfarrämtern des
Warthegaues verwahrten Militär-Kirchenbücher.

^ e rw a h ro r t  S ta n d o r t /T ru p p e n te il V orgänge Z e itra u m

g u ip e n
i* efflpen
^V o tosch in

Ljssa’
¡.t'ssa
hiakeIS ake l

5akei^akel

H;®schen
watv itsch  
jJa"Witsch 
i ' a'v its ch

^°g ase n
h in t e r

2d u

2d
^Uny

u n y

K em p en
K e m p e n
F ü s .-B a t./ In f .-R e g . 18 
F ü s .-B a t./ In f .-R e g . 6 
F ü s .-B a t. 59.

In f.-R e g . 47.
Pos.-R eg. 37.

E rs .-B a t./G re n .-R e g . 6. 
U la n .-R e g . 1.
L issa
L e ib -H u s .-R e g . 2.
U la n .-R e g . 6.
H us.-R eg . 7.
D ra g .-R e g . 3.
U la n .-R e g . 4.

P ieschen
R a w its c h
R a w its c h
R a w its c h

3. E s k ./H u s .-R e g . 7. 
R e s .-L d w .-B a t. / In f . -  
Reg. 34.
In f.-R e g . 6. u n d  U la n .-  
R eg . 1.
In f.-R e g . 6. u n d  U la n .-  

Reg. 1.

T f. 1833--1 8 7 3
Bg. 1828— 1837
T f., T r .,  Bg. 1833— 1848
T f., T r .,  Bg. 1833— 1850
T f. ,  T r .,  Bg. 1860— 1865,

1870— 1871
T f. ,  T r .,  Bg. 1866--1 8 7 4
T f. ,  T r .,  Bg. 1865— 1869,

1818— 1918
T f.,  T r .,  Bg. 1915— 1918
T f. ,  T r .,  Bg. 1833— 1881
T f. ,  T r .,  Bg. 1826— 1833
T f. ,  T r . ,  Bg. 1841 —  1870
T f. ,  T r . ,  Bg. 1822— 1831
T f. ,  T r . ,  Bg. 1832— 1834
T f. ,  T r . ,  B g. 1836— 1853
T f.,  T r . ,  Bg. 1834— 1836,

1854— 1870
T f. ,  T r . ,  B g. 1 9 1 3 --1918
T f. ,  T r . ,  B g . 1870— 1885

K f . 1 8 7 0 --1881
H e ira ts -
Konsense

1815— 1860

T f.,  T r . 1834— 1837
T f. ,  T r . ,  Bg. 1834— 1843, 

1881 —  1883
T f. ,  B g. 1 8 3 4 - -1871

T r . 1869— 1871.

’3) v. L „  S. 43.
10*
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,, Arrendaanschlag“
der Brauerei in Nimtsch im Amte Bromberg 1775.

D ie  O rg a n is a tio n  des A m te s  B ro m b e rg  w a r so w e it  v o rg e s c h r it te n , 
daß es m i t  J o h a n n i 1776 nach  den G ru n d s ä tz e n  fü r  d ie  a lte n  P ro v in z e n  
a u f sechs Jah re  v e rp a c h te t w e rd e n  k o n n te . Ih m  w a re n  G u te r v o i 
TClöstern B ro m b e rg s  u n d  v o m  k u ja w is c h e n  D o m k a p ite l z u g e te ilt  
S d e n  zu de m  auch  das D o r f  u n d  V o r w e r k  N im ts c h  g e h ö rt h a tte .

E s  m u ß te  abe r, u m  nach  des K ö n ig s  G ru n d s a tz  k e in e m  zu nahe 
zu t re te n  z u v ie l zu tu n , k e in e n  zu überse tzen, v o n  e ine m  M itg lie d e  
der D om änenkam m er an  O r t  u n d  S te lle  v o n  je d e m  \ o r w e r k  un d  
a lle n  B e tr ie b e n , d ie  dem  A m te  zu g e fa lle n  w a ren , n a ch  a m tlic h e  
R ic h t l in ie n  e in  genauer E rtra g s a n s c h la g  e rre ch n e t w e rden , d a m it  dann  
.n  B e r l in  d ie  P a ch tsu m m e  fe s tg e se tz t w e rd e n  k o n n te .

D e r m i t  d ieser sch w ie rig e n  M is s io n  b e tra u te  D o m ä n e n ra t w e ilte  
w oche n la ng  im  A m te , fu h r  v o n  O r t  zu O r t  u n d  sam m e lte  s ich  e rs t 
g rü n d lic h  d ie  n ö tig e n  G ru n d la g e n  fü r  seine A rb e it .  L e id e r  fa n d  et 
w e n ig  an  R e g is te rn  u n d  M a n u a lie n  v o r ,  so daß er s ich  a u f Aussagen 
v o n  gden z u s tä n d ig e n  P ersonen u n d  seine O k u la r in s p e k tio n e n  v e r 
lassen m uß te .

A m  29 A p r i l  v e rh ö r te  e r in  N im ts c h  den d o r tig e n  B ra u e r S ta- 
n is la u s V la ro n o w s k i,  d e r nach  se inen A ng ab en  h ie r  schon 10 Jahre 
t ä t ig  w a r aber k e in e r le i R e g is te r g e fü h r t  habe  D e r v o rh a n d e n e  B ra u 
kessel fasse ca 14 T onn en , sei ab e r „ lo c h e r l ic h  , e in  H opfenkesse l 
feh le  d ie  H o lzge fäß e  des B e tr ie b e s  w a re n  aber g u t. E in  G ebrau  habe 
gegen 14 T o n n e n , C o n v e n tb ie r w ü rd e  n ic h t  h e rg e s te llt  zu e inem  
solchen G eb räu  e rh a lte  er 18 S c h ffl. T h o rn e r  M aß  an  G erste , g la t t  
g e s trich e n  de r S che ffe l. D ie  M ü h le  zu S c h m u k a lla  sei b ish e r ve r 
I f l i r - h te t  gewesen f ü r  d ie  B ra u e re i zu m a lzen  ohne M ah lm e tze . Das 
W asser w frd e  d u rc h  e inen  der be id en  K n e c h te , d ie  ih m  b e im  B rau eü  
als G e h ilfe n  v o m  V o rw e rk  g e s te llt w e rden, aus e inem  nahen B ru n n e ü  
d u rc h  eine R in n e  v o n  da z u g e le ite t, das n ö tig e  H o lz  lie fe re  auch 
das V o rw e rk  nach  B e d a rf. V o n  J o h a n n i des ve rg an gen en  Jahres 
w a ren  13 G ebräue h e rg e s te llt  w o rde n . D ie  H a u p ta b n e h m e r w a re n  die 
K rü g e  zu D u b rz , N im ts c h  u n d  O sch ie lsk .

V o n  denen zog de r R a t  auch  genaue E rk u n d ig u n g e n  ü b e r dei* 
d o r t ig e n  U m s a tz  e in . D e r K rü g e r  aus D u b rz  k o n n te  nach  seine» 
K V rh s tö rk e n  b e r ic h te n , in  den 10 M o n a te n  des E ta ts ja h re s  h a tte  ei 
^egen b a i  v e rk a u f t  4 ’ T o n n e n  55 S to ff,  gegen K r e d i t  250 S to f -  
ca® 2 T onn en  was nach  des R a te s  v o rs ic h t ig e r  R e ch n u n g  fü rs  Ja lü  
7 T o n n e n  44 S to ff  ergeben k o n n te . N im ts c h  w a re n  1 T onn e  90 S to f 
gegen b a r  u n d  n u r  20 a u f K r e d i t  um g e se tz t w o rde n , O sch ie lsk  h a tte  
e ine T onn e  m eh r abgegeben, h ie r  w a r k e in  K r e d i t  genom m en, odet 
w o h l gegeben w o rd e n  b e im  B ie r .

N a ch  des B ra u e rs  A ng ab en  m ach te n  d ie  v ie le n  a d lig e n  B e trie b«  
dem  in  N im ts c h  s ta rk e  K o n k u rre n z , de r H o f  k o n s u m ie rte  im  Jah r* 
0__7 T onn en , sons t w a r k e in  w e ite re s  D e b it  d a !

D e r R a t  fo rs c h te  n u n  nach  se inem  Jah res lohn e : f ü r  das Gebra« 
sa.b es 72 G r, d a n n  neben de r W o h n u n g  a n  D e p u ta t  8 S ch ffl. R ogg » 
zu B ro tm e h l,  2 ]/ 2 S c h ff l z u r G rü tz e , a n d e rth a lb  S c h ff l E rb se n , H 
S to ff  Salz 2 T l r  z u r B u t te r  u n d  45 G r. f ü r  Käse , es w u rd e  ih m  /- 
S chw e in  g e lie fe rt nach  dem  S ch lach ten , e ine n  G a rte n  k o n n te  e r b 
bauen. D ie  gewonnene H e fe  gehe an  d ie  B ra u e re i oder w e rde  zu 
M ä s te n  v o n  S chw einen b e n ü tz t. A - K o e rtt i.



Aus Gottlieb Ringeltaubes Lebenserinnerungen.
Von Theodor W o t s c h k e  +.

Jeder Kenner der polnischen Kirchengeschichte weiss von dem 
Warschauer Pastor Qottlieb Ringeltaube, der seit 1777 in dem bro
delnden Hexenkessel stand, den damals die lutherische Gemeinde der 
Polnischen Hauptstadt bildete. Eine Weihepredigt von ihm hat das 
Posener Evangelische Kirchenblatt im Neudruck veröffentlicht1). 
Eben hatte das ganze evangelische Deutschland für einen Kirchbau 
■n Warschau gesammelt. Erwartungsvoll schaute es auf die Ge
meinde, die in zweihundertjähriger schwerer, harter 1 rübsalszeit 
geprüft, gequält, gemartert, nun nach endlich erlangter Religions
freiheit sich aufbauen sollte als ein Hort und Mittelpunkt deutschen 
und evangelischen Wesens im slawischen Osten. Da rissen sie eigen
mächtige, herrschsüctige Kirchenälteste, die sich alles unterwerfen 
Sollten, ihren Dienst an der Gemeinde als unbedingte Herrschaft 
über sie und ihr kirchliches Leben ansahen, hinein in endlose Wirren 
und zuchtlose Kämpfe und machten sie zu einem Schmerzenskinde 
des evangelischen Deutschlands. Inmitten aller Wirren stand Pastoi 
Ringeltaube. Vergebens suchte er zu vermitteln, die Gegensätze ab- 
zuschwächen, zu beruhigen und Frieden zu stiften. Bald wandten 
sich die Friedensstörer wider ihn, weil er ihre Sache nicht zu der 
seinen machte und auch sich nicht dazu herabdrücken lassen wollte, 
lediglich ein Beauftragter des allmächtigen Kirchenvorstandes zu 
sein. In der Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen habe 
’ch den Anfang eines Schmähgedichts auf ihn mitgeteilt, das in War
schau umlief, als er 1785 die Stadt verliess, um als Superintendent 
l*nd Hofprediger nach Oels zu gehen. Schon bei der Korrektur hat 
es mir leid getan, dass ich dieser Stimme des Hasses nicht ein Zeug
nis der Liebe und Verehrung zur Seite gestellt habe, um jedem ein
seitigen falschen Urteile vorzubeugen. Aus der Unzufriedenheit mit 
mir selbst fliessen diese gegenwärtigen Zeilen, in denen ich nach
holen w ill, was ich damals versäumt. Zum Zeichen, welcher Liebe 
sich Ringeltaube doch auch in Warschau erfreut hat, w ill ich jetzt 
einen Brief zum Abdruck bringen, der dem Pastor nach seiner Ab
schiedspredigt übergeben worden ist, und schicke nur voraus, dass 
Uns iieute der Ueberschwang des Gefühls in diesem Brief etwas 
iremd anmutet:

’ ) Evangelisches K irch e n b la tt 1927, S. 251 255.
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„Hochwohlehrwürdiger Herr, innigst geliebter Lehrer! Es ist ab
gekanzelt und gemeldet worden, dass Sie uns verlassen. Glauben 
Sie nicht, dass dieses einem jeden gleichgültig sei. Meine Tränen 
könnten Ihnen was anderes versichern. Es war, als ich es hörte, 
als wollte m ir mein Herz brechen. Die Tränen haben mir durchs 
ganze Lied und den ganzen weiten Weg bis Solec nach Hause ge
flossen, und noch kann ich mich ihrer nicht enthalten. Doch ich w ill 
Sie mit meinem Jammer, der Ihnen gleichgültig sein kann, nicht 
behelligen. Nein, nur danken w ill ich Ihnen. Ich habe allezeit die 
grösste Hochachtung und Respekt vor Ihnen gehabt. Denn Sie waren 
oft mein Retter. Verzweiflung folgte mir nach auf dem Fusse, aber 
eine Predigt von Ihnen machte mich wieder ruhig und schaffte mir 
Geduld. Ich hätte viel zu sagen, es kann Ihnen aber nichts helfen. 
Nur so viel sage ich, dass ich Ihnen von Grund meines Herzens danke 
und wollte mich gern in der Tat dankbar erzeigen. Allein meine Um
stände erlauben es nicht. Nehmen Sie den schlechten Dank an von 
einem Menschen, der Ihnen gern alles geben möchte und der Sie 
herzlich liebt, der aber nicht so dreist ist, Ihnen dies mündlich zu 
sagen. Adieu, lieber Vater, ich weine schon wieder. Ich kann davor 
nicht schreiben,ich muss schliessen. Warschau, den 30. Oktober 1785.“

Gewiss, eine schöne Anerkennung für einen scheidenden Pastor 
diese warme Bezeugung des Dankes, der Liebe und Verehrung. Es 
ist erklärlich, dass Ringeltaube sich diesen Brief wohl aufgehoben 
hat. Nach vielen Jahren, als Generalsuperintendent von Stettin, wo 
er hochbetagt im Alter von 92 Jahren 1824 entschlief, hat er auch 
einige Lebenserinnerungen für seinen Sohn niedergeschrieben2). Aus 
ihnen w ill ich im folgenden einiges mitteilen:

Seit dem Jahre 1775 hatten die Protestanten in Polen und Litauen 
Religionsfreiheit und Gleichheit mit den Ständen der herrschenden 
Religion durch Vermittlung von Russland, England, Dänemark und 
Preussen erhalten. Sie wurden daher auch ganz der Gerichtsbarkeit 
der katholischen Konsistorien entzogen, frei von dem Parochial- 
zwang der katholischen Pfarrer und berechtigt, sich eigene Kon
sistorien, Kirchen und Schulen zu errichten, wo sie es für gut fanden, 
selbst in Warschau, wo im Jahre 1777 Anstalt zur Erbauung einer 
Kirche gemacht wurde, zu der ich im Jahre 1778 bei Legung des 
Grundsteins die Rede hielt in Gegenwart der Gesandten der vorge
meldeten Staaten. Die Warschauer Religionstraktate veranlassten 
Provinzialsynoden in Grosspolen, Kleinpolen und Litauen. Ihr Zweck 
war Vereinigung der Dissidenten untereinander zur Handhabung 
dieser neuen Rechte und zu ihrer gemeinschaftlichen Beschützung. 
Verabredungen, Kirchengesetze wurden vorläufig entworfen bis auf 
eine künftige Generalsynode, wo Abgeordnete aus allen drei Provin- 5

5) V g l. G laube, H o ffnung , Liebe in  Erinnerungen aus dem Leben G o tt*  
lieb Ringeltaubes. B erlin  1825.
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zen allgemeine Verfügungen zu treffen sich vorbehielten. Grosspolen 
"War die erste Provinz und Synode, die als die zahlreichste, nachdem 
sie für sich selbst einige der nötigsten Einrichtungen gemacht und 
ihr Konsistorium angeordnet hatte3), Kleinpolen und Litauen zur 
Nachfolge aufforderte, die zu weit von der Residenz entfernt, bei 
Hofe gar keine Verbindungen hatten und diese Vorsoige und Ver
mittlung mit Dank annahmen.

In Grosspolen waren der Generalleutnant von Goltz und der Graf 
Hnruh sehr gelitten, konnten dem Ganzen grosse Dienste leisten und 
leisteten sie auch mit Aufopferung ihres Vermögens und ihrer Kra e 
viele Jahre hindurch. Sie hatten auch dem kleinpolmschen dissiden- 
üschen Adel, höchstens etwa zehn reformierten und zwei lutherischen 
Familien (darunter ein Bruder des Generals von der Goltz, der Kam
merherr von der Goltz, auch ein Mann von sehr rechtschaf enem 
Charakter) den Rat gegeben, die Warschauer Gemeinde, die hier 
wahrscheinlich nur zu Geldunterstützungen dienen sollte, mit sich zu 
verbinden und eine Synode zu errichten. Dieses geschah wo 
anfangs 1777 in Sielec, einem Pfarrdorfe etwa 10 Meilen von Krakau 
und gegen 40 Meilen von Warschau, in welcher grossen Weite ausser 
in Lublin keine Dissidenten ansässig waren. Die reformierten Stande 
luden die Warschauer Gemeinde zur Synode ein, un ie e z ere, 
schon von dem Grafen von der Goltz dazu bestimmt, esc ic e ie 
Synode durch ihre bevollmächtigten Deputierten, den Bankier eppei 
und den Kaufmann Horn. Die Synode schmeichelte den W ar
schauern, und bei Errichtung ihres Konsistorn wurde Warschau zum 
Sitze dieses geistlichen Gerichtshofes erwählt und er zu 
lutherische Prediger zum Konsistorialrate ernannt ).

Von seiten der reformierten Konfession wurde aber der W ar
schauer reformierte Prediger5) übergangen und statt seiner ein 
^0 Meilen entfernter Landprediger zum Mitglieds dieses vereinigten 
Konsistorii ernannt. Doch durfte der letztere bloss ur ein anse m 
Hches Reisegeld jährlich auf ein paar Wochen nach Warschau kom
men, um den Sitzungen beizuwohnen. Der reformierte Prediger 
fühlte sich hierdurch sehr beleidigt, und was er unter der Hand un 
nachher öffentlich Feindseliges nur immer tun konnte, das blieb et 
nicht schuldig. Er hat nichts unterlassen, um die Uneinigkeit aufs 
höchste zu treiben. Aus Grosspolen war er nach Warschau mit 
vielen Widrigkeiten gegen seine eigene reformierte Synode von einei

V g l. die A k te n  der w ich tigen Lissaer Septembersynode des D h res  
1775 bei Ch. W ilh . Franz W alch, Neuste Religionsgeschichte V I ,  S. 322 2 ■

4) Das P ro to k o ll der Synode bei W alch V I I I ,  S. 513— 528.
^  5) Joh. Salomo Musonius, ä ltester Sohn des Lissaer R o to rs  Joachim
G eo ig  M usonius (1706 in Frankfurt, 1712 m  Le i en), «ohn
H43 in  F ra n k fu rt s tud ie rt, d o rt auch seit dem 14. A p r i l  1779 sein Sohn
Ferdinand Benjam in.
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kleinen Gemeinde (Schocken) weggezogen, bei der er zugleich Päch
ter oder doch Wirtschaftsbeamter seines reformierten Kirchenpatrons 
gewesen war, der an ihn eine beträchtliche Geldforderung machte, 
und er wieder umgekehrt an jenen. Dies war nach Kleinpolen 
berichtet worden und hatte eben die Gemüter gegen ihn eingenom
men. Hier brannte ein unterirdisches Feuer, das öfters zum Aus
bruch kam. Die Bedingung des zu errichtenden Konsistorii war, es 
musste den 1. Oktober 1777 laut Synodebeschluss eröffnet werden. 
Nach damaligen polnischen Gesetzen war das Recht verscherzt, wenn 
dieser festgesetzte Termin nicht gehalten wurde. Nun fehlte der 
Warschauer lutherischen Gemeinde der Pastor, der Konsistorialrat 
werden sollte. Die Stelle war vakant. Man wollte einen ansehn
lichen Geistlichen dazu haben, und in Stettin sollte es meinem hie
sigen Vorfahren angetragen werden. Er schlug es aus und empfahl 
ihnen den Archidiakonus S., von dem ich dieses selbst gehört habe. 
Beide hatten keine Neigung dazu, überdies fehlte beiden die polnische 
Sprache. Die Reise der Abgeordneeen ging zurück nach Militsch in 
Schlesien, wo sie meinen seligen Bruder predigen hörten, hierauf 
nach Wartenberg, wo S. Hofprediger war, und von diesem nach 
Scheidelwitz zu mir ganz unerwartet und so nach Warschau zurück. 
Man fiel auf den Hofprediger. Dieser war aber zu furchtsam für die 
angetragene Stelle. Er kannte die Unruhen und Verfolgungen wäh
rend der letzten Konföderation, wo die evangelischen Prediger fürch
terlich gemisshandelt worden waren. Endlich, wie man nicht weiter 
wusste, erhielt ich die Anfrage im August 1777. Man hatte mich vor
her schon durch den Bankier M. in Breslau befragen lassen. Dieser 
wandte sich an die Frau Garve, welche mir es aber nicht erst mel
dete in der Meinung, ich würde von Scheidelwitz nicht wegziehen 
wollen. So blieb es von dieser Seite unbeantwortet, bis man un
mittelbar an mich schrieb. Ich nahm es in Gottes Namen an, und 
erhielt von dem dirigierenden Minister in Schlesien, dem nachmaligen 
Grafen Hoym, die Erlaubnis, aus dem Lande zu ziehen. Man berief 
mich zum Pastor und Konsistorialrat. Meine Vokation Unterzeich
neten der Bankier Tepper, Kaufmann Ragga und Horn, Göring und 
ein paar Professionisten, die damals das Kirchenkollegium aus
machten.

Während der Vakanz hatte man den damaligen Rektor einer 
deutschen Elementarschule Cerulli ordinieren lassen, damit in
zwischen jemand Gottesdienst halten und die Sakramente verwalten 
könnte. Jedoch blieb er Rektor, und mich wählte man, wie gesagt, 
zum Pastor ausschliesslich, so wie es mein Vorgänger Scheidemantel, 
gebürtig aus Jena, gewesen war, dem als einem schwächlichen 
Mann zur Hilfe Cerulli als Nachmittagsprediger angenommen war. 
In derselben Vakanzzeit hatte sich aus Königsberg ein Kandidat dort 
eirigefunden, der sich mit der entführten Frau seines Prinzipals, eines 
Tribunalrats, in die Vorstadt Praga von Warschau flüchtete. Dieser 
Umstand wurde aber erst spät bekannt, und er, Bleibtreu Wille
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nannte er sich, wandte sich an den reformierten Prediger, entdeckte 
s'ch demselben und wurde durch ihn in einige lutherische Familien 
^g e füh rt. Man liess ihn predigen. Er hatte Dreistigkeit und Stimme, 
'ief dern Rektor Cerulli den Rang ab, und da es mit der Annahme 
des lutherischen Pastorats so viele Schwierigkeiten gab und einige 
abschlägige Antworten erfolgt waren, glaubte er, ich würde auch 
'ücht kommen, und nannte sich schon unbedenklich Scheidemantels 
Nachfolger. Ihn fand ich auch in meinem Hause, als ich nach W ar
schau kam, und er blieb darin wohl noch ein paar Wochen.

Ein anderer in der Lausitz abgesetzter Prediger L(eske) hatte 
sich unterdessen mit seiner Familie eingefunden, dort gepredigt, seine 
Predigt drucken lassen, sie unter die Bürger ausgeteilt, unterdessen 
eine Schule angefangen, die nötig und nützlich. Aber seine Wünsche 
Singen weiter. Später kamen aus Grosspolen Warnungen und seine 
^mtsentsetzungsgeschichte, als ich schon ein Jahr dort im Amt war, 
das ich unter solchen Umgebungen und Aussichten antrat, die ich 
•die zuvor nicht kannte. Die ersten Entdeckungen, die man mir 
Machte, waren Unzufriedenheit über die mit den Reformierten errich
tete Synodalvereinigung, die von den Deputierten der Gemeinde, 
Unter denen der Bankier Tepper der Vornehmste war, bewilligt wor
den war. Die Gemeinde bestand aus Sachsen, Preussen und gross- 
b°lnischen Mitgliedern, ferner aus mehreren hundert Handwerks- 
Burschen aus allen Gegenden Deutschlands. Auch aus Böhmen be
fanden sich einige Mitglieder darunter und gar manche höchst merk
würdige Personen. Oft ist mirs leid geworden, dass ich mir nicht 
ein Tagebuch gehalten habe. Aber von der anderen Seite wars auch 
Wieder gut. Denn die Kunst zu vergessen, ist von grosser Bedeu
tung.

Die gedachte Synodalvereinigung wurde in der allgemeinen 
deutschen Bibliothek laut gepriesen, und man forderte beide Gemein
den zu einer völligen Religionsvereinigung auf^ Die allgemeine 
deutsche Bibliothek hatte im 47. Bande die Schrift angezeigt. 
” Unionsakte der in dem Herzogtum Masuren sich befindenden pro
testantischen Gemeinden beider Konfessionen mit den Gemeinden der 
Jrovinz Kleinpolen.“  Hierbei hatte sie geschrieben: „Man sieht aus 

allem, wie Klugheit, B illigkeit und einträchtige Liebe auf der Ver
sammlung zu Sielec den Vorsitz gehabt und die Gesetze zu einer so 
Würdigen Unionsverfassung entworfen und bestätigt haben. W ir 
Wünschen, dass sie ewig bestehen und zu immer festerer Vereinigung 
beider protestantischen Kirchen in Glaube und Liebe beitragen 
•^öge.“ Die Aufforderung zu einer völligen Religionsvereinigung, zu 
einer absorptiven Union würden w ir heute sagen, kann ich in diesen 
^orten  nicht finden. Auf eine solche Union arbeiteten die War
schauer Kirchenältesten allerdings hin, während Ringeltaube und die 
'Utheraner im Posener Lande die Eigenart ihrer Kirche völlig ge

wahrt wissen wollten. Jede evangelische Kirche sollte ihr eigenes
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besonderes Leben führen, in der geschichtlich gegebenen Verschie
denheit, nur gemeinsame Fragen gemeinsam in Liebe und entgegen
kommendem Verständnis gelöst werden. Die weitgehende Unions
politik der Warschauer Aeltesten vermag ich nicht zu tadeln, wenn 
sie diese Unionspolitik nur nicht belastet hätten mit ausgesprochener 
Gleichgültigkeit gegen die Gesamtkirche und rücksichtsloser Herrsch
sucht gegen Pastor und Gemeinde. So erhielt diese Sache ein 
Interesse ausserhalb Polens. Der Rezensent sah sich dieses Aufrufs 
wegen schon für einen Wundertäter an, der eine Jahrhunderte lang 
unmöglich gewesene Sache durch ein blosses Zauberwort dargestellt 
hätte. Und in Warschau wollte ein grosser Teil der Gemeinde nichts 
von dieser Synodalvereinigung eben deshalb wissen, weil man sie 
mit dem verwechselte, was der Rezensent als so leicht ausführbar 
betrachtete. Die Unzufriedenen sahen auf mich, dass ich mich auf 
ihre Seite schlagen möchte. Dieses war aber nicht möglich, denn 
durch meine Vokation war ich als Konsistorialrat dazu verpflichtet, 
jene Synodalvereinigung anzuerkennen. Wie durfte ich daher an 
eine Trennung auch nur denken? Dieses war aber auch nicht nötig, 
denn die Union betraf die verschiedenen Konfessionen durchaus 
nicht. Aber die weniger Unterrichteten wollten sich ihren Argwohn 
durchaus nicht nehmen lassen, erkannten die Autorität des Kon
sistoriums gar nicht an, machten in Kirchensachen, was sie wollten, 
und Hessen uns die Ehescheidungen und die Untersuchungen der 
Geschichte L(eske) und B(leibtreu W illi) und dergleichen.

Inzwischen hatte sich, ehe noch in Warschau ein Konsistorium 
errichtet war, ein beleidigter Ehemann nach Lissa an das grosspol
nische Konsistorium gewendet. Dieses übertrug dem Warschauer 
die Publikation der Sentenz, die für die Ehefrau nachteilig ausgefallen 
war. Sie wandte sich an den Justizrat von K., den Stifter unserer 
kleinpolnischen Union und auch ihr Orakel. Er erklärte den Aus
spruch des grosspolnischen Konsistorii für einen Eingriff in die 
Rechte der kleinpolnischen Union, zog diese, ehe noch in Warschau 
ein Konsistorium existierte, bereits abgeurteilte Sache vor dieses 
neue Konsistorium und entzweite dadurch die Provinz Grosspolen 
mit Kleinpolen und Masuren. Grosspolen behauptete, es hätte uner- 
achtet der Union sich Vorbehalten, die kirchliche Gerichtsbarkeit 
bei seinem grosspolnischen Konsistorio zu behalten und in Warschau 
ein subdelegiertes mit dem grosspolnischen verbundenes Konsisto
rium zu errichten. Dieser Eingriff in seine Rechte nötige es, die alte 
Verbindung zu behaupten usw. Das half nichts, da man nur gelinde 
Mittel gebrauchen wollte. Kleinpolen setzte seine Beschlüsse durch, 
und man wollte auf einer Generalsynode alles in Ordnung bringen, 
die ein paar Jahre darauf auch in Wengrow abgehalten wurde. Hier 
wollte man ein Gesetzbuch einführen, das nach den Grundsätzen 
des protestantischen Kirchenrechts von einem Professor in Jena, 
Scheidemantel, ausgearbeitet war. Es ward öffentlich durchgegau- 
gen, viel unzweckmässiges bemerkt, abgeändert und von neuem
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Gedruckt, um auf einer folgenden Generalsynode durchgegangen und 
unterschrieben zu werden. Diese zweite Generalsynode wurde durch 
ben Adel in Kleinpolen wie ein Reichstag zerrissen, und die Uneinig
keiten sind dadurch immer grösser geworden. Endlich wendeten 
s'ch die grosspolnischen Stände an den russischen Gesandten und 
bewirkten eine traktatenmässige Absonderung der masurischen (d. i. 
Warschauer Gemeinde) Synode von der kleinpolnischen, die auf 
s° ärgerliche Art die Insubordination gedachter Gemeinde unter
stützte. Warschau erhielt nun ein ganz unabhängiges Konsistorium 
und ein Kirchenrecht. Aber die Kirchenältesten (unterstützt von dem 
reformierten Prediger und ähnlichen Ratgebern, aufgeredet von her- 
urnschleichenden Menschen), die Synode selbst durch einen unedlen 
Mann verraten und gekränkt, der mit dem rechtschaffenen Grafen 
von Unruh aufs engste verbunden war, blieben bei ihren alten An
passungen. Von keinem Gesetz, von keinem Obern wollten sie etwas 
Wissen und behandelten die, die von diesem Gesetz ihren Schutz er
warten sollten, auf das willkürlichste. Gegen die protestantischen 
Wr°ssen suchten sie Schutz bei römisch-katholischen Advokaten und 
Brossen und bedienten sich dazu der Kircheneinkünfte.

Die Kirche geriet durch solche Ausgaben in Schulden, konnte die 
Zinsen nicht zahlen und wurde an ihre Gläubiger gerichtlich tradiert, 
W°zu ein Glied der Gemeinde, das sich von Prozessen nährte, den 
katholischen Advokaten den Weg zeigte und die Mittel an die Hand 
£ab. Da erhielt ich den Ruf nach Oels und Ruhe nach achtjährigen 

nifungen.
Die Auflösung der Union hat durch die falschen Vorstellungen 

ber Widersacher (die im Auslande sich als die treusten Verbündeten 
Pit Kleinpolen ausposaunen Hessen, unerachtet sie sich doch . a re 
lang gedachter Union widersetzt hatten und nicht eher sich an sie 
^schlossen, bis sie Unterstützung ihrer Unbotmässigkeit gegen die 
£esetzliche Verfassung fanden, und bloss in dieser Absicht und sowei 

mit ihr hielten, als man ihnen die allerwillkürlichsten Schritte und 
Kränkungen verstattete) ein grosses Aufsehen gemacht. Sie erhielt 
^ s  Ansehen eines falschen Eifers, eines mit Gewalt gebrochenen 
Bündnisses. Und die unedle Handlungsweise derer, die sie z!Wrs 
JPd längst schon aufgelöst hatten und nun engelrein sich anste teil, 
konnte nicht öffentlich dargestellt werden, wenn man nicht zu den 
Nachteiligsten Schritten für die ganze evangelische Kirche in ölen 
Slch entschliessen wollte.

Dieses war übrigens auch unnötig. Denn die Sache selbst war 
bonen hinlänglich bekannt, die hier die gehörigen Richtei waien, 
Pid Auswärtige interessierte sie wenig oder nur so lange, als man 
ePer Hand voll Leser und Rezensenten ein Viertelstündchen Zeit
vertreib machen wollte. Minister und Gesandte wussten alles ganz 
Laders, auch die Mitglieder der Generalsynoden. Was gingen uns, 
b'e da draussen sind, an?
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Lebe wohl, lieber Sohn, und suche, ob ich hier wider meine 
Pflicht gehandelt habe, da ich treulich bei der Union hielt, bis sie 
gesetzlich vom Könige aufgelöst wurde. Wie diese Sache bis zum 
Brechen gekommen war und der russische Gesandte den Baron 
von Königsfels auf unsere letzte Generalsynode in dieser Absicht 
gesandt hatte, machte der Obrist M[alicki (?)] einen Versuch, mich 
auf die andere Seite herüber zu holen. Als er damit nicht zu Stande 
kommen konnte, sagte er zum Schluss: „Es sind gottlose Leute (die 
Kirchenältesten in Warschau) und wie sie es ihnen gemacht haben, 
ebenso werden sie es uns machen.“  Ueberhaupt w irst Du, mein Sohn, 
auch leicht einsehen, dass ich weder beim Könige noch bei dem 
russischen Gesandten den Einfluss haben konnte, der hierzu nötig 
war, und dass meine Rolle hier nur die eines Zuschauers und der 
Subordination sein konnte, die in solchen Lagen die einzig wünschens
werte ist. Nach meinem Abzüge haben die Unruhigen sogar auf dem 
Reichstage zu Grodno, dem letzten vor der endlichen Zerteilung 
Polens noch mit dem evangelischen Ritterstande zu streiten fort
gefahren und mit dem hatten sie eigentlich zu verfahren und nicht 
mit mir. Er behauptete gegen sie, dass sie bis dahin noch nicht die 
Rechte eines Reichstandes erlangt hätten, weswegen die katholischen 
Glieder des Ritterstandes sie, den Ritterstand, darüber in Anspruch 
nehmen könnten, wenn sie ihnen die angemasste Gleichheit zuge- 
ständen.“

Soweit die Erinnerungen des Stettiner Generalsuperintendenten 
an seine Warschauer Tage. Der sie vor über 100 Jahren herausgab, 
weiss aber aus dem, was Ringeltaube den Seinen erzählt hat, doch 
noch manches hinzuzufügen, das ich nicht übergehen möchte. Er 
schreibt: Trotz der den Dissidenten erteilten freien Religionsübung 
hatten die protestantischen Prediger in Warschau es doch noch nicht 
wagen wollen, sich öffentlich ausserhalb ihres versteckten Bet- 
hauses, das man aus einer Reitbahn gebildet hatte, in ihrer Amts
tätigkeit sehen zu lassen. Ein Verbrecher begehrte nun einst in 
seinem Gefängnis, das heilige Abendmahl von dem noch nicht lange 
in Warschau angestellten Ringeltaube zu empfangen. Da ergriff ihn 
der Geist, und er sagte zu seinem Küster: „So geht es nicht länger! 
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzet und unter dem Schatten 
des Allmächtigen bleibet, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuver
sicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe,“ Er zog seinen 
Ornat an, befahl dem Küster, sich ebenfalls amtlich zu kleiden und 
ihm die heiligen Gefässe zu dem Verbrecher voranzutragen, indem 
er hinzusetzte: Das sind die Reichskleinodien unseres Herrn! Preisen 
Sie sich glücklich, dass Ihnen solche Schätze anvertraut werden! 
Auf die Worte des Küsters: „W ir sind beide des Todes und sehen 
das Tageslicht heut zum letzten Male!“ antwortete er nicht, sondern 
eilte zu seinem Kranken. Die Andacht wurde durch nichts gestört 
und ergriff alle Anwesende.
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Zu dem Bau der schönen neuen evangelischen Kirche wäre es 
"vielleicht noch lange nicht gekommen, wenn nicht die durch seinen 
Vorgänger eingeschüchterte und ängstlich gemachte Gemeinde durch 
bas freie und mutige Hervortreten und Bekennen unseres Ringeltaube 
Geht zu gleichem Mute und Eifer erweckt worden wäre und nun das 
Werk unter seiner Verwendung bei dem edlen Monarchen und der 
Kaiserin von Russland Katharina II. mit seltener Anstrengung der 
schönsten Freigebigkeit — denn die 40 000 Dukaten, die hierzu er
forderlich waren, kamen sehr schnell durch Subskription zu
sammen — und unermiideter Beharrlichkeit angegriffen und aus- 
Seführt hätte. Kaum war diese Kirche vollendet, die durch die 
Gegenwart des Königs, seiner beiden Brüder und seiner Schwester 
sowie eines grossen Teiles des hohen Adels bei der Legung ihres 
Grundsteins gleichsam die glänzendste Anerkennung erhalten hatte, 
als man bei der Beratung über die Einrichtung des nunmehr aus 
seinem früheren Drucke frei und öffentlich hervortretenden evan- 
Selisch-lutherischen Gottesdienstes sich nicht einigen konnte. Die 
mannigfaltige Zusammensetzung dieser Gemeinde aus Menschen 
sehr verschiedener Länder äusserte eben so verschiedene Wünsche 
Und suchte sie durchzusetzen. Der Ornat des Predigers, die Aus
schmückung des Altars, die liturgischen Handlungen an demselben, 
die Wahl der feststehenden Gesänge, lauter unschuldige Wünsche, 
die die Mehrzahl der Gemeinde nach der Weise ihres sächsischen 
Vaterlandes geltend machen wollte, wurde von der Gegenpartei 
"Verworfen und rein abgeschlagen. Ringeltaube wendete sich von 
Keinem Teile ab und keinem unbedingt zu. Er versöhnte auf allen 
Seiten. Er bat, sich über diese Sachen zu einigen. Er wolle sich 
kern ihrem Beschluss fügen und habe keinen eigenen Willen, nur 
möchten sie um der der Ehre Christi willen, den sie alle bekenneten, 
Frieden machen und den Katholiken kein Aergernis geben und die 
eben erlangten Freiheiten nicht wieder verscherzen. Er betete und 
Kat oft halbe Nächte lang und hatte mehr als einmal die Sprecher 
beider Parteien in seinem Hause versammelt, um sie zu vereinigen. 
Sie gingen aber — fast unglaublich! — kälter und bitterei ausein
ander, als sie gekommen waren.

Man ist ihm das Zeugnis schuldig, dass er niemals die Veian- 
Gssung zu irgend einem Missverständnis in dieser Sache gegeben 
Kat. Ebenso wenig hat er ohne seine Schuld entstandenes untei- 
halten. Er hätte wohl sein Leben für den Frieden der Gemeinde ge
boten und gegeben, wenn etwas dadurch zu erhalten gewesen wäre. 
Aber er musste Jahre warten, ehe die nachteiligen Folgen dieser 
*’liieren Trennung endeten. Sein Haus in Warschau war eine reine 
Kügerherberge. Unglückliche und verlassene Menschen aus allen 
Gegenden suchten Zuflucht darin und alle wurden liebreich emp
fangen, getröstet, beraten und nach Möglichkeit erleichtert. Seine 
Selbst durch seines lieben Freundes Garve dringendes Bitten und 
Anerbieten, ihn vor dem Richterstuhl der literarischen Welt öffeilt-
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lieh rechtfertigen zu dürfen, nicht zu erschütternde Selbstverleug
nung wurde durch das Bewusstsein seiner Unschuld in den Augen 
seines Herrn und durch die volle Liebe der Bessergesinnten in seiner 
Gemeinde hinreichend entschädigt. Die laute Wehmut, in welche 
alles bei seiner Abschiedspredigt ausbrach, die immer währenden 
Abschiedsbesuche, die in sein Haus strömten, und die vielen kleinen 
und grösseren Gaben der Liebe, die ihm dabei zugleich aufgedrungen 
wurden, zeigten auch ausserdem hinlänglich, wie sehr er geliebt 
wurde und dass es wohl nur noch wenige Herzen gab, die ihm nicht 
angehörten. Er empfing aber während seines Warschauer Aufent
haltes auch von solchen Personen, die nicht Glieder seiner Gemeinde 
waren, gar manchen Beweis von Achtung und Liebe, die ihm seine 
still erduldeten Widerwärtigkeiten versüssten.

Bemerkenswert dürfte auch noch der Umstand aus seiner Amts
führung in Warschau sein, dass gegen das Ende derselben eine auf
fällige Bewegung unter den dortigen Juden sich äusserte. Sie be
suchten an ihrem Sabbat scharenweise seine Kirche, wenn er die 
Vorbereitung zum heiligen Abendmahle hielt. Der Küster wollte sie 
anfänglich nicht einlassen. Dies wurde ihm jedoch nachdrücklich 
verwiesen und im Gegenteil befohlen, ihnen zu jeder Zeit, wann sie 
es wünschten, die Kirche zu öffnen. Denn er war den Israeliten, die 
Verlangen nach Wahrheit blicken Hessen, mit aufrichtiger Liebe er
geben, hatte auch die Freude, in einem von ihm getauften Arzt 
namens Hirsch aus Böhmen einen wahren Christen der Gemeinde 
Jesu einzuverleiben. Doch nötigten ihn später Täuschungen zu einer 
grösseren Vorsicht in diesem Punkte.

Unter all diesen Umständen und Verhältnissen würde er, der 
niemals eigenmächtig sein Leben zu leiten sich erlaubte, daher ge
wiss auch in Warschau geblieben sein, wenn Gott ihn nicht abermals 
ohne all sein Zutun abgerufen und nach Oels in Schlesien geführt 
hätte, wo er im Jahre 1785 Superintendent und herzoglicher Hof
prediger wurde. In Rücksicht seiner älteren Söhne war diese Ver
änderung ihm recht angenehm, da diese in Warschau fast gar keine, 
hier aber auf dem Seminar eine sehr gute Gelegenheit zu ihrer 
höheren wissenschaftlichen Bildung fanden. Auch bei dieser Amts
veränderung zeigte sich übrigens auf eine auffallende Weise, wie 
der Herr alle, die sich folgsam von ihm leiten lassen, so gar treu 
und gnädig führt. Denn bald nach seiner Abreise von Warschau 
brach dort die letzte polnische Konföderation aus. Die fremde Be
satzung veranlasste sie durch ihren Druck. Sie begann an einem 
Charfreitage mit einem Gemetzel, das in der Gegend der lutherischen 
Pfarrwohnung mit am blutigsten war. Ein ehemaliger Nachbar und 
Freund schrieb, Ringeltaube möge Gott danken, dass er ihm und 
seiner Familie diese Angst und diesen Jammer erspart habe. Sein 
Haus sei mehrere Tage durch Fensterläden und Türen verschlossen 
gewesen. Dennoch habe man sich vor dem Winseln der sterbenden
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Bussen nicht bergen können und ihnen auch nicht die kleinste L in
derung ihrer Qualen reichen dürfen, der wütenden Polen wegen 
Bald darauf folgte die bekannte blutige Rache der Russen. In wie 
viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet.

Soweit die Erinnerungen des Warschauer Pastors. Gern wussten 
Wir sie eingehender und genauer, gern sähen wir, Ringeltaube ha e 
loch mehr von dem, was er erlebt und erlitten zu Papier gebrac 1 
und gründlich seine Zeit und seine Kämpfe gezeichnet. Von unserer 
Seite bedauern w ir es, dass er kein Tagebuch geführt, das uns 
urkundliche Nachricht gäbe über jene bedeutungsvollen Jahre, da 
nach 200jähriger Nacht, derer Not und schweren Drucks endlich das 
Morgenrot der Freiheit den armen Evangelischen der Hauptstadt 
feuchtete und es nun galt, die bis dahin niedergetretene Gemeinde 
aufzubauen. T rifft auch ihn Schuld, dass diese Jahre, wo alle evan
gelische Hände in Deutschland sich zur Hülfe regten und ihre Gaben 
dichten, so unerquicklich geworden sind? „Ringeltaube wi oc 1 nn 
aus und ersetzt die Stelle meines unvergesslichen Freundes Sehet e- 
•nantel nicht“ , schreibt der Breslauer Pastor Hieronymus Seltz ). 
Aber ob hier nicht Freundesliebe sein Urteil getrübt hat In seinen 
späteren Stellungen, besonders als Generalsuperinten en von om 
'Hern hat Ringeltaube sich vorzüglich bewährt. Soweit ich die ver
worrenen Warschauer Kämpfe durchschaue, tragen an dem uner
quicklichen Gezänk in der Hauptstadt und an den irren; ,
aus der ganzen Kirche entstanden, die selbstherrlic en, iCilS L 
%en Warschauer Kirchenältesten, die ihrem Pastor gegenüber als 
¡Jebieter, der Gesamtkirche gegenüber ohne Pflicht sich fühlten, die 
Hauptschuld.

6) V erg l. W otschke im  „Schlesischen Korrespondenzblatt“ 1927, S. 108.

Dienstzeugnis für Gottlob Viebg 1767.
M itg e te ilt  von A . L a t t e r m a n  n.

Ich A lb e rtu s  Bayer Kauff» und Hand^elsmann 
taup t und  C ronS tad t K rackau gebe h ierm  V ieb it* eebürttiö  aus

Sech, ,1 . H end lung , B «f h= 

ud von le tz t benannter Z e it, bis a y  t  -u j ’ p en jh m ans

« b Ä S ^ e n dC r h” r ä 5 Ä ™ S h  länger ln  m einer H .n d lrm g

aben w o llen ; W e il er sich aber entschlossen, sein ^ s u c h e t " S la b ?  ich 
Uchen, und m ich um  seine D im iss.on gez.ehmend ersuchet so habe^mh
lrtie  h ie rinnen n ich t en thalten können, sondern Me
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dieses T es tim on ium  erthe ile t. G elanget demnach an alle und jede, wes 
Standes und W ürden  sie seyn, besonders, der Löb lichen  K auffm annschafft 
verw andte, mein respective Dienst« und Freundliches Ersuchen, Sie wollen 
geruhen, obbem eldten G o ttlo b  V ie b ig  a lle r O rthen , w o er seine F ortun 
begehren möchte, alle G unst, B eförderung und geneigte H ü lffe  zu erzeigen, 
und ihm e seines W oh lverha ltens ha lber die F ruch t meines T e s tim o n ii und 
Recom m andation bestermassen genüssen lassen; Solches b in  ich bey er« 
eigender Occasion gegen einen, jeden Standes G ebühr nach, h inw iederum  
zu verschulden, w illig  und bereit. Z u  m ehrer Beglaubigung obigen allso 
habe ich  gegenwärtiges A tte s ta t eigenhändig unterschrieben und m it 
m einem gewöhnlichen Handlungs P e ttscha fft be k rä fftige t. So geschehen! 
In  der K ö n ig ! Pohl. Haupt« und C ronS tad t K rackau, den ein und dreissig« 
sten Decem ber A n n o  E in  Tausend Sieben H u n d e rt und Sieben und Sechtzig.

(L.S.) A da lb e rtus  Bayer

Pergament, 89X54 cm, Q uerfo lio . V erzierungen v ie rfa rb ig . D ie  Figu« 
ren in  den Ecken ste llen die E rd te ile  dar, links  oben „E u ropa  den besten 
Preyss und R uhm “ , links  unten „A fr ic a  das m eist is t H eyden thum “ , rechts 
A s ia  ( In s c h r ift  unleserl.) u. „A m e rica  umflossen m it  dem M eer“ . Dazwischen 
s innb ild liche  Figuren, lin k s : „D ie  H o ffn ung  stehet fes t“ , „F o rtu n a  unbe« 
s tand t is t alle W e lt bekannt“ , „D ie  V o rs ic h t is t dass best“ , rechts u. a. 
M ercurius. In  der In it ia le  das Gem erk. D ie  Flaggen der Handelsschiffe 
tragen die In s c h rift „K au ffm anns Fleiss, V e rs ta n d t und G e ld  /  E rh ä lt den 
Staat der gantzen W e lt“ . Das obere M itte lw ap pen  en thä lt zw ischen de® 
A d le r  und K rakauer W appen „Sub U m bra  A la ru m  T ua ru m “ , rings herum 
„W o  W eissheit und V e rs ta n d t den Königs T h ro n  reg ie rt /  Da w ird  das 
Land beg lückt und dessen W o h l gespürt“ , fe rne r „D u rc h  G ottes H u ld  und 
Königs Schutz /  V e rm ehre t sich der Handlungs N u tz “ .

Im  V e rlage  de r H is to r is c h e n  G ese llscha ft fü r  Posen 

( P o s e n ,  T ie r g a r t e n s t r .  16.) e r s c h e in e n  f e r n e r ;

Deutsche Monatshefte
Z e its c h r ift  f ü r  G eschichte und Gegenwart des O stdeutschtum s. —  H eraus
gegeben von V ik to r  K a u d e r-K a tto w itz  und A lfre d  Latte rm ann-P osen. E in ze l
h e it  1 RM , Bezugspreis jä h r l ic h  10 R M  zuzüg lich  Postgeld.

N eben gem ischten H e fte n  sind bisher folgende Sonderhefte 

erschienen: A lb e r t  B reyer: Deutsche Gaue in  M itte l«  

polen I, 11; V o m  D eutschtum  in  G aliz ien  I, 7/8, I I,  10/11; 

in  M itte lp o le n  II,  5/6, I I I ,  3/4, IV , 2/3; in  W o lh yn ie n  III, 8/9.



Das Problem der Vieleckscheunen 
nördlich der Beskiden

Eine heimatkundliche Studie von K a r l  Z a g o r a .
Das Siedlungsgebiet nördlich der schlesischen Beskiden, d. i. in 

Ostoberschlesien und im westlichen Teil Galiziens, weist dreierlei 
Baudenkmäler auf, die sich von alten Zeiten bis auf den heutigen 
Tag erhalten haben: die Holzspeicher, die Holzkirchen und die eben
falls aus Holz gebauten Vieleckscheunen. Ueber erstere berichtete 
schon oft die in Oppeln erscheinende Zeitschrift „Der Ober- 
schlesier“ .1) Was die Holzkirchen anbelangt, so haben sie in 
Hofrat Strzygowski-Wien 2) und in anderen Wissenschaftlern ) ihre 
sachgemässen Bearbeiter gefunden. Am wenigsten wissen w ir je
doch über die Vieleckscheunen, die zahlenmässig am stärksten ver
treten sind und die durch ihre Besonderheit des Baustiles ebenso 
stark ins Auge fallen wie die Speicher und Kirchen.

Als erster widmete ihnen der einheimische Forscher Kuhn j 
einige Zeilen, der seinen Betrachtungen ein Bild sowie den Auf- und 
Grundriss einer Achteckscheune beilegte. Der Hauptzweck seines 
Aufsatzes war, die Heimatforscher auf das jetzige und ehemalige 
Verbreitungsgebiet dieser Bauten hinzulenken, über welches man 
bis dahin nur wenig wusste. Bereits 4 Jahre später gab Boiaol ) 
das ungefähre Verbreitungsgebiet der Vieleckscheunen füi die Woje
wodschaft Schlesien an. Statistisches Material finden w ir in den 
Afagisterarbeiten von Meyer, Heinrich, Kallus und Golyschny,) 
Welche die von Boidol gezeichneten Verbreitungsgrenzen im allge
meinen bestätigen. Ausser den Genannten brachten noch andere

-  r) „D e r  O berschlesier” . M onatsschrift fü r  das he im atliche K u ltu rleben . 
Oppeln
n ' )  S trzygow ski' D ie  H o lzk irchen  in  der Umgebung von B ie litz*B iala.
"osen 1927, H is t. Gesellsch. f. P. D

3) Lutsch, V erze ichnis der K unstdenkm aler Schlesiens Breslau 1894. 
. 4) Kuhn, Achteckscheunen. „K arpa then land  . Jg. 1, H e ft  1, S. 4 - .
^28 . (A uch  Sonderdruck). . . . . c ,

5) B o ido l, Z u r  V o lks* und H eim atkunde Ostobersch esiens. Sammeb 
^ e rk : „D as D eutschtum  in  Polnisch*Schlesien” , S. 153. Plauen i. V „  je tz t
fa>z., S. H irze l. 1932. ' , . , v  ■

") M eyer, H e in rich , Kallus. G olyschny, Siedlungsgeographie der Kreise 
Pless, Teschen und B ie litz . (G eografia  osadnictwa pow ia tu  pszczyńskiego 
Wyszyńskiego i bielskiego). A rc h iv  des Geogr. In s titu ts  in  K rakow , 1930 
b>s 1935.

P u ts c h e  Wiesensch. Ze itsch r. i.  W arthe ’land. H e ft  X. 1940.
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Verfasser7) Bildmaterial oder kurze Notizen über die Vieleck
scheunen, ohne aber auf das Problem des Ursprungs, der Konstruk
tion oder Verbreitung näher einzugehen. Kritische Betrachtungen 
und Vergleiche allgemeiner Natur finden w ir bei Karasek-Langer,8 *) 
Schier°) und Moszyński.10)

Die Scheunen werden nach Kuhn11 ) Vieleck-, Polygonal- oder 
Apsisscheunen genannt. Die ersten beiden Namen stammen von dem 
vieleckigen Grundriss und letzterer von der Apsis der benachbarten

Hauptformen

/ ~ \

\ _ /
B

Nebenformen

/ \  / \

' .dB B' ^  im0r
AB AC BC

Holzkirchen, von denen sich die Schmalseiten dieser Scheunen in 
nichts unterscheiden. In dem genannten Gebiete hat der Verfasser 
3 Haupt- und ebensoviel Nebentypen gefunden.

Als Ausgangsform ist die überall vorkommende Form A, das ist 
die bekannte Viereck- oder Rechteckscheune, zu nennen, zu der vor 
allem die neueren Scheunen zu rechnen sind.

7) H ans lik , Biala, eine deutsche S tadt in  G alizien. S. 1 ff. Teschen 1909-
8) Karasek * Langer, Ostschlesische V o lkskunde. Sam m elwerk: „Das 

D eutschtum  in  PolnischsSchlesien” . S. 181 ff.
») Schier, Hauslandschaften und K u ltu rbew egungen im  östlichen M itte l*  

europa. Reichenberg 1932.
‘“) M oszyński, K u ltu ra  ludow a Słowian. K ra kó w  1930.
« )  Kuhn, S. 42.
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Denken w ir uns nun die Ecken dieser Scheune im Grundriss 
Gleichschenklig abgeschnitten, so erhalten w ir die Form B oder die 
sogenannte Achteckscheune. Diese Scheune ist ausser der Viereck- 
Scheune die häufigste.

Aehnlich können w ir die Konstruktion der Form C oder der 
Sechseckscheune erklären, bei der sich die Schnittflächen der abge- 
Schnittenen Dreiecke treffen und eine Spitze bilden.

Ausser den Hauptformen kommen noch, wie gesagt, alle mög
lichen Mischformen vor. ,

Die Form A und die Form B ergeben die Form AB, die wir, 
obwohl sechseckig, halbe Achteckscheunen nennen können, da w ir 
als Sechseckscheunen schon die Form C bezeichnet haben.

Eine Kombination der Form A mit der Form C gibt die funf- 
eckige Form AC.

Eigenartig ist die Form BC, die zur Hälfte zur Form B und zur 
anderen Hälfte zur Form C gehört.

Was die Häufigkeit des Vorkommens anbelangt, so finden w ir 
ani meisten die Form A vor. Dann kommen die Formen B sowie 
die Formen AB und viel seltener die Formen C und AC vor. Ganz 
sGten, nur in wenigen Exemplaren zu finden, ist die Form BC oder 
die Siebeneckscheune. Dem Verfasser waren nur w ßi soldm 
Scheunen bekannt, und zwar eine in dem Dorf Zgom (Kreis Fiess) 
ünd eine bei der Stadt Skotschau (Kr. Teschen). Letztere wurde 
'(or einiger Zeit anlässlich des Baues der Autostrasse Katiowitz
Weichsel abgebrochen. , , ,

Was die Wände anbelangt, so wurden die Vieleckscheunen, 
ähnlich wie die Kirchen, in der Hauptsache aus geschrotetem Holz 
®der die kleineren, die den ärmeren Bauern gehören, aus rohen 
Balken gezimmert. Ganz selten sieht man als Scheunenwand dicke 
Bohlen. Ebenso selten findet man an den Ecken Pfeiler aus gebrann
ten Ziegeln (Alt-Berun, Punzau bei Teschen) und nur in einem ein
t e n  Falle Mauern (Gutsscheune in Dalachowice). Die Eckverbm- 
dung bei den Blockscheunen bildet die sogenannte Schwalben
schwanzüberkämmung oder Schwalbenschwanzverblattung. Bei 
ersterer ragen die Ecken der Balken heraus, während sie bei e z-
tefer abgeschnitten sind. , . , a

Die Dachformen sind genau an den Grundriss bzw. an die Wände 
^gepasst. Die Scheunen mit dem viereckigen Grundriss haben in 
Schlesien fast immer ein zweiseitig abfallendes Satteldach, wahrend 
,T,an im benachbarten Galizien ein vierseitig abfallendes Walm
dach vorfindet.

Als Dachbedeckung sieht man in der Hauptsache Stroh. Selten 
sind Schindeln (Mezerzitz, Czwiklitz bei Pless) und noch seltener 
% p e  (Punzau). Die mit Schindeln gedeckten Scheunen ahnehi 
s^ark den Holzkirchen, da nicht nur Grundriss, Wand und ac 
Konstruktion, sondern auch die Dachbedeckung mit diesen uberein- 
stittimen. Besonders fällt dies bei der Kirche und Pfarrscheune in

11*
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Czwiklitz (Kr. Pless) auf. Da die Achteckscheunen auf der Schmal
seite an die Apsis der Holzkirchen erinnern, werden sie, wie schon 
erwähnt, auch Apsisscheunen genannt.

Die Vieleckscheunen in dem Gebiet sind meist alt. Die meisten 
stammen aus der ersten Hälfte des 19. oder aus der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts. Nur bei wenigen ist auf Tor- oder Dachbalken 
eine Jahreszahl aus der 2. Hälfte des 19. Jahrh. eingekerbt. Im
20. Jahrhundert wurde vom Bau der Holzscheunen und somit auch 
vom Bau der Vieleckscheunen Abstand genommen.

Die Zahl der Vieleckscheunen beträgt noch einige Hundert. Da 
sie aber aus Holz gebaut, meist mit Stroh gedeckt und noch dazu 
sehr alt sind, w ird  ihre Zahl von Jahr zu Jahr geringer, und die 
Zeit ist nicht mehr fern, wo die letzte einem Brand zum Opfer fallen 
wird. Viele werden auch der Feuersgefahr wegen von ihren Be
sitzern selbst abgerissen, und an ihrer Stelle werden Ziegel- oder 
Betonscheunen errichtet. Wie sich ihre Zahl verringert, sehen w ir 
beispielsweise bei der Stadt Pless. Diese Stadt hatte im Jahre 1933 
auf ihrem Grund noch drei Vieleckscheunen. 1934 sind davon zwei 
Achteckscheunen durch Brand vernichtet worden, und zwar die 
Achteckscheune beim Schiesshaus und eine Scheune beim Weiler 
Chuchulka. Geblieben ist nur noch eine Fünfeckscheune beim Weiler 
Grzeblowitz. Im gleichen Jahre ist auch noch die Plesser Pfarr- 
scheune in Altdorf bei Pless einer Brandstiftung zum Opfer gefallen. 
Sie gehörte der Form AB an und hatte, da sie sehr gross war, zwei 
Einfahrten. Ein Jahr vorher würde auch eine Achteckscheune in 
Mönnichhof bei Teschen —- die einzige auf diesem Gebiete — von 
ihrem Besitzer abgetragen. Aehnliche Beispiele könnte man vom 
ganzen Gebiet bringen.

Der Vernichtung der Vieleckscheunen kann man kaum erfolg' 
reich begegnen, da sich die Scheunen wegen der leichten Brennbar
keit als unzweckmässig erweisen. Um sie als Baudenkmal zu er
halten, müsste man mindestens je eine Scheune der Formen B, C> 
AB, AC und BC abbrechen und in einem Freilichtmuseum aufstellen, 
wie man es bereits mit zwei Holzkirchen gemacht hat, die im Katto- 
witzer Südpark bzw. auf dem Redenberg in Chorzow aufgestellt 
wurden. Auch empfiehlt es sich, die einzelnen Formen in Holz und 
Stroh nachzubilden und in Heimatmuseen aufzubewahren.

Das Verbreitungsgebiet der Vieleckscheunen in der e. Wojewod
schaft Schlesien reicht nach Boido l12) im Norden an die Summina. 
die obere Ruda und im Kreis Pless an den Fluss Korzynietz. im 
Süden reicht es bis an die Beskiden (z. B. bis fast an das Baum' 
gärtel) und im Osten bis an die Skawa. Dazu ist noch zu ergänzen, 
dass es Vieleckscheunen auch im benachbarten Olsaland (Deutsch-

12) B o ido l, S. 161.



Zum Problem der Vieleckscheunen nördlich der Beskiden 165

Leuthen) und in dem nunmehr reichsdeutschen Kuhländchen gibt. 
Die Verbindung der südwestpolnischen Vieleckscheunen mit letzteren 
ist aber durch das Ostrau—Karwiner Kohlengebiet unterbrochen 
da dort nach der Entwicklung des Grubenbaues und der Industrie 
die meisten Holzbauten verschwunden smd. Em ursprünglicher Zu
sammenhang dieser beiden Gebiete scheint aber bes a

Nach Karasek-Langer13) findet man die Vieleckscheunen atisser 
in dem genannten südwestpolnischen Gebiet noc n  j
beiderseits des Riesengebirges und in der Pardubitzer Gegend

0hS ne r ib tSsich1ein Verbreitungsgebiet, das sich fast gänzlich 
in den schlesischen Raum einfügt, wobei zu be en > . y
Herzogtümer Auschwitz und Zator, die heute da „  , .
breitungsgebiet der Apsisscheunen sind, zur Zeit der Kolonisa o 
zu Schlesien gehörten und erst um 1450 an d iepo  n uscte Krone 
fielen. Die Apsisscheune in Blockbau als Langf .
dem Schlesischen eigentümliche Grenzform, die v Rundtvrien
Durchkreuzung des deutschen Langtypus mit slavischen Rundtype

'" ' 'z fs S n e n  Ausführungen ist zu bemerken, dass VeAjeitung 
der Vieleckscheunen mit den Waldhufendörfern, • • Wald-
Kolonisationsgebiet übereinstimmt. Ausserha nl17Utreffen Da
hufendörfer sind die Vieleckscheunen nicht mehr ¡5 .^ erfasst 
gegen ist aber nicht das ganze Waldhufengebie •
Nach Kuhn erstreckte sich früher ihr Verbreitungsgebiet ib e re u e  
grössere Fläche und ist heute im Rückzug beg • heutigen 
man die Verbreitung dieser Scheunen m c h n ^ie alsV?el- 
Stande, sondern nach den Katasterplanen ver t  ¿arasek-Langers 
eckscheunen erkenntlich sind. Den Geda schen Lang
dass die polygonalen Scheunen eine Kreuzung dessen
typus mit slavischen Rundformen sei, ver r . , ,  . . aach Mo_
Werk im gleichen Jahre erschien. Aehnhch runden oder
szynski. Nach ihnen ist die Vieleckscheune ausclerrunden 'oder
vieleckigen Flechtwerkscheune entstanden, a 
Dlechtwerk vertrieb. Schier 14) schreibt dazu.

Jedenfalls kam dem Flechtwerkbau beim slawschen Hause ehe
dem eine weit grössere Verbreitung als heu e ■■ ■ berei-
deutsch-slavischen Grenzzone des wes s av Scheune
ches, wo unter mitteleuropäischem Ej nfluf s , . > veschrotenen
fast völlig beseitigt wurde, erinnert das Auftreten der ^ h ro te n e n  
Sechseck- und Achteckscheunen an die ehemahge V o r h e r ^  der 
Plechtwände. Die sogenannten Polygonal- 0^ ^ ^ ^ 7 Qnndenrn  
bringen nicht der Laune des volkstümlichen J m“ anns sondern 
stellen die Umsetzung der Formen, welche die Flechtwerkscheune

13) Karasek-Langer, S. 182.
14) Schier, S. 77, 88, 105, 106, 38/.
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ausgebildet hat, in die Baubedingungen des Blockwerkes dar. Es 
ist ohne weiteres klar, dass das Flechtwerk die Möglichkeit zu 
runden und ovalen Qrundrissbildungen in sich schliesst, aber jeder 
scharfen Eckform von weniger als 120° abhold ist. Die Flechtwerk
bauten Ost- und Südeuropas zeigen daher stets runden oder ellip
tischen Grundriss. Beim Blockbau dagegen ist der rechtwinklige 
Grundriss der selbstverständliche und auf prim itiver Stufe oder 
Blockbautechnik der einzig mögliche. Die Sechseck- und Achteck
scheunen stellen also eine Nachbildung der Flechtwerkscheunen im 
neuen Baustoff des Blockwerks dar. Doch die Blockwerktechnik 
hat sich nur im deutsch-slavischen Grenzraum des östlichen M ittel
europa unter deutschem Einfluss zu jener technischen Höhe vervoll
kommnet, die die Nachbildung runder und elliptischer Flechtwerk
bauten in acht- und sechseckigen Grundrissbildungen ermöglichte. 
Bereits in alttschechischen Quellen w ird der Scheune aus Block
werk bewusst jene aus Flechtwerk gegenübergestellt. Die Aus
breitung der Achteckscheune über die gesamten Sudeten- und Kar
pathenländer und einen Teil Ostdeutschlands ist gleichzeitig ein 
Zeugnis für die ehemalige Ausbreitung der osteuropäischen Flecht
werktechnik.“

An einer anderen Stelle erklärt er weiter:
„Die Slaven lernen in der Scheune eine neue A rt von W irt

schaftsgebäuden kennen, die sie übernehmen, aber zunächst in einer 
altheimischen Konstruktion durchführen. Entsprechend der geringen 
Wertbetontheit, die dem Gebäude ursprünglich zukam, w ird es als 
runder Flechtbau mit Zeltdach errichtet. Wahrscheinlich verblieb 
auf dieser Stufe die Tenne noch ausserhalb des Hauses, und der 
deutsche Einfluss äussert sich eben darin, dass die Tenne in das 
Haus, welches das ungedroschene Getreide enthielt, Aufnahme fand. 
Auf diesen Entwicklungsgang deuten die runden, ovalen, die sechs
eckigen und achteckigen Scheunen hin, die noch heute in Osteuropa 
weit verbreitet sind. Moszyński führt runde Wirtschaftsgebäude 
aus der Hercegowina, Serbien, Kleinrussland und dem slavischen 
Teil Rumäniens an. Eine von ihm abgebildete Scheune aus dem 
Gouvernement Kiew besitzt als Grundriss eine Ellipse, in deren 
beiden Brennpunkten die sochy als Träger des Dachgerüsts stehen. 
Auch sechs- und achteckige Rundbauten mit Zeltdach und einer 
einzigen socha werden von ihm für Polesien und das Gebiet der 
Huculen belegt. Nach alten Berichten zu schliessen müssen Bauten 
dieser Art einst viel weiter verbreitet gewesen sein. Zu den tech
nisch verbesserten Restformen dieser urtümlichen Bauweise gehört 
zweifellos auch die Achteckscheune, die in den Sudetenländern und 
Preussisch-Schlesien weit verbreitet ist . . . Einen der westlich
sten Ausläufer der Achteckscheunen haben w ir in Niederndorf bei 
Gera. Da es sich hier um altslavischen Siedelboden handelt, ist in 
der Achteckscheune von Niederndorf der letzte Zeüge eines alten
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kulturellen Zusammenhangs mit dem Osten zu erkennen. Die Acht
eckscheune ist von der Apsis der Holzkirchen nicht abhängig son
dern mit ihr nahverwandt; ihren gemeinsamen Vorfahreni stellt w  ̂
oben gezeigt wurde, die osteuropäische Zeltdach o

Die Vieleckscheunen des Gebiets sind somit bodenständig und 
haben sowohl dem germanischen Westen, wie a u c h ™  Jch die
Osten ihre Form zu verdanken. Sie entstanden dort, wo sichj die 
beiden Kultureinflüsse berührten, als im 13. Jahrhundert 
deutsche Kolonisten slavischen Menschen begegne e 15

15) H ans lik , K u ltu rg renze  und K u ltu rzyk lu s
beskiden. S. 25 ff. G otha 1907.

den polnischen Wests

Geburtsbrief
des Johann Friedrich Wagner aus Goldingen.

M itg e te i l t  v o n  A . L a t t e r m a n n .

t a i j f Sp a d l Rd e SsS E R S T E N ,  S E L B S T -
K A IS E R L IC H E N  M A J E S T A l t  U rk u n d e t de r M a g is tra t  der
H E R R S C H E R S  A L L E R .  R f U ^ er R a ths-S ess ion  ersch ienen der 
S ta d t G o ld in gen , daß a llh ie r  in  B ü rg e r  u n d  M e is te r eines
E h rsa hm e  C h r is t ia n  C h ris to p h  „ lh ie r  u n d  gebührende A nsu chu ng
lö b lic h e n  A m ts  de r S chum acher a lh ie r, u n  |  ^  G e b u rth  des

5 Ä  S p r i c h  V ^ g n e r f J h m e ^ in 1 g e ric h tlic h e s  c » . i g , » W « . ges
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A tte s ta tu m , da E r  solches z u r B e fö rd e ru n g  dessen W o h lfa r th  ge
b ra u ch te , zu e r th e ile n  ge ruhen  m öch te n . W a n n  W ir  n u n  C o m paren tis , 
A nsuchen in  d iesem  F a ll de r B i l l ig k e i t  gem äß zu seyn e ra ch te n  u n d  
dem selben u m  som ehr desfals s ta ttgegeben , da E r  zu m eh re re r S ich e r
h e it  U ns  zween. u n v e rw e rf lic h e  Zeugen, n e h m lic h  d ie  E h rsa m e  C h ri
s t ia n  F r ie d r ic h  G ra d  F re im e is te r der S chum acher h iese lbs t, u n d  
F r ie d r ic h  M ü lle r  M itm e is te r  eines lö b lic h e n  A m ts  der S chum acher 
h iese lbs t s is t ire t ,  w e lche E y d l ic h  v o r  U ns ausgesaget u n d  m it  e rhabnen  
F in g e rn  zu G o t t  geschw oren daß Joh an n  F r ie d r ic h  W a g n e r v o n  
se inem  le ib lic h e n  V a te r  dem  E h rsa m e n  Joh an n  A nd rea s  W a g n e r u n d  
seiner le ib lic h e n  M u tte r ,  de r E h rb a re n  M a r ia  E lis a b e th  geb. E w e rts , 
beyde re c h tm ä ß ig  u n d  c h r is t l ic h  zusam m en g e tra u te n  E he le u ten , 
g u te r  de u tsche r N a tio n  u n d  H e rko m m e n s , aus e inem  ä ch te n  u n d  
u n ta d e lh a fte n  E h e b e tt  e rzeuget u n d  gebohren , k e in e r H e rrs c h a ft  m it  
k n ä ch tisch e r D ie n s tb a rk e it  u n te rw o rfe n , sondern  ganz le d ig  u n d  fre y  
sey : So w a h r Ih n e n  G o t t  h e lfe  u n d  se in  h e ilige s  W o r t .  W a n n  n u n  
diese beschw orene U rk u n d e  v o n  U ns auch  w ü rk lic h  ergangen, E r  
Joh an n  F r ie d r ic h  W a g n e r a lso s a tts a m  m u n ire t,  daß zu z ü n fte n  E h re  
un d  G ü ld e n  Seiner E h r lic h e n  G e b u rth  u n d  H e rko m m e n s  h a lb e r  E r  
a lle rw e rts  w o h l anzunehm en. A ls  ha be n  W ir  d iesen so lennen G e b u rth s  
B r ie f Ih m e  S te llen  u n d  so lchen u n te r  B e y d rü c k u n g  unseres S ta d t 
Insiege ls u n d  de r ge w ö h n lich e n  U n te rs c h r if t  e x tra d ire n  lassen. So 
geschehen G o ld in g e n  den 28 ten  S ep tem ber des E in  T ausend  s ieben 
H u n d e r t  u n d  s ieben N e u n z ig s te n  Jahres nach  C h r is t i unsers H e rrn  
un d  H e ila n d e s  G naden re ichen  G e b u rt.

A d  Specia le M a n d a tu m  to t iu s  N o b ilis  
& S p e c ta b ilis  M a g is tra tu s  e x t r a d id it  
& in  F id e m  s u b s c r ip s it

O tto  F r id e r ic u s  S chem ell 
Jud . C iv it .  G o ld . S ecre ta rius  

m pp.S iege lnder S ta d t G o ld in g e n



Der deutsche Erstname der Stadt Posen 
und seine Herkunft.

Von Dr.-Ing. Geo J o p k e ,  fr. Posen.

I.

In der Posener Stadtgründungsurkunde1) vom Jahre 1253 sind 
lediglich der polnische Ortsname2) Poznan3) und dessen Lateinform 
^°znania angegeben; sie schweigt über die deutsche Benennung der 
neuen Siedlungsstadt auf dem linken Wartheufer im Munde der von 
den beiden Landesfürsten Premisl und Boleslaus herangeholten Deut- 
Schen. Bisher konnte der dt. Erstname der Stadt, sein Alter und seine 
Herkunft beweiskräftig nicht festgestellt werden. Gleiches gilt für die 
Frage, ob die dt. Zuwanderer ihrer neuen Stadtgründung sofort von 
^eginn an oder erst später den dt. Namen Posen oder ähnlich gegeben 
haben.

x) B e n u tz t  w ir d  ih re  e in w a n d fre ie  W iedergabe  in  dem  S am m el
w erk  v o n  B . F ra n k e : D ie  R e s ide nzs tad t Posen u. ih re  V e rw a ltg . 1. J.

B e ila ge  S. 12 f f .  u. d t. Ü berse tzg . S. 14 ff.
*  a) A ls  A b k ü rz u n g e n  w e rden  v e rw e n d e t: O N  =  O rtsn am e  P N  =  
^ersonennam e, Z ss tllg . =  Z usam m enste llung , Z f f r .  — Z if fe r^ D W Z P  
p u ts c h e  w issensch a ftl. Z e its c h r if t  f .  Po len, Z V G  Schleus. Z e its c h i.

V e re in s  f. G esch ich te  Schles., Jh. =  J a h rh u n d e rt, M A . =  M it te l-  
Wte r> m a. =  m it te la lte r l ic h ,  M da. =  M u n d a r t m da. =  m u n d a r t l ic h , 
.e in e r: L a u s itz  =  e ins tig e  B eze ichnung un ge fä h r der h e u tig e n  lede r- 
S ’W itz, Laus . =  L a u s itz e r, Pos. =  Posener schles. =  schlesisch, 

=  th ü r in g is c h , d t. =  deutsch, ahd. =  a lth o ch d e u tsch , m hd . =  
^ t te lh o c h d e u ts c h ,  m nd . =  m itte ln ie d e rd e u ts c h , n h d . =  neuhoch- 
^ u ts c h ,  la t .  =  la te in is c h , sl. =  s law isch , p. =  p o ln isch , g roßp . =  
^ p o l n i s c h ,  s. =  so rb isch  oder w end isch , os =  oberw end isch , ns =  
^e de rw end isch , ans. =  a ltn ie d e rw e n d isch , tsch. — tschech isch , boh  . 

b ö hm isch , m ä h r. =  m äh risch .
h  3) M it te i lu n g  v . H e rrn  k . L e ite r  der U n iv e rs itä ts b ib lio th e k  
5 r '. A . L u t te rm a n n  zu P osen: Z u r F rage, ob der O N  P oznan u rs p rü n g lic h  
k* ls t  oder a u f e inen germ . S tam m  zu rü ckg e h t, v g l Zs. . s . .
Petr .  des m a d j. N am ens fü r  P reß bu rg -P o szon y , w o a u f e inen z . Z L  
h ezas aus S chw aben gekom m enen R i t t e r  P azm an u. a u f das vo m  

— 14. Jh . bezeugte G esch lech t P aznan verw iesen  w ird .  D e r L a u  - 
w?chsel a zu o w ä re  sl. das üb lich e , ebenso m  zu n  (w ie z. B . . M um e c  zu 
ije m ie c ) .  P azm an is t  in  F ö rs tem an ns  a l td t .  N a m en buch  P N  I  254, 
\ ° 88 im  10. Jh. bezeugt. V ie lle ic h t g le ichen  U rs p ru n g s  is t  der russ. 

dslsnam e B asm a no v.
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Für den p. ON Poznań bestehen solche Unbestimmtheiten nicht. 
In der Schreibung Poznani erscheint er bereits in einem päpstliche« 
Breve vom Ende des 10. Jh.; der dt. Geschichtsschreiber Thietmar von 
Merseburg vermerkt als Zeitgenosse in seiner Schilderung des Feld
zuges Kaiser Heinrichs II. gegen Polen im Jahre 1005 den ON Posnani- 
Später bürgert sich die auch aus der obengenannten Gründungsurkunde 
ersichtliche zweisilbige Namensform Poznan in den Urkunden ein. Dieser 
ON also, der seit Jahrhunderten an der herzoglichen Burgstätte auf der 
heutigen Dominsel rechts der Warthe haftete, wurde 1253 der von der 
Burg räumlich und durch den Fluß ziemlich weit getrennten Neustadt 
zuteil.

Wilh. Schulte4) hat es unerklärlich gefunden, warum die bereits 
vor der Aussetzung der Neustadt Posen vom Lokator Heinrich aus Neu- 
markt in Schlesien zu dt. Recht unmittelbar östlich der damaligen Burg 
Poznan ausgetane herzogliche Stadt als die eigentliche Altstadt nicht 
den Namen Poznan geführt, sondern einen besonderen Namen Schrotte 
oder Schrodka geführt hat. Der Name stammt wahrscheinlich aus der 
Heimat des Lokators und der von ihm herangeführten Schlesier, da die 
Stadt Neumarkt in Schlesien bei ihrer deutschrechtlichen Aussetzung 
eine sl. Ortschaft namens Sroda zum Ausgangspunkt ihrer Anlage ge
nommen hatte. Im Munde der Deutschen scheint in jener Zeit Sroda 
gleichbedeutend mit Neumarkt gewesen zu sein, denn auch das rund 
30 km südöstlich von Posen belegene Städtchen Schroda erscheint als 
Burgstätte 1234 urkundlich unter der dt. Bezeichnung „Nienmarche“ 
=  Neuer Markt5). Beim anfänglichen Namen Schroda5 a) der Stadt 
neben der Burg Poznan liegt demnach sehr wahrscheinlich Übertragung 
eines schles. ON sl. Herkunft nach Großpolen vo r6). Dem Lokator def 
dt. Neustadt von 1253, namens Thomas von Guben in der damalige" 
dt. Ostmark und seinen Lausitzer Landsleuten aber blieb offenbar eine

4) D ie  S chrodka . E in  B e itra g  z. ä lte s t. Gesch. d. S ta d t Posen- 
Posen 1907. S. 22. —  D en  N a chw e is , daß d ie  H e rz o g s s ta d t neben def 
B u rg  P ozn an  u m  1231 g e g rü n d e t w o rd e n  is t ,  h a t  n ic h t  W . Schult®' 
sonde rn  H . L ik o w s k i m i t  de r A b h a n d lg . : M ia s to  książęce Ś ró d k ff 
Posen 1922, g e fü h rt.  D ie  e rs te  A n d e u tu n g  de r G rü n d u n g  f in d e t  s ic" 
in  e inem  V e rm e rk  des n a tio n a lp o ln . G esch ich tsschre ibe rs  Joh . D lugoS ' 
a. d. 2. H ä lf te  des 15. Jh ., de r a ls re ic h lic h  u n zu ve rlä ss ig e r H is to rik® 1 
g i l t .

5) Cod. d ip l.  M a j. P o l. I  N r .  169: U rk d e . H erzogs H e in r ic h s  I.  
Schles. f. K lo s te r  P a ra d ies  v . 1234 N o v . 21. W egen der G leichsetzuP? 
v . S chroda m it  N ie n m a rc h e  v g l. W . S chu lte  a. a. O. S. 36.

5a) N a c h  W . S c h u lte  S. 23 begegnet d. O N  S ch ro dka  e rs t nach 
B e g rü n d u n g  der N e u s ta d t Posen.

6) D ie  A n sch a u u n g , daß de r O N  m it  e inem  M ittw o c h w o c h e n m a rk  
zshänge, is t  u rk d l.  n ic h t  e rh ä r te t.  F . M ik lo s ic h : D ie  sl. O N  aus App®1 
la t iv e n , I ,  88 s p r ic h t  a llg e m e in  n u r  v . d. W a h rs c h e in lic h k t.,  daß d. B®' 
nenng. v . O rte n  nach  W oche n tag en  m . d. A b h a ltg . v . W o c h e n m ä r kt® 
zshänge. 1288 w u rd e  ü b rig e n s  der Pos. S ch ro dka  je d e r ö ffe n tl.  W o c h e , 
m a rk t  u n te rs a g t, 1425 e rh ie lt  sie e inen  D o n n e rs ta g m a rk t. V g l. v ' 
S c h u lte , a. a. O. S. 20.
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solche Gunst des Schicksals, die ihnen in dem ON ein Stück Heimat 
'n der Fremde hätte bieten können, versagt, als ihnen das großpolnische 
Herzogspaar den p. Stadtnamen Poznan aufzwang.

Hat nun die Umgangssprache der dt. Bewohner der Neustadt Po- 
znan in derem ältesten Abschnitt diesen ON duldsam übernommen? 
Zu solcher Fügsamkeit will von vornherein das Bild nicht passen, das 
einer der besten Kenner der Pos. Archivschätze im schon erwähnten 
Sammelwerk S. 6  von Haltung und Charakter der dt. Stadtbevölkerung 
entwirft: ,,In den ersten anderthalb Jahrhunderten ihres Bestehens 
^ t  die Kolonialstadt durchaus ihren dt. Charakter bewahrt.“  ,,Es 
spheint sogar, daß die Bevölkerung auch politisch dt.-nationalen Ge
sinnungen huldigte.“  „Überhaupt bietet die Stadt während dieser ihrer 
öltesten Periode mehr das Bild eines trotzig auf die eigene Kraft ver
bauenden und nach Freiheit und Selbstbestimmung strebenden als 
'Materiell emporstrebenden Gemeinwesens.“  die Gnade des Königs
blieb ihr, vielleicht wegen der eigenmächtigen Tendenz ihrer Bevölke- 
rungj versagt. Selbst von Kasimir dem Großen (1333—70), dem ge
priesenen Beschützer der Bürger und Bauern, hatte die Stadt nur 
Zeichen der Ungnade aufzuweisen.“  Solchen harten, ihr Volkstum hoch
haltenden Bürgerköpfen kann man es wirklich, auch wenn keine ur
kundlichen Beweise vorlägen, Zutrauen, daß sie sich den ihnen genehmen 
ch- Namen Posen oder ähnlich für ihre neue freie Stadt von vorn herein 
Selber auswählten. Überdies lag ein gleicher Fall in der im selben Ja l 
!nit den Rechten von Posen ausgesetzten Schwesterstadt Schrimm am 
huken Wartheufer, etwa 35 km südlich von der Landeshauptstadt ent- 
brnt belegen, vor. Hier hatten die Neusiedler, die der Lokator Konrad 
oft'ensichtlich auch aus der Lausitz herangeführt hatte, ihrer bald von 
Harkern Wasserzudrang belästigten Neugründung unter Hintansetzung 
des p. ON Srem den typisch Lausitzer Namen „Der Strym gegeben ).

Der gegenwärtige Stand der Forschung über unseren ON wird durch 
®lne nunmehr 30 J. alte Abhandlung von C. Borchhng: Der Name der 
ladt Posen “  8) wiedergegeben, deren wesentlichster Inha gemei 

^  geworden ist. Sie zeigt, kurz dargestellt, folgende Ergebnisse: Ob 
1111 Stadtgründungsjahr eine dt. Umformung des p. 0 oznan in ■ 
^Unde gebräuchlich war, ist nicht festzustellen (S. 38). Die altere uni 
Ursprüngliche Namensform ist Poz(e)naw (S. 42) Poznaw ist mun - 
Rechte Zurechtlegung des p. ON Poznan im Munde der dt. Kolonisten

s 7) N a ch  J. G. W o rb s : In v en ta riu m  dipl. L u s a tia e  in fe r io r is .  1834,
' ,351  w ir d  in  e inem  V e r tra g  zu G uben v . 15, Pr N e iße m ü n d e t

lange  S t r im “  ge na nn t. D ic h t  o b e rh a lb  der L a u s t e r  N e iße m u n d e t
F lü ß ch e n  nam ens „S t r ie m in g  aus der lk .  r  , ih r  znznschre i- 

N  O N  „ D e r  S t r y m “  is t  a lso o ffe n b a r L a u s itz e r E m fu lm  zuzu sch re ^
en- D ie  W asse rn ö te  tru g e n  s p ä te r z u r A er egung , ,  beeeg-

andere  S te lle  en tsche idend  bei. I n  den Posener R a ts a k te n  begeg 
net d ie  B eze ich nun g  der S ch rim m e r m it  „ S t r y m e r  noch 143K 
<5 8) I n  den H is to r .  M o n a ts b l. f. d. P ro v . Pos., 11. Jgg- 1910, . 2,
55 • 17— 24 u. H . 3 /4 , S. 33— 50.
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bald nach der Stadtgründung (S. 38 f.). Die dt. Vorliebe für die Endung 
-au (älter -ouwe, -awe) in der Bedeutung Wasserland und die sumpfige 
Wasserlandschaft der Warthe zwischen Dominsel und der Neustadt 
ließen die Kolonisten aus Poznan ein halbdeutsches Pozn-awe mit der 
Nebenform Pozenaw bilden (S. 47/48). Belege für diese dt. ON-Form 
sind bis zum Beginn der Pos. Ratsakten im Jahre 1398 sehr dünn ge
sät (S. 39); der früheste zeitlich gesicherte Beleg ist eine lat. Urkunde 
Sigismunds von Polen und Brandenburg von 1382, die Poznaw nennt, 
eine dt. Urkunde vom gleichen Jahre schreibt Posnaw, eine deutsche 
Urkunde von 1389 Poznaw9). Zeitlich nicht ganz genau gesichert, aber 
wohl die älteste Erwähnung einer Langform des dt. ON ist Posenow 
in der um 1340 gereimten Deutschordenschronik Vers 26435 des Ni- 
colaus von Jeroschin 9 a) z. J. 1326 (S. 39/43). — Den Grund zur Kürzung 
des ON Poznaw zu Pozen und Posen legte nach Borchling die Neben
form Pozenaw: Entweder fiel die Endung -aw in flüchtiger Rede fort, 
wie sich aus Bressel-aw (Breslau) die mda. Form Bressel oder Brassei 
entwickelt hat; oder aber die Kürzung von Poz(e)nawe führte über die 
dt. ON Pozna und Pozne10), die in den Pos. Ratsakten und der Samm
lung Magdeburger Schöffensprüche an Posen (genannt Kodex des 
Magdeb. Rechts) um 1400 und später auftreten und in denen das aus 
der Endung -awe der Vollform übriggebliebene -a und -e selbst ver
klang. Die Entstehungszeit des Endergebnisses Pozen oder Posen dieser 
mda. Kürzungen vermag die Abhandlung jedoch nicht aufzuhellen 
(S. 48). Sie folgert aber ziemlich frühzeitige Entwicklung der Kurzform 
aus dem lat. PN „Pozna“  eines Liegnitzer Bürgers v. J. 1324 (S. 45 f.)> 
der das Vorhandensein einer dt. Kurzform Pozne oder Pozen voraus

9) M it t ig ,  v . H e rrn  D r . L a t te rm a n n :  A ls  e inh e im ische  Benenng- 
t r i t t  h in z u  pozenaw  u n d  p o zna w  1388 im  B r ie f  des Pos. B ü rg e rs  H e in i-  
B u c h w a ith  nach  „ B ra s la w “ , (W . Jungand reas  in :  Schles. J a h rb c h - 
7. Jgg ., S. 36). N a ch  1400 d a n n  z. B . Posenaw  1407 i .  d. B o ts c h a ft  d- 
K o m tu rs  v . G o llu b  a. d. H o c h m s tr . d. D t .  O rdens (Cod. D ip l.  SaX- 
R eg. I .  H a u p t te i l  B . 3, S. 34, L p z g . 1909).

9a) Seine frü h e  K e n n tn is  de r d t. O N -F o rm  Posenow  m a c h t eine» 
Z usam m enhang seines P N  m it  dem  O N  J a rö c in  im  Posenschen n ic h t 
u n w a h rs c h e in lic h  (U m la u t des a zu s c h r ifts p ra c h l. e, V e r tre tu n g  des 
e rw e ic h te n  p. c dch . d t. sch). I n :  S c rip to re s  re r. p ru s s ic a ru m  B . b 
S. 294 w ir d  seine n ic h td t .  A b k u n f t  u. K e n n tn is  des P o ln isch e n  aus 
der D ic h tu n g  g e fo lg e rt.

10) V g l. h ie rz u  E . S chw arz : D ie  O N  d. S u d e te n ld r. als Gesch. quelle- 
M c h n .-B ln . 1931, S. 190 f. A n fa n g s b e to n te  d t. O N  m it  de r m hd . Endg- 
-ouwe, -awe, -owe, -aw , -ow  ( =  Aue) h a tte n  le tz te re  b e re its  i. 14. Jh- 
zu -a oder -e abgeschw ächt. D . thü r.-o b e rsä ch s . K a n z le i h a t  den B rauch , 
dieses m da. -e d u rch  -a zu ersetzen, v e rb re ite t;  so auch nach  B öhm en. 
Schlesien u n d  Posen. W ie  a lso z. B . m da . Jene u n d  Salze s c h r itt ;  
s p ra c h t Jena u. Salza en tsprechen , so m da . Pozne de r S c h r ift fo rü  
P ozna; s c h r ifts p ra c h lic h e  -e -F o rm e n  feh len  indes n ic h t.  W . Jung 
andreas e n tn im m t H a n d s c h r if te n  d. B re s l. S ta d ta rc h iv s  d ie  O N -F o rm e  
B res la  u. B ra s la  =, B res lau , N a m s la  =  N a m s lau , w eydena =  W eidenau- 
aber auch O N  a u f -e w ie  C roke =  K ra k a u , ole =  O h lau , w ille  =  W iln a , 
fa s t s ä m tlic h  a. d. 15. Jh.
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setzt; ferner u. a. aus dem 7maligen lat. Adjektiv ,,pozniensis‘ in der 
lat. Urkunde eines Vertrages der Herzoge Ladislaus Ellenlang von Polen 
und Heinrich I. (III.) von Glogau a. d. J. 1297, März 10.u ), (S. 50). 
■ .Sofern kein Lesefehler vorliegt, so hätten w ir“  — so schreibt Borch- 
ling _  „hier eine sehr frühe und sehr eigenartige Einwirkung der dt. 
und zwar bereits der gekürzten Form des Namens auf die lat. Urkunden- 
sPrache“ .

Die von Borchling gesammelten Kurzformen unseres ON werden 
■n dt. und lat. Formen, soweit durch einwandfreie Belege gesichert, unter 
kurzer Kennzeichnung des Belegs, des Zeitpunktes und der Seitenziffer 
bei Borchling nachstehend zusammengestellt, um den Gedankengängen 
der vorliegenden Arbeit zu dienen.

ON Poz e n ,  P o s e n  usf .  u n d  d e r e n  L a t e i n f
1) Nikolaus Pozna Liegnitzer Bürger, genannt in lat.

Liegn. Urkunde v. J ..................  1324
2) Sandza zu Pozen Teilnehmer a. einem Vertrage betr.

d. Neumark (Riedel, Cod. dipl.
Brand. A, 18, 315) z. J .............  1 4 0 4

4) Hans van Wedel 
Zwert Here thu 
Pozen

4) von Pozen

5) Petru. de posena

6 ) Datum... in 
Poszna

In einem Bericht a. d. Hochmstr. 
d. Dt. Ritterordens v. J............

In Originalurkde. d. Ratmanen zu
Namslau an Breslau v. J ...........1471
Verfasserangabe in d. dt. Hs.
II. Fol. 7 d. Bresl. Staatsbibi. . . .  15. Jh.
Scheinbar alt. Beleg a. d. J. 1259 
i d Matrikel d. Kolbatzer Zist.- 
Klost. (Cod. d. M. P. I. Nr. 377) 
aus dem ............................... . • • J '

o r in e n.

S. 45/46

S. 45 

S. 45

S. 45 

S. 46

S. 46

" 0  desz kannegissers 
son va. Poszin

8 ) Pozenn, Posenn, 
Possen,Poszenn, 
Poszen, Pozn
u. ähnlich

9) Posen

Im 1. Buch d. Pos. Goldschmiede
zeche z. J ....................................
In verschied. Pos. Stadtakten u. 
d. Büchern der zu 7) gen. Zeche, 
a. d. Jahren...............................

In d. Pos. Ratsakten 2 m a l.........

1503 —
um 1568 S. 41 f. 

1524/25 S. 41

Zu dieser Zusammenstellung, die ganz eindeutig das Vorhandensein 
Kurzformen Pozen und Posen und deren Versteinerungen Pozna und 

Posena vom ersten Viertel des 14. jh . bis ins 16. jh . hinein dartut liefern 
die in den ma. Belegen öfters anzutreffenden Eigenschaftswörter der 
Gehandelten ON leider keine immer hieb- und stichfeste Ergänzung. *

d ip l.  M a j. P o l. I I ,  N r. 745 w o 1296 als J a h r angegeben is t. 
° r ig in a lu rk d e . l. B res l. S ta a ts a rc h iv  Rep. 4b, F . G logau, 9.
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Das tr ifft in erster Linie auf das bereits oben erwähnte lat. ON-Adjektiv 
„pozniensis“  aus dem Fürstenvertrage v. 1297 zu, der weite Gebiete von 
Großpolen einschließlich des Posener Landes den Glogauer Herzogen 
überantwortete. Zwar haben sowohl der Cod. dipl. Maj. Pol. 11 Nr. 745 
i. J. 1878 als auch J. G. Worbs12) i. J. 1824 die gekürzten Ausdrücke 
,,pozm.“  und „pozn.“ 13) der Urkunde nicht etwa mit Unrecht a!s,,Poz- 
niensem“ und „Pozniensis“  anstelle des sonst üblichen „Poznaniem 
sem“  usf. gelesen, zumal weitere Adjektiva der Urkunde wie „Clobucen.“ 
(für Clobucensis) und „kalisien.“  (für kalisiensis) einen sehr beschränkten 
Silbenbereich der hier nicht dargestellten ma. Kürzungsstriche über den 
Schlußbuchstaben ausdrücken. Auch die inneren Merkmale der Urkunde, 
wie die offensichtliche Freundschaft zwischen dem großp. Herzog La
dislaus Ellenlang als Urkundenaussteller und seinem Schwager Heinrich 
v. Glogau z. Zt. des Vertragsabschlusses, oder wie die rein deutsche 
Haltung Heinrichs als besonderen Förderers des Deutschtums in Polen14 

stehen einer verlateinerten dt. Kennzeichnung des Pos. Landes in einer) 
großp. Urkunde nicht entgegen. Daß schließlich Ellenlang in seinen 
Urkunden der Verwendung dt. ON nicht abhold war, zeigt Cod. dipl- 
M. P. II. Nr. 769 v. 1298 Jan. 13, wo die dt. ON Elbing(o) und Dansk 
anstelle der p. ON Elbląg und Gdansk gebraucht werden.

Indes kann der vom dt. ON Pozen ausgehenden Lesart „pozn(i)ensis“ 
die Urkunde Ellenlangs v. 1316 Apr. 1815) entgegengehalten werden, 
die des „civitatis Pozn.“  16) gedenkt. Der Cod. d. M. P. liest diese Stelle 
als „civitatis Poznaniensis“ , unterlegt demnach der Kürzung „Pozn.“ 
das vom p. ON Poznan gebildete lat. Adjektiv. So auch liegt der Fall in 
der Urkunde Premisl II. v. Großpolen v. 1280 März 31 17), wo der gleiche 
gekürzte Ausdruck erscheint. Bei alledem muß man auch die ma. W ill
kür im lat. Schrifttum der Fürsten usf. beachten. Was z. B. das Schrift
tum für Glogau (Glogovia) angeht, zeigt es für das zugehörige lat. Ad
jektiv glogoviensis die Kürzungen „glog.“  und „glogov.“ 18). Demnach 
ist eine vollkommene Sicherheit, daß das gekürzte Adjektiv „pozn.“ 
vom verlateinerten ON Pozna und damit vom dt. ON Pozen abgeleitet 
sei, nicht gegeben.

12) W o rb s : Neues A rc h iv  f. d. Gesch. Schles. u. d. L a u s itz e n . T I. 2- 
Z ü ll ic h a u -F re y s ta d t 1824. S. 126 f.

13) D ie  U rk d .  ze ig t d ie  A u s d rü c k e : t ra m . pozm . oder t ra .  poz® - 
( te rra m  pozn iensem ) 3 m a l; je  1 m a l ersche inen epi. pozn ., epc. pozn-, 
ca s tlla n . pozn., p a la tin .  pozn. als Gen. u n d  N om . s ing . S o fe rn  der la t- 
O N  Pözna der Z ss tllg . Z ff r .  1 den K ü rz u n g e n  zu G rund e  lie g t,  e rsche in t 
d ie  L e s a r t „p o z n e n s is “  a n g e b ra ch t.

14) G esch ich te  Schlesiens. B . I .  B rs l.  1938. S. 140 u. 145.
15) - Cod. d. M . P . I I .  N r .  982.
16) A . W a rs c h a u e r: S ta d tb u c h  v . Pos. I .  S. 40 * A n m . 4.
17) Cod. d. M . P . I .  N r. 494. V g l. S ta d tb u c h  v . Pos. I .  S. 40 * 

A n m . 2.
18) H e r rn  S ta d ta rc h iv a r  W . G o tth o ld  S chu lz  in  G logau  is t  V e i ' 

fasser fü r  diese M it te i lu n g  d a n k b a r.
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Das gleiche Schicksal teilt das lat. Adjektiv „Pozensis in einer 
Urkunde des Ritters Vincent v. 1331 Aug. 1819), weil die lediglich vor- 
'egende Urkundenabschrift zeitlich eine Sicherheit nicht verbürgt. 
Auch auf das dt. Eigenschaftswort „Pozner“  der Pos. Ratsakten des 
Jahres 1430 Febr. 1020) als Beweisstück für den ON Pozen mußte ver
achtet werden. Einerseits war dessen Entstehung aus der Kurzform 
■Pozne“  des ON Poznaw möglich, die seit 1411 in den Ratsakten auf- 
trat und im gleichen Jh. wieder verschwand; andererseits kann auch der 
^kannte ma. mda. Ausfall des langen nebentonigen Diphthongs-aw oder 
'au im Eigenschaftswort Pozn(aw)er oder Pozn(au)er vorliegen, worauf 
^er dt. Eintrag „vor Breslischim thore“  in den gleichen Ratsakten v. 
*401 Sept. 16 hinweist.21) Formung des Eigenschaftswortes Pozner vom

Pozen her ist entsprechend der Zsstllg. Zffr. 2, 3 und 5 natürlich eher 
schr wahrscheinlich als ausgeschlossen.

Keinerlei Bedeutung für das Ziel der vorliegenden Abhandlung 
■’aben schließlich die in den schon neuzeitlichen Pos. Akten der Jahre 
505 —24 auftauchenden Eigenschaftswörter in den Ausdrücken, po

lnische jarmargkte, posznische margkte, posznisch gewicht posmsc em 
Jarmargkte, posznischen castellans.22) Sie treten gleichzei lg mi en 
°N-Formen in Zsstllg. Zffr. 7—9 auf, sodaß jeder Zweifel an einem Zu- 
sammenhang (vgl. den Fall „Pozner“ ) entfällt.

Vor einer näheren Erörterung des PN Pozna in der Zsstllg. Zffr. 1 
gingen wir in Wort und Bild den vor kurzer Zeit erstmalig veroffent- 
*!cbten urkundlichen Beleg für die gegenwärtig älteste Benennung des 
Jp- Stadtnamens Posen. Die Urkundenstelle gehört einem alten Straf- 
^üch der schles. Stadt Schweidnitz23) an und lautet.

„  19) Cod. d. M . P .
59.

I I .  N r .  1117, sow ie R iede l, Cod. d. B ra n d . B  6,

Schles.

S ta d tb u c h  a. a. O., S. 183.
E b d a . S. 44. V g l. h ie rz u  W . Jungand reas : 
M da . i.  M A . B rs l.  1937. S. 254 f.

Z u r Gesch. der

"2) M it t ig ,  v . H e r rn  D r. L a t te rm a n n : ^  , ,

Vl?,lt ,ere H ' o ff11 Je d e m  poseiÜM chen ia r-i?  Ma .,Jn f,_ _ w  i 1Qoo" s ' 994^  g e n a n n t’ o f f  yed e rn  posenisschen ia r -  
^ k t ‘‘ u  zw a r a d. J . “ f 492 f  fe rn e r ebda i■ 203b:

H,adrak t ' ‘. g-emäß den P os- A k ta  iu d : . b1af ” -t liai= A m .* P lu r . l gemäß A k ta
>ud.

gem äß den Pos. A k ta  m d . o a n in u  ,  ■ ^  . gem äß A k ta
• § 224a : „po szn ische  ja rm a rc k te  (a • s
b a n n it i  I X  67 z. J. 1495.

7  23) P
, V G Schles. B

„  v , ,  c+ ra fbuch  d S ta d t S chw e id n itz . I n :
. ,  -  1 » ! " s " Ä  D i«  b e tr .  S te ll«  a u f S. .87  la u te .

, V e i m e r k : F o lgende  L e u te  w u rd e n  am  Sonntage v o r  dem Tage
es Apostels T hom as in  den S tock  Sesperr  ^  O ls in  ............
esha lb ke ine n  Schaden zufügen  zu w o lle n . H e in r ic h  aus u is i ,

' • ......... , N yco la u s  aus Posen.
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Nota: Isti dominica ante Thome apostoli incippati fuerunt et 
votum fecerunt, quod nolent nocere civitati ob hanc causam: Hem 
ricus de Olsin, Henricus de Vrienstat, Johannes de Brunów, Al' 
brecht de Sytavia, Nicolaus de Stregon, Petir de Hersvelt, Nyco- 
laus de Po s e n  a.* 24)

v-'- » 'Jk.-w * ■' »  :-■< '  >< , _ « '

Abb. Bisher älteste Benennung des dt. Stadtnamens Posen.
Nach den Jahresangaben des Strafbuches und dem Aposteltage 

wurde obiger Vermerk i. J. 1317, Dez. 18., eingetragen, er ist also noch 
älter als der lat. Beleg für den Liegnitzer Bürger Nicolaus Pozna. Nach 
der Abbildung steht der ON Posena ohne jedes der üblichen ma. Ab- 
kürzungszeichen. Eine gekürzte Schreibung entfällt somit. Im Straf' 
buch wechseln zeitentsprechend dt. geschriebene ON wie z. B. Olsi11 
(s. o., heute Oelse) mit lat. ausgedrückten ON wie z. B. Sytavia (s. o., 
Zittau) und mit wenigen an sl. Vorformen angelehnten ON mit a-Aus- 
laut wie z. B. Brega (Brieg) ab; für Olsin erscheint auch die Lateinforn1 

Olsna, ferner begegnet als einzige gekürzte ON-Form der in der ma- 
schles. Mda. oft gebrauchte ON Nampsla (Namslau) i. J. 1328, der auch 
auf eine sl. Vorform zurückblickt. Es steht daher nichts im Wege, den 
für Schweidnitz ausländischen ON-Ausdruck Posena als Lateinforti1 

des ON Posen anzusehen. Auch C. Borchling (S. 46) sieht im genau 
gleichen Namen posena aus dem 15. Jh. (vgl. Zsstllg. Zffr 5) die damal5 

im Munde des Deutschposeners bereits übliche Form Posen in neue1" 
Latinisierung, wiewohl die Stadt Posen in diesem Jh. die dt. Kurzformet1 

Pozna und Pozne auf dem Wege über die Magdeburger Schöffensprüche 
an Posen in einigen Exemplaren kennengelernt hatte 2 4 a). Im J. 131? 
der Schweidnitzer Bekundung waren aber weder der ON Posenaw utw 
die Kurzform Pozna beurkundet, noch waren sie in Schweidnitz be' 
kannt, wie die Eintragung zeigt. Die verlateinerten Ausdrücke Posen3  

und Pozna aus dem ersten Viertel des 14. Jh. stehen demnach für de11 

dt. ON Posen und PN Pozen.
Wenn w ir die Schweidnitzer Urkundenstelle von 1317 in die da' 

maligen Zeitereignisse hineinstellen, gestattet sie bemerkenswerte Folg6' 
rungen. Ladislaus Ellenlang hatte sich bald nach dem berührten Vef' 
trage v. J. 1297 mit der Glogauer Verwandtschaft für dauernd vef'

24) "Vom V e rf. gesperrt.
24a) I n  de r thü r.-o b e rsä ch s . K a n z le i erscheinen, s e it d ie  W ettin® 4 

im  3. V ie r te l des 14. Jh . w e ite  th ü r .  G eb ie te  e rw o rb e n  h a tte n , in  eine!11 
R e g is te r v . 1378 V o rfo rm e n  des O N  eines k l.  th ü r .  D o rfe s  Posen, da1, 
zum  A m te  Z ie g e n rü ck  rechne te . E s is t  n ic h t  ausgeschlossen, daß di® 
K a n z le i des M agdeb. S chö ffe ns tuh ls  d ie  d t.  B eze ich nun g  P ozna 44 
Pozne fü r  P o s e n -S ta d t vo n  d o r t  he r e n t le h n t h a t.
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feindet und deren Herrschaft in Großpolen trotz der standhaften Ver
teidigung Posens durch den Vogt Primko Ende 1314 in harten Kämpfen 
gebrochen. Die Urkunde Ellenlangs v. 1316, Apr. 18., im Cod. d. M. P., 
II, Nr. 982 spricht selbst von einer großen Entvölkerung und gottlosen 
Zerstörung der Stadt Posen (per magnam depopulacionem et impyam 
üevastacionem civitatis Pozn.). Offensichtlich hatte sich der Schweid- 
hitzer Häftling Nycolaus v. J. 1317 aus der verwüsteten Stadt nach 
Schlesien gerettet. Er ist demnach als der vermutlich erste benannte 
deutschposener Flüchtling anzusprechen, und das schon 64 Jahre nach 
der Stadtgründung. Mit seinem Namensvetter in Liegnitz, der sich 
den Namen seiner Heimatstadt zugelegt hatte, wird es kaum anders 
gewesen sein; seine frühe Auswanderung nach Liegnitz spricht dafür. 
Aber auch schon vorher hatte die neue Stadt harte Schicksalsschläge 
B itten: Die Urkunde Cod. d. M. P., I, Nr. 494 v. J. 1280 spricht von 
einem nicht näher bezeichneten Schaden der Stadt, die Urkunde enda. 
Nr. 5 1 9  a. d. I. 1283 von einer fast völligen Vernichtung von Posen; 
die Urkunde ebda., II, Nr. 773 v. J. 1298 besagt, daß es zu einem großen 
Teil durch die Kriegswirren verwüstet worden sei. In solchen schweren 
Zeitläuften hatten die Posener Bürger besseres zu tun als sich nach 
einem neuen Namen für ihr Gemeinwesen umzutun, sie hielten sich an 
den ihnen schon längst geläufigen ON. Dieser aber war derjenige den 
der Flüchtling Nycolaus fast unmittelbar nach der Zerstörung und Ent- 
völkerung der Stadt in Schweidnitz als Herkunftsort angab, namlic 
f’nsen oder ähnlich. , , ,,

Die sorgsame, zeitentsprechende richtige Schreibung er zai 
Eichen ON im Schweidnitzer Strafbuch verrät den belesenen geograp ie- 
bundigen Stadtschreiber. Nach der Verwendung der ostmitteldeutschen 
^ortendungen -ir und -in 25) (vgl. z. B. Petir und Olsin in der ange
führten Strafbuchstelle) zu urteilen, war er ein Ostdeutscher, dem daher 
Stadt und Land auch in den schles. Nachbargeb.eten vertraut sein 
Mußten. Wäre ihm der ON Posen nicht bekannt gewesen hatte er be
denkenlos ohne Fehler den in den Lateinurkunden auch deutscherseits 
üblichen ON Poznania poln. Herkunft verwendet. Der Gebrauch des 
J'erlateinerten dt. ON Posen i. J. 1317 spricht demnach ur angja nges 
ßekanntsein. Schließlich ist der dt. Stadtname nicht gerade erst un
mittelbar nach der Zerstörung und Entvölkerung der Warthestadt durch 
JS'lenlang um 1314 herum geschaffen worden. Auch die Zeiten der wieder
holten Vernichtung und Wiederherstellung der Stadt seit 1283 (S- ° )  
scheiden aus verständlichen Gründen dafür aus. Der urze -ei raum

j, 25) M it der sl. einst besitzanzeigenden bochtomgen Endung -in
d ie  nebe nb e ton te  os tm d . E n d u n g  - in  n lS, f  ¿enau nachzu-

'  e n d ig k e it, g e w ö h n lich  als sl. angesehene E nd un ge n  » | nau nac“ zu 
Er ü fen h a t  außer E . S chw arz : D ie  O N . .  a a O 183, auch
(A . L a t te rm a n n  ö fte rs  h ingew iesen, so m  de r D W Z P  H . 27 19J4 
g l 140 f f .  W egen d t. O N  m it  - in -E n d u n g  v g l. z. B . P. G an tze r . A lte s  es 
js trfb ch ., N am ensverzchn is . S. 196 ff fe rn e r W.. K rau se  . Z u r V o lk s - 

u. H e rk u n fts fra g e  d. oberschles. B a u e rn  d. M A . I n .  Z ^ G Schles.
• 71, s. 131 ff.

b u ts c h e  W lssensch. Z e ltsch r. i .  W arthe land . H e ft  1. 1940. '  2
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zwischen der Stadtgründung i. J. 1253 und dem Jahre 1283 reicht nun 
aber für den verwickelten Werdegang des dt. ON Posen aus einer ur
sprünglichen Ortsbenennung Poznaw entsprechend der Vermutung 
Borchlings nicht aus. Auch wäre nicht zu verstehen, weshalb der dt. 
ON Poznaw oder ähnlich nach durchgeführter Kürzung nunmehr in 
der Dichtung des Nicolaus v. Jeroschin, in dem Briefe des Pos. Bürgers 
Heinrich Buchwaith und in den Posener Ratsakten eine Wiederauf
erstehung erlebt.

Als erster dt. ON. wird die Kurzform durch zwei sichere lat. Be
kundungen a. d. J. 1317 und 1324 für Posena und Pozna bezeugt; hinzu 
treten zwei, wenn auch nicht völlig inhaltlich oder zeitlich gesicherte 
Urkundenstellen a. d. J. 1297 und 1331 für die lat. aus der Kurzform 
gebildeten Eigenschaftswörter Pozn(i)ensis und Pozensis, die in dieser 
Formung später nicht mehr auf treten. Andererseits erscheint der erste 
Zeuge für die Lang- oder Vollform des ON um das Jahr 1340 in der 
Schreibung Posenow, und erst im vorletzten Jahrzehnt desselben Jh- 
treten dann die in der Warthestadt heimischen ON Pozenaw und PoznaW 
auf. Als einzige Folgerung hieraus verbleibt die, daß nicht die vollere 
ON-Form Poz(e)naw „die ältere und ursprüngliche Namensform“  ge
wesen ist, sondern daß der d t. E r s t n a m e  d e r  S t a d t  PoseH 
o d e r  P o z e n  gelautet hat. Der im folgenden Abschnitt behandelte 
ON aus dem Herkunftslande der ersten dt. Siedler der Neustadt Posen 
v. J. 1253 wird sich als gleichlautend heraussteilen und hierdurch die 
Feststellung des Erstnamens der Stadt unterbauen.

Durch die Schweidnitzer Urkundenstelle wird aber auch der be
reits vorweggenommene Inhalt „Pozen“ im Lateinausdruck Pozna der 
zeitlich und räumlich benachbarten Liegnitzer Urkunde v. 1324 (Zu- 
sammenstellung Ziffer 1) gesichert. Die um 1400 und später urkundlich 
auftretenden dt. Formen Pozne und Pozna scheiden als Ausgangspunkte 
für lat. Pozna deshalb aus, weil ihr Vorgänger Poznaw 1324 in Schlesien 
unbekannt war. Im Hinblick auf den ON Poszin in der Zsstllg. Zffr. ? 
ist als dt. Inhalt des lat. PN Pozna auch die Form Pozin mit der ostmd- 
Endung -in möglich. Als Beweis für den Zusammenhang zwischen lat- 
Pozna und dt. Pozen oder Pozin mögen 2 schlesische, zeitlich nahe Bei' 
spiele dienen: Das in der Schweidnitzer Urkundenstelle oben schon an
geführte Dorf Olsin, das heutige Oelse im Kreise Schweidnitz, wird im 
gleichen Strafbuch in der Lateinform Olsna26) angeführt. In der Ur
kunde Heinrichs I. (III.)  v. Glogau v. 1304, Nov. 26., t r it t  ein auch sonst 
oft bekundeter Zeuge Dietrich de Pessna27) auf, der entweder in Peschen- 
Amtshauptmannschaft Löbau i. Sa., oder in Pessin im Westhavelland 
beheimatet war. Allen drei Fällen ist Ausstoßung des Selbstlautes der 
dt. Endsilbe bei der Versteinerung des ON. eigen.

26) P . G a n tz e r: Ä lt .  S t r a fb u c h . . .  a. a. O., S. 191 u. O rtsverz- 
S. 206.

27) Cod. d ip l.  S il. B . 16. Reg. 2819.
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Zwischen der des Schweidnitzer Bekundung des Nycolaus de Posena 
und der des Petrus de posena laut Zsstllg. Ziffr. 5 liegt ein Zeitraum von 
etwa einem oder anderthalb Jahrhunderten. Sowohl in dieser Zeit
spanne wie auch später ist die ON-Kurzform Posen, Pozen usf. nie ver
schwunden, wie die Zsstllg. deutlich zeigt. Dieser Petrus de posena (aus 
Posen) bezeichnet sich handschriftlich selbst so in der anfänglichen 
lat. Verfasserangabe einer nd. geschriebenen dickbändigen Landrechts
glosse des Sachsenspiegels, er nennt sich auch Doktor beider Rechte 
und Lizenziat der Künste, gehört demnach der nia. Juristen- und Ge
lehrtenschicht an. Nach angestellten Untersuchungen hat er in einer 
märkischen Stadt gelebt28). Wenn nun dieser Jurist in seinem Lebens- 
Werk seinen Herkunftsort lat. mit posena =  Posen zu einer Zeit be
zeichnet, in der die Pos. Stadtschreibstube und die von ihr beeinflußten 
auswärtigen Kanzleien Pozenaw, Poznaw, Pozna, Pozne und 
ähnlich schreiben, kann man ihm begründet Zutrauen, er habe für seine 
einstige Heimat den in der damaligen Umgangs- und Schriftsprache 
üblichen, weil allgemein bekannten ON gewählt.

Der Wiederaufbau der von Ellenlang gründlich zerstörten Stadt 
uiuß sich lange Zeit hingezogen haben, denn zwischen 1310 und 1344 
fehlt z. B. jede Ratsherrenliste. In diese Zeit, die den Zustrom neuer 
dt. Siedler gesehen haben muß, mag der neue dt. ON Pozenaw entstan
den sein. Die oben schon behandelten mhd. Endungen -aw, -ow usf. 
kennzeichnen außer einem Wasserland auch ein wasserreiches Wiesen
land 29). Man findet sie daher vielfach bei Namen von Ortschaften an 
Wasserläufen an, deren Hochwässer die Flußaue und das eigentliche 
Ortsgelände oft und längere Zeit überfluteten. Solche Verhältnisse lagen 
auch bei der Kolonialstadt Posen v. J. 1253 vor, die von den p. Landes
herren unmittelbar ins Überschwemmungsgelände der sog. Warthe- 
Wiesen zwischen Fluß und Flußtalanhöhe30) gelegt und hierdurch etwa 
his zur letzten Jahrhundertwende zahlreichen Überschwemmungen 
der Stadt- und selbst der Marktfläche ausgeliefert wurde. Schon die 
Ürkunde des Pos. Bischofs Andreas für die neue Stadt v. 1302, Jun. 30. 
— Jul. 5. (Cod. d. M. P. II. Nr. 855) spricht von „periculis que mter- 
düm propter alluvionis impetum31) sepius evenerunt Der ON o- 
zenaw und dessen Kurzform Poznaw, den die dt. Stadtbewohnei na
türlich erst nach übelsten Erfahrungen einer Reihe von Jahrzehnten

28) E . S te ffe nh ag en : D ie  E n tw ic k lg . d Land rech tsg losse  d. Sachsen
spiegels. B  3 W ie n  1882. S. 7 (B o rch h n g , S. 4b). .

29) V g l. E . G ie rach  u. E . S chw arz : S ude tend t. O N -B u ch . R e ichen-

' >Crg3o!9H4 ' c i f  "p ra s c h m a ' Gesch. d. H e rrs c h a ft F a lke n b e rg  in  O /S. 
V erfasser P ™ f W e n d t b e to n t S. 25 d sl. V o rlie b e  fü r  eine S tad tan lage  
f i s c h e n  F lu ß  u. le ic h te r A nhöhe. A n  genau der g le ichen  O rts w a h l

" « r a s !  dem  ̂ Thesaurus lin g u a e  L a L  I  Sp. 1700 | ,e‘le u te t a lluV1°  
besonders e ine Ü berschw em m ung  oder W asserausuferung.

12*
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Das bisherige Ergebnis der Untersuchung ist: Der ursprüngliche 
und überhaupt erste Name der Siedlungsstadt an der Warthe v. 1253 
war nicht Poznaw oder Pozenaw, sondern Posen mit sch-ähnlicher Aus
sprache des stimmhaften s. Die ON Pozenaw, Poznaw usf. sind aus der 
ON-Kurzform Posen oder Pozen erst in der ersten Hälfte des 14. Jh. 
entstanden, vermutlich nach einer vollständigen Zerstörung und Ent
völkerung der Stadt und unter Einwirkung erheblicher Überschwem
mungen des Stadtgebietes. Zwischen dem ON Posen v. J. 1317, der 
etwa von 1300 ab die stimmhafte Aussprache des nhd. s erhielt, und 
dem 1324 urkundlich gesicherten ON Pozen ist der Unterschied ledig
lich graphischer Art. Wie das bei der volksdt. Einstellung der Neu
siedler der Warthestadt nicht anders zu erwarten war, war die Schreibung 
aller dt. Namen der Stadt dt., sie beinhalten kein p. z. Zwischen den dt. 
ON-Formen und dem p. ON Poznan liegt weder ein lautgesetzlicher 
Zusammenhang noch ein solcher dem Sinne nach vor. Auch Verun- 
ähnlichung von Poznan zu Poznaw steht außer Frage.

II.

Um die Frage nach der Herkunft des ON Posen zu beantworten, 
muß tiefer in die Schächte der Vergangenheit hinabgestiegen und dem 
Namen bis zu seiner überhaupt ersten Quelle nachgegangen werden. 
Den Lösungsweg bietet die Tatsache, daß der Lokator Thomas aus 
Guben, der Laus. Kolonialstadt, stammte. Von dort und dem weiteren 
Umkreise, im wesentlichen also aus der damaligen Lausitz, wird natur
gemäß auch ein Großteil der ersten Bewohner der neuen Stadt gekommen 
sein. Nun nennen die ältesten Pos. Ratsherrnlisten in einzelnen Fällen 
die Herkunft der Ratsmitglieder, z. B. de Thuch39), Sroda, Glogovia, 
Lesna, Stynavia oder in der Form Saxo, Salsa39 a) (vgl. Stadtbuch 
von Posen, 1, S. 1). Das ist so zu verstehen, daß die übrigen Stadt
herren eben durchweg und als solche bekannte Lausitzer waren. Nur 
ein einziger dieser, Hermannus dictus Gubinko oder Hermannus Gu- 
binco wird als solcher angeführt, er stammte also aus Guben oder aus 
dem benachbarten Gubinchen40). Beim Sohne des Lokators Thomas, 
namens Primco und seinen Brüdern Albert und Nicolaus41) fehlt wieder 
die Ortsangabe. Der Mangel an Laus. Herkunftsbezeichnungen wird 
indes durch die auffällige Übereinstimmung eines Teiles der rechts- und 
wirtschaftspolitischen Bestimmungen der Pos. Gründungsurkunde mit 
den für Guben i. 13. Jh. gültigen Vorschriften und durch sonstige gleiche 
Merkmale beider Städte wettgemacht.

39 u 39a ) h . B e s c h o rn e r: R e g is tru m  D o m in o ru m  M a rc liio n u m  
M issnens ium . 1378. I .  B . L p z g ., B in . 1933. N am enw e ise r, S. 487 u. 
542 n e n n t f ü r  T auch a  i. Sa. u. La ngensa lza  d. m a. O N  T u c h  u n d  Salcza.

40) G u b in ch e n  h e iß t a u f sorb . G u b in k .

41) Cod. d. M . P. I I  N r .  938.
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Schon V. Friese42) hat darauf verwiesen, daß fraglos die frühzeitige 
Verleihung des Magdeburger Rechts an die Vaterstadt Guben des Pos. 
Lokators Thomas i. J. 1235 bei der Festsetzung des dt Rechts und der 
Nachahmung des Rechtszuges nach Magdeburger Art für le eugrun ung 
Posen eine gewisse Rolle gespielt hat (S. 121 f.). Wo i wegen eines a 
gleichartigen Vorrechts der Gubener Bürgerschaft vermutet er nicht 
unbegründet in der Bestimmung der Pos. Gründungsurkunde die Burger 
seien nur zur Zahlung der halben Gerichtsgefalle verpflichtet, eine Ei - 
flußnahme des genannten Lokators (S. 104, Anm. 2). ur i 
günstige Einwirkung der Gubener Stadtprivilegien auf die von Pose 
hinsichtlich des sofortigen Erwerbs des Magdeburger P
die Tatsache, daß Breslau bis zur Erlangung derselben R^htsvortei e 
Uach der Stadtgründung i. J. 1241 noch 20 Jahre war e Recht
größeren schlesischen Städte sie noch wesentlich spa er '. .
liehe Übereinstimmung zwischen Guben und Posen 
Erhebung einer auf 6  Pfennige beschränkten Eidgelbuhr, • ■
den Gründungsurkunden der schles. Städte nich v am gt
gann der Gubener Jahrmarkt laut markgrafhc e g Posener
Matthiastage (24. oder 25. Februar)44), so setzte der in der Posener
Gründungsurkunde bewilligte städtische Jahrmar . z . ..
beginn, also fast genau zur selben Zeit ein“ ). Es is ta c h « O c e in a « . 
daß die Gesamtfläche des Pos. Alten Marktes zwei ^  Schau-
Gubener Marktplatz bemessen wurde, auch kein u* ’ , Markt.
seiten des nach 1300 erbauten Pos. Rathauses * n  Mtspr“ h«den Markt 
Seiten ebensowenig parallel laufen wie die des u . aus der

Wenn die Landesfürsten die Posener Neus ed er 
Lausitz heranholten, entsprach das den d g Furt- und
Guben, schon 1211 als Marktort urkundlich gena al’tengHanddsstraße>
Eruckenort der schiffbaren Laus. Neiße an , Bentschen
die aus der Halle-Leipziger Bucht über Guben, Kros « i undBent:sehen
nach Posen führte. Der Deutschorden besä ,s ■ fcchaftlichen Stütz
seine östlichste Komturei, die bald einen auc ... Seit der inbesitz- 
Punkt des Ordens nach dem Osten hin abgeben • der Halle-
«ahme Preußens durch ihn wuchs natürlich die Bedeutu g

G rü n d u n g s u rk u n d , v  P o s .m  1 .1  Zs. d  S .v ig n y -S t if tg .
Ahtle. Weimar 1905. b. yi n.

fü r  G uben v . &J. 1235, sondern  e rs t in  e ine r en th a lte n ,
V  S ch w e id n itz  u. M a rk g ra fs  der L a u  ^  J301 A p P] 13 d u rch  D iez- 
die d ie  B e s tä tig u n g  der G ub. s ta d d je , L a u s itz  e rn e u t b e k rä f t ig t ,  
füann, M a rk g ra fe n  des .°®te/ 1̂ I1p  ® len sj che r v o r  1253 e r te i l t  w o rden, 

b e tr. V o rs c h r if te n  s in d  fü r  G u M a rk g ra fe n  v o n  Posen
da eine R e ch tsb e le h ru n g  G ubens bzw . der Laus. M a rK g ra
aus ganz u n w a h rs c h e in lic h  is t. in oK  c dfi

"> —
den D o m in ik a n e rn  i. J. 1254 be w i lg .
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gebiet des öfteren päpstliche Bestätigungsbullen geben zu lassen, sind 
uns folgende weitere Altnamen des Dorfes bis zum Jahre 1216 erhalten 
geblieben: In der Bulle Benedikts V III. v. J. 1024 erscheint der Dorf- 
name „Pozdiatin“ 54), in der des Papstes Lucius II. v. J. 1145 (1144) 
der gleiche55). Die Schutz- und Bestätigungsbulle des Papstes Alexan
ders III.  v. J. 1179 (1178)56) sowie die bis auf die unumgänglichen 
Änderungen mit ihr wörtlich gleiche des Papstes Innocenz III.  v. J. 
1216B7) führen in mhd. Schreibung den ON „Pozdiezin“ an; etwa ver
mutete sl. Schreibung steht außer Frage, da die sl. Erweichung des t 
in den vorangegangenen ON Pozdietin und Pozdiatin nicht in Gestalt 
des stimmhaften sl. z vor sich gegangen sein konnte. Hinsichtlich der 
verschiedenen Lesarten wird hier der des vertrauenswürdigen Urkunden
fachmannes 0. v. Heinemann gefolgt, die mit später zu erörternden 
mähr, und thür. ON-Formen im Einklang steht. Die oft in Papst
urkunden zu beklagende Verstümmlung dt. und sl. Namen ist in den 
vorliegenden Fällen vermutlich durch die Benennung der ON in Schrift
stücken des Nienburger Klosters an die Kurie vermieden worden.

Hier ist noch kurz einzuflechten, daß die bis 1166 reichsfreie Abtei 
Nienburg a. d. Saale durch den damals ernannten Schutzvogt, den be
kannten tatkräftigen Ostkolonisator Erzbischof Wichmann v. Magde
burg, in der Zeit zwischen 1171 und 1185 ihres großen Laus. Land
besitzes fast ohne Ersatz offenbar meist zu Gunsten der Laus. Mark
grafen aus dem Hause Wettin verlustig ging. Das in Siedlungsdingen 
wohl nicht genügend erfolgreiche Benediktinerkloster erlitt damit ziem
lich dasselbe Schicksal, das im gleichen Jh. noch manches andere im 
ostdt. Siedlungsraum erfolglose Benediktinerkloster traf.

Wenn auch vielleicht nicht alle Teile, so sind es doch wesentliche 
Teile des einstigen Nienburger Besitzes an der Laus. Neiße, die wir in 
den späteren Jahrhunderten im Besitz des Benediktinerinnenklosters 
vor Guben wiederfinden, u. a. das ehemalige Burgward Niemitzsch und 
das etwa eine Meile südwestlich in einem reizvollen Teil des Neißetales 
belegene Weinbergsdorf Pohsen. Leider sind die meisten älteren ur
kundlichen Belege des Klosters angeblich in den Hussitenkriegen ver- 
lorengegangen. Der Name des Klosterdorfes wird daher urkundlich 
erst wieder i. J. 1541, und zwar in der neuzeitlichen Form „Posen“

54) O. v . H e in e m a n n : Cod. D ip l.  A n h ., a. a. O. 1. T I. U rk d .  105.
55) B e c k m a n n : H is t o r ie . . . a. a. O. B . I ,  S. 442. F e rn e r O. v . HeinC ' 

m a n n : Cod. D . A n h ., a. a. O. 1. T I. U rk d .  317, w o d. A ngabe  1144 
B eckm a nn s  m i t  1145 b e r ic h t ig t  is t.

56) B e c k m a n n : H is t o r ie . . .  a. a. O. B . I .  S. 443 bezeugt, daß die 
B u lle  v . 1178 w ö r t l ic h  b is  a u f se lb s tve rs tä n d l. A bw e ich g n , m it  der vok 
ih m  a b g e d ru c k te n  B u lle  Inn o ce n z  I I I .  v . 1216 ü b e re in s t im m t’ 
O. v . H e in e m a n n : Cod. D . A n h ., a. a. O. 1. T I. U rk d .  566 s te ll t  das 
J a h r m i t  1179 r ic h t ig .

67) B e c k m a n n : H is t o r ie . . .  a. a. O. B . I .  S. 443 f. O. v . H e ine ; 
m a n n : Cod. D . A n h ., Dessau 1875. 2. T I. U rk d .  20. J. G. W orbs - 
In v e n ta r iu m . . . a. a. O ., S. 66 f.
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überliefert58). 1562 und 1573 begegnet im Urbar-Register und Ver
zeichnis des Silberzinses der Untertanen des Klosters außer dem Namen 
Posen auch die Schreibung Powsen59).

Die in der Kaiserurkunde und den genannten Papstbullen ange
führten ON Pozdietin, Pozdiatin und Pozdiezin sind bis zum Beweis 
ües Gegenteils sehr wahrscheinlich als sl. Herkunft zu werten. Zum 

N 291 Pozdej, dem der sl. Begriff pozde =  spät oder ns. pozdze zugrunde 
legen, nennt F. Miklosich 60) als tsch. und böhm.-mähr. Namensformen 
Pozdik und pozdata 61). Pozdietin oder Pozdiatin sind mit der früher 
cen Besitz anzeigenden hochtonigen sl. Endung -in demnach als Dorf 
*7es Wenden Pozdieta oder Pozdiata zu deuten. E. Schwarz 62) erwähnt 
üßn mähr. ON Pozd’atin einer Ortschaft bei Mähr. Trebitsch, die 1358 

osdyetin hieß, ferner den ebendort belegenen Ort Pozd atky, dessen 
Yarr|e eine Verkleinerungsform von Pozd’atin darstellt. Auch hier ist 
er sl. PN Pozd’ata der Ausgangspunkt der ON. Die mähr. ON sind 

schließüch als Beweis für die Richtigkeit der v. Heinemannschen Les- 
c'rten Pozdietin und Pozdiatin anzusprechen.

Was E. Schwarz bezüglich der Übernahme eines ON in die Sprache 
Cj.nes anderen Volkes S. 150 sagt, galt auch für den ans. ON: .Nicht die 
Kanzlei- oder Schriftform, sondern die mda. Form war entscheidend, 
We'l es sich ja um Berührungen von Volk zu Volk, nicht aber von Kanzlei 
Zl) Kanzlei handeln konnte. Die Gestalt des (ans.)ON zur Zeit der Über
nahme wurde die Grundlage der dt.-sprachlichen Weiterentwicklung, 
er einverleibte fremde ON wurde wie der eigene behandelt d. h. er 

ühterlag denselben Lautwandlungen wie die eignen“. — Wie das Tsche
chische hatte auch das Sorbische (Wendische) vermutlich im 11. o er 
2- Jh. unter Abweichung vom Urslawischen Anfangsbetonung ein- 

§eführt, die dem dt. Sprachgebrauch entgegenkam; ins Dt. übernom
menes Pozdiezin v. J. 1179 blieb also nach wie vor anfangsbetont. Die 
¡Ibentrennung in ans. Po-zdiet-in wurde in der schon dt. Schreibung 
°zdiezin zweifellos in der Art Poz-die-zin durchgeführt. Die im Sor- 

°lschen hochtonig wie etwa in den ON Berlin, Wettin ausgesprochene 
Endung -in wurde im Dt. in schwach- oder unbetontes -in oder -en um- 
§evvandelt. Für das s. stimmhafte erste z in Pozdietin-Pozdiatin-Poz-

58 ) J. G. W o rb s : In v e n ta r iu m . . . a. a O S. 370, d ie  K lo s te rg ü te rp. " )  J. Ci. worDs: inventarium. . . <*• -•>

, ’ » ^ H  gS ö in e ^ u S ; - R e g N 0K  " v or  G uben. 1562. „1573. 
L* = N 4 & Ä i t t i ^ B T l 9 0 4 .  S. 30 u. 36 W egen P o w s e n ’ vgL  
S -;,A nde rs : Das Pos8 D e u ts c h . . .  a. a. O. § 45a, w o  -ow - m  o ffener 
a|l lb e als H in w e is  a u f d ie  Z e rdehnung  des m hd . o n f l
S» B e isp ie le  u. a. h o w ffe  =  nh d . H o fe , ge low be t == n h d  g e lo b t (P; p L ) 

g e n a n n t w erden. F ü r  d ie  schles M da  zu 4e r nachu “ . A 4  
7as Pos. D eu tsch  g ru n d s ä tz lic h  g e h ö rt (S. 327), v g l. W . Jungand reas . 

Ur G e s c h ic h te . . .  a. a. O. § 134, S. 138. , ,  , , „ n

Scü ftn ! ^h ilos^h is tO T^Q asse . 'w ie n ’ l S’ 3° ° bê L W  91‘
61) E b d a , is t  S. 217 das S c h r i f t tu m  f. d P N  angegeben 

v 62) D ie  O N a . a. O., S. 140, w o auch d ie  Q ue lle  der m a ln . u in

ern re rk t is t .  Vg l'. Ä n m . 91.



diezin stand dem dt. Siedler, wie bereits erwähnt, ein gleicher stimm
hafter Laut seiner Sprache nicht zu Gebote, nach der Schreibung Poz- 
diezin zu urteilen, ersetzte er es wohl durch den mhd. Reibelaut z, 
immerhin mußte ihm der ungewohnte stimmhafte s. z-Laut stark auf- 
gefallen sein.

Während in den sl. ON-Schreibungen im Laufe der Jahrhunderte 
sich nur verhältnismäßig geringe Wortänderungen ergeben, hat die dt- 
Schreibung und ihr vorangehend die dt. Mda. eigene und übernommene 
ON schon im MA starken Wortänderungen durch Synkope, Schwund 
ganzer Silben, Apokope und Abschwächung unterworfen. Das traf 
besonders auf sl. Namen zu, deren Inhalt dem Deutschen unverständ
lich war und blieb und deren Mitlauthäufung ungewohnter Art ihm 
Schwierigkeiten in der Aussprache bereiteten. Aus solchen Gründen 
sind ON sl. Herkunft gerade in den Jhn. der dt. Wiederbesiedlung des 
ostmitteleuropäischen Raumes so überaus zahlreich im dt. Munde und 
in dt. Schreibung umgeformt und mundgerecht verkürzt worden. Deut
lich ist das dt. Bestreben erkennbar, drei- und mehrsilbige ON in zwei' 
oder gar einsilbige umzuwandeln.

Einige Beispiele seien genannt: In der Lausitz wurde das ans 
sprewe =  Spree gebildete sprewenberc zu Spremberg, budysyn zt> 
Bautzen i. Sa., liubocholi zu Leibchel, Kreis Lübben NL.; das in de1” 
erwähnten Urkunde v. J. 1000 gleichfalls angeführte Dörfchen BeZ' 
diez, das heutige Gr. Bösitz dicht neben Guben, wurde mda. zu Beetz- 
In Schlesien formten die Dt. sl. sobota in der Bedeutung Sonnabend 
zu Zobten um, Röchlitz bei Liegnitz hieß 1211 Rokotniz, 1276 Roch' 
litz, aus tsch. Vratislaw wurde schon 1175 in der sog. Leubuser Grün
dungsurkunde vom gleichen Jahre wrezlawe als dt. Vorgänger des 
heutigen ON Breslau gebildet. Für Böhmen seien Röchlitz a. d. lsef 
und Röchlitz bei Reichenberg angeführt, die beide auf tsch. Rokyta ^  
Bachweide zurückgehen, aus dem sudetendt. Nordmähren sei Zöptm1 

erwähnt, dem der PN Sobeta innewohnt. In Ungarn wurde aus BK' 
zalauspurc (bereits 907 genannt) Preßburg, im p. Kujawien aus def 
Lateinform Vlodislav(ia) dt. Leslau als einstiger ON für heutiges Wk>c' 
lawek a. d. Weichsel. Schließlich sei für Großpolen der ON Bomst 
einstiges Babimost in der Bedeutung Altweiberbrück aufgezählt. M ittel 
Ausstoßung der schwach betonten Mittelsilbe wandelten auch die dt- 
Besiedler der Lausitz in der Zeit der planmäßigen Eindeutschung des 
Gubener Landes in dessem Südteil vom Ausgang des 12. Jh. bis etw*1 

12506S) den dreisilbigen ON Pozdiezin wendischer Herkunft in deh 
wesentlich bequemer auszusprechenden Namen Pozen oder Posen um. 63 *

63) R u d . L e h m a n n : D ie  L a u s itz  i. Z e ita lte r  d. o s td t. K o lo n . S en fte i^  
be rg  1923, n e n n t a ls tä t ig e  K o lo n is a to re n  der ö s tl. Laus , das N ie n 
b u rg e r K lo s te r  b is  l l  78 /80, den ta tk rä f t ig e n  M a rk g ra fe n  K o n ra d
(1190— -1210) u. den u m  d ie  d t.  B es ied lg . des Landes besonders v e r
d ie n te n  M a rk g ra fe n  H e in r ic h  den E r la u c h te n  (1221— 1288) se it desse 
M ü n d ig k e it  A n fa n g  d. 30er Jah re . W egen d. J. 1250 v g l. K .  G ande f' 
G esch ich te  a. a. O., S. 39.
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Mit dieser Erklärung für die Eindeutschung des mhd. Erstnamens 
des Dorfes Pohsen a.d. Laus. Neiße und damit der Kolonialstadt Posen 
j’hks der Warthe nach Form und Aussprache begnügt sich die Abhand- 
Ufg. Andere Deutungen mögen dem Sprachwissenschaftler überlassen 
Reiben. Übrigens versucht E. Mucke 64) die ns. Benennung Pözym des 
Dorfes Pohsen als Ergebnis einer Schrumpfung aus wahrscheinlichem ans. 
^°zdisin und entsprechendem ns. Pö-zdzisyn zur Schrumpfform Pözyn 

erklären. Er geht dabei vom angeblichen urkundlichen ON Poz- 
d'cun v. J. 963, ferner von einer Schreibung Potzdiscin anstelle der 
Lesart Pozdietin der Mon.Germ.hist, für die Kaiserurkunde v. J. 1000. 
Mäi 1., und schließlich von einer Schreibung Pozdiczin anstelle der Lesart 
Lozdiezin Beckmanns und v. Heinemanns für die Papsturkunde vom 
J- 1216 aus. Dem steht entgegen, daß für die Wenden Anlaß zur ON- 
^ürzung wie für die Deutschen garnicht bestand; weder war für sie 
^er Name volksfremd und unverständlich, noch war er für sie schwer 
Aussprechbar. Für die tschech. amtl. ON - Schreibungen hat E. Schwarz6j) 
estgestellt, daß der Abstand zwischen heutiger und früherer ON-Form re- 

| elmäßig nicht so bedeutend ist wie bei den dt. ON; durch Abschwächung, 
%nkope, Apokope und Schwund ganzer Silben sei bei ersteren ein relativ 
geringe Wortveränderung eingetreten, weil u.a.die im Dt. vorhandene große 
'•Lzentuelle Spannung zwischen Stark- und Schwachtonsilbe fehle. Der 
’ große Unterschied“  gegenüber den dt. ON-Schreibungen besteht auch für 
Js  mit dem Tschechischen in vieler Hinsicht verwandte Sorbische; ns. 
Ludysyn und os. Budysin bestehen unverkürzt nach wie vor, während es 
; 'e Dt. schon im MA. zu Bautzen gekürzt haben. Gegen die Schrump- 
ungsannahme Muckes spricht aber letztlich die Tatsache, daß der ma. 

Mährische ON Posdyetin v. J. 1358 bis heute unverkürzt geblieben ist, 
vv>e seine Namensnachfolger Pozd’atin und Pozd’atek beweisen.

Hiernach ist der ns. ON Pözym überhaupt erst aus dem dt. ON 
°sen entstanden, den die wend. Bevölkerung der Lausitz aus dem 

Munde der dt. Siedler kennengelernt und in ihr Sprachgut übernommen 
1at. Da das im ON Pözym enthaltene z die beste Vertretung des a .- 
’hhd. intervokalen s in seiner stimmhaften sch-ähnlichen Aussprac e 
V°r 1300 is t65 66), kann man den Übernahmevorgang mit Berechtigung

si) W ö rte rb u c h  d. n iede r-w end . S p ra c h e .. .  P rag  1 
5.-167. L e id e r  is t  d ie  B e legste lle  f. d. O N  P ozd icu n  : angegeben,  
„M a ß  n ic h t  s ich e r is t ,  ob es s ich  h ie rb e i e tw a  u m  d N am en
®jner g le ic h fa lls  a lte n , e in s t w estsorb . S ied lung m it  dem  he u tig en  N am en 

°sen i. K re is e  Schle iz i.  T h ü r ,  h a n d e lt. V g l. A n m . 91.
65) D ie  O N . . .  a. a.' O ., S. 150 u. 193. D er
•*) E  S c h w a rz ' D ie  ee rm  R e ib e la u te  . . .  a. a. O., S. 14. u  

\  te k ir c h i.  A u s d ru c k  A lm osen  w ird  z. B . d u rch  ns. a ta o z n a m  ^  a lm o ; 
L na w iedergegeben; d ie  D ö rfe r  H aasow  u. Haas • ^

¿zow , das8 nach  E . M ucke , W ö rte rb u c h  B . ^  a lts o rb is c h  h d  A n ) 
j'H asenaue“  g e b ild e t w u rd e ; als B e isp ie le  fü r  E „ s te rre ich

u t-s  v o r  S e lb s tla u t w e rden  ge na nn t der schon u  Som m erfe ld
g e b a u t e  S a fran , a u f ns. zap ran  (au f p  szafran ) d e ’ O N  S o m m e r n  

de r schon v o r  1300 b e ku n d e t is t  u n d  ns. d u rc h  v o n  d t. „S o m m e r 
■’ilde tes Z e m r a u sg e d rü ck t w ird .



190 Geo Jopke

dieser Zeit zurechnen. Audi hat der ns.ON den mhd. Lautwandel des 
stimmhaften sch-ähnlichen s im ON Posen zum nhd. s in der nach 
E. Mucke verderbten Form Pózym mitgemacht, die das heutige s in 
Posen durch das ähnlich stimmhafte ns. z ersetzt. Schließlich verrät 
auch der für Pohsen NL. von E. Mucke angegebene ns. ON Bożym67), 
dem der dt. weiter unten behandelte Laus. ON Bosen entspricht, in 
seinem Anlaut-B unverkennbar dt. Spracheinfluß. Entweder liegt bei 
ihm Nachahmung des benachbarten thtir.-obersächs. Wechsels von p 
und b oder des mda. Wandels des mhd. p zu b in sl. Lehnwörtern vor, 
wie ihn W. Jungandreas aus Cod. dipl. Lusatiae I, Bunzlau 1346, an
hand der Umformung des PN Polenz zu Bolenczk68) zeigt.

Ein sonstiger, urkundlicher Beweis für die dt. Umformung des 
Dorfnamens Pozdiezin zu Posen innerhalb des Zeitraumes von 1179 
bis 1253 liegt z. Z. nicht vor, er käme auch zeitlich sicherlich verspätet, 
weil erfahrungsgemäß die beim Volke übliche ON-Form der schrift
sprachlichen in der Regel vorausgeht, wie E. Schwarz (S. 156) hervor- 
gehoben hat. Es bleibt daher nur übrig, den Beweis mittelbar zu führen- 
Zunächst ist das Jahr 1216 der Urkunde Innocenz III. für das Klöster 
Nienburg aus der Beurteilung auszuscheiden; letzteres war schon seit 
Jahrzehnten in der Lausitz landfremd geworden, vermochte daher die 
Fortbildung des ON nicht mehr zu übersehen. Inzwischen war nämlich 
unweit von Pohsen und Niemitzsch am gleichen schiffbaren Neißefluß 
als wichtiger Umschlagsplatz für Hallisches Salz der Marktplatz Guben 
entstanden, von wo aus die Ware auf den nach Böhmen, Schlesien, 
Großpolen, Brandenburg und Pommern ausstrahlenden Land- und 
Wasserstraßen weiterging. Schon i. J. 1211 gab Herzog Heinrich I. von 
Schlesien den Zisterziensern in Leubus das Recht, jährlich zweimal mit 
zwei Schiffen oder mit je 40 Wagen ein oder mehrere Male nach GubeO 
um Salz und nach Lebus um Heringe zollfrei zu fahren69), also den
selben dt. Mönchen, die schon 1175 den sl. ON Vratislav durch Kürzung 
um die Mittelsilbe -ti- urkundlich zu wrezl-awe dt. umgeformt hatten- 
Nach der Zahl der Fahrzeuge dieses einen Salzbeziehers zu urteilen, 
muß der Handelsverkehr im damaligen Guben sofort namhaft gewesen 
sein, es war infolge seiner günstigen Lage an der Neiße unweit def 
Oder Vorort des Handels Mitteldeutschlands nach dem gesamten ostdt- 
Kolonisationsraum geworden. Die Verleihung der Stadtverfassung 
und des Magdeburger Rechtes i. J. 1235 oder vorher sind hierfür sinn
fälliger Ausdruck.

An der Entwicklung des Gubener Handelsverkehrs mußten aud1 

die benachbarten Ortschaften Pohsen und Niemitzsch im verhältnis
mäßig fruchtbaren Neißetal durch Lieferung ihrer landwirtschaftliche11

67) E . M u cke : D ie  w end. O N  d. N iede rla us , nach  E n ts te h g . u. B e'  
deu tg . I n :  N iede rla us . M it t lg n .  B . 17, 1925. S. 66.

6S) W . Jun ga nd re as : Z u r G e sch .. .  . a. a. O., § 350.
69) Cod. d ip l.  S il. B . 7, T I. 1, Reg. 142 fü r  U rk d e . v . 1211 A p r. 1*'
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Erzeugnisse Anteil haben, sie hatten zudem vor anderen Dörfern die 
^asserverbindung mit Guben auf der Neiße voraus, außerdem lagen 
s'e, wie schon Rudolf Virchow 70) aus Bodenfunden bei Strega südlich 
Eohsen und bei Niemitzsch gefolgert hat, an einer alten Verkehrsstraße 
■ängs des Flusses. Für das alte Niempsi a. d. J. 1000, das entsprechend 
der Bedeutung ,,Die Deutschen“  in mehrfachen urkundlichen Schrei
bungen des 11. und 12. Jh. mit zweisilbigen ON-Formen wie z. B. Nemiz 
oder Niemze auftritt, macht sich die anhaltende Berührung mit Mittel
deutschland durch die dt. ON-Verkürzungen Niemptz v. 1179 und 1216 
ond Niempz v. J. 121271) bereits in der doch meist nachhinkenden 
Schriftsprache sichtlich bemerkbar. Die Erwägung ist daher nicht un
berechtigt, daß das Nachbardorf mit dem Namen Pozdiezin v. j .  1179 
eEva zu gleicher Zeit wie Niemitzsch im Volksmunde sich zu der ein
gedeutschten bequemen Kurzform Posen oder Pozen bekannt h a t71 a).

Dazu kommt, daß i. J. 1253 für Thomas von Guben und seine 
Eausitzer Landsleute kein Grund vorlag, nach Großpolen den drei- 
obigen Laus. ON Pozdiezin mitzunehmen. Wie die Schrimmer in dem 
heimatlichen Namen „Der Strym“  einen ähnlich klingenden dt. Ersatz 
Ejr den p. ON Srem ihrer neuen Wohnstätte schufen, so bedeutete für 
d’e Laus. Siedler der neuen Warthestadt v. 1253 der ON Posen oder 
E°zen ihrer alten Heimat, und nur dieser und nicht Pozdiezin, eine 
bt. Angleichung dem Klange nach an den ihnen aufgedrängten p. ON 
Poznan. Der Zweck, mit einem ziemlich klangähnlichen dt. ON den 
b- ON zu ersetzen, schließt gleichzeitig die dt. ON-Langformen oder 
7°llformen Pozenaw und Poznaw ungefähr mit der Aussprache -au 
dpr Endung -aw als Erstnamen aus; andererseits zeigt er erst, warum 
O'c Wahl der ersten Deutschposener gerade auf den Namen der im MA. 
^bedeutenden Ortschaft Posen i. d. Laus, gefallen ist. Einer mehr 
°der minder verspäteten Einführung unseres ON aus dem Stammlande, 
^twa in den für Posen unglücklichen Jahrzehnten kurz vor oder nach 
‘300, widerspricht die Sinn- und Zwecklosigkeit, der Name war vom 
Anfang der Stadt an da. Der Bekundung der Kolbatzer Kloster- 
Matrikel: Datum . . .  in Poszna für das Jahr 1259 könnte daher, wenn 
Man von der erst später üblichen dt. Schreibweise des ON mit sz ab- 
s'eht, eine gewisse Berechtigung zukommen (vgl. Zsstllg. Zffr. 6 ). i,

i, 70) A rch ä o lo g isch e  Reise in  der N ie d e r laus. I n -  V e rh a n d lg n . d.
erh Ges. f. A n th ro p o lo g ie  usf., Jgg. 1886. S. (567).

,  71) V g l. H . J e n tsch : D ie  p rä h is to r .  A lte r tü m e r  d. G ym m -S am m lg .
x?. G uben. 4. T I. Im  P ro g ra m m  d. G ub G ym n , N r . 77, 1889. S- 20. 
 ̂ !em pz is t  w o h l w ie  heu tiges  N im p ts c h  i.  Schles. ausgespro 
. 7Ja) S e lbst a m  H o fe  de r La us . La nd esh erren  w u rde  

R u ts c h u n g  u. d t .  V e rk ü rz u n g  des P N  eirfes v e rw a n d te n  b o h m  K o m g - 
_°hnes v o rg e n o m m e n ; nach  U rk d n . be i J- G. W o rb s , n  1213' i i '
M a. O., S8 63, 65, 75 w u rd e  d ieser 1212 W ra t iz la v ,  zw ischen 1213 m 
‘ 221 W rezeslaus u n d  1235 schon W ^ezla?® be nam st E  Schw  . 
*■ a. O., S. 179, ze ig t f ü r  iM ähren u. das J. 1244 dm  d t.  V e rk ü rz u n g  
' es sl. P N  M iro s la v  zu M yrz la u s .
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Alle diese Gedankengänge zeigen, daß die Kürzung des Laus. ON 
Pozdiezin ns. Herkunft zu unserer dt. ON-Form vor dem Gründungs
jahr 1253 der Warthestadt bereits im Stammlande vor sich gegangen 
sein muß. Mit der Zeit mußten ja auch die Beziehungen der ersten 
Stadtsiedler zur alten Heimat sich mehr und mehr lösen. Im übrigen 
deutet nichts darauf hin, daß unser ON seinen Ausgangspunkt von 
irgend einem Namen oder dergl. innerhalb des Pos. Landes genommen 
hat. Er stammt vielmehr, und zwar unmittelbar von einem bereits im 
dt. Siedlungsgebiet der Laus, eingedeutschten, dt. empfundenen und 
als Deutschausdruck verstandenen ON ab, der seinerseits erst eine 
sl. Sprachwurzel besitzt.

Hinsichtlich der Verpflanzung des ON von der Laus. Neiße zur 
Warthe ist neben der oben behandelten Klangangleichung natürlich 
auch manche Übereinstimmung in der Beschaffenheit des Dorf- und 
Stadtgebietes von Einfluß gewesen. Übereinstimmung bestand in der 
Lage am Hauptfluß des Landes, hier wie dort gab es Anhöhen, die den 
im Gubenschen gepflegten Weinbau gestatteten, an den alten, noch 
heute gern besuchten Eichwald beim "Dorfe Pohsen mochte der Eich- 
wald am Wartheufer im Süden des Posener Stadtgebietes erinnern, die 
bachartigen Seeabflüsse im Norden der Stadt Posen boten gewiß manche 
Ähnlichkeit mit den vielen Fließen des Gubener Landes, so auch mit 
dem Eilenz-Fließ bei Pohsen. Der von der Ketscher Seen kommen
de Bach trug daher auch das ganze Mittelalter hindurch den nicht 
nur den dt. Lausitzer anheimelnden Namen „Fließ“ .

Den ON Posen trägt auch ein kleines Dorf in der Nähe der Stadt 
Ziegenrück an der oberen Saale; es gehört zum Kreise Schleiz in Thü
ringen, liegt in der Nachbarschaft von Seen und ist noch heute deut
lich als einst sorb. Rundling erkennbar. Um den Beweis für die Ent
nahme des Stadtnamens Posen aus der Lausitz vor Zufälligkeiten zu 
sichern, mußte die Untersuchung auch diese Ortschaft berücksichtigen- 
Anhaltspunkte für irgendwelche Beziehungen zwischen Posen in Thü
ringen und Posen an der Warthe waren indes weder unmittelbar noch 
mittelbar festzustellen. In einer Schenkungsurkunde des Bischofs Egil' 
bert v. Bamberg für das Kloster Bürgel7ä) östlich Jena etwa ums JalT 
1145 wird u. a. das Dörfchen Pozdiz genannt, dessen Name vom sl. Pb* 
pozdik gebildet wurde; der oben behandelte sl. PN pozdata als Aus' 
gangspunkt für den ON Pozdiatin ist nur eine andere Form von pozdik- 
Wie dieser ON im Munde der Deutschsiedler zu Posen wurde, so ver
mögen wir gleiches vom verwandten ON Pozdiz anzunehmen, den 
übrigens 0. Dobenecker örtlich nicht zu bestimmen vermochte 72 73). W 
J. 1378 erscheint die Dorfbezeichnung in 2 lat. und 1 dt. Register der

72) O. D o be necke r: R egesta d ip l.  . . .  h is t.  T h u r in g ia e . B . 1. Jena 
1896. R eg. 1550.

73) D e r H in w e is  a u f P o x d o rf b e i Jena s te h t m i t  ? . A u c h  de r O b 
P o s itz  im  B e z irk  d. A G . N e u s ta d t a. d. O r la  sche ide t aus: Im  Reg- 
893 v . J. 1071 w ird  Bezede als f r .  O N  v . P o s itz  genann t.
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^srkgrafen von Meißen74) inmitten zahlreicher dt. und s. Dorfnamen 
P Cygenrugke castrum (Amt Ziegenrück) in 3 bemerkenswerten dt. 
formen: Pozzena, Posno und Possena. ■ Im ersten und dritten Falle 
lat also die thür.-obersächs. Kanzlei die bei ihr beliebte Endung -a ver
endet; was es mit dem zweiten Fall Posno auf sich hat, können wir 
a i1  den gleichzeitig genannten Bezeichnungen Rizow, Rizo, Rizsow, 
rj'zso, Rissaw usf. für die Stadt Riesa a. d. Elbe unschwer erkennen, 
^angels Beurkundungen kann aber nicht festgestellt werden, ob es sich 
e' den 3 ON-Formen nur um Kanzleiwillkür oder um Verkürzungen 
,r Lang- oder Vollformen Pozzenaw, Posnow und Possenaw handelt, 

man nach ähnlich gearteten ON Pozenaw, Posenow usf. der Warthe- 
s'adt a. d. 14.—16. Jh. und deren dt. Kurzformen Pozna und Pozne 
ar|nehmen könnte. Denn schon 1422 erscheint der ON Possen, 1497 
und 1 4 9 g die Bezeichnung Posen, das Ernestinische Gesamtarchiv Reg. 
J * 3 Bl 480 ff. und 109 des Staatsarchivs Weimar nennt a. d. J. 1529 
^le Formen Posen, Posenn und Pasen75); Gg. Buchwalds Wittenberger 
^ rdiniertenbuch I, 1894, verzeichnet bei Nr, 826 gleichfalls Posen; 
?chließlich erinnern die mda. Benennungen Pusn und Busn 76) des Dorfes 
lri nichts an die oben angeführten Kanzleiformen; die Mda. hat sie 
w°hl nicht gekannt.

In der dem thür. Dorfe Posen benachbarten Stadt Ziegenrück ist 
c er aus dem Dorfnamen gebildete Familienname Possner oder Poßner 77) 

vertreten. Der Name zeigt gleiche stimmlose ss-Schreibung wie die 
chreibungen Possena v. J. 1378 und Possen v. J. 1422, zu denen sich 

Skichwertig die 1378 schon veraltete Schreibung Pozzena mit dem 
s krimlosen mhd. z in der Gemination gesellt. Hieraus ist zu folgern, 
|_3ß (jer Dorfname im MA. einen inlautenden stimmlosen Mitlaut kannte, 
er beim Namen der Kolonialstadt damals gefehlt hat. In diesem Laut- 
nterschied zwischen den beiden ON erblicken wir einen Beweis dafür, 
aß der thür. ON keinen Anteil an der Entstehung des Namens der 
tadt Posen gehabt haben kann. Vielleicht hat letzterer, der im 15. Jahr- 
undert in Deutschland als Kurzform, wie oben gezeigt werden konnte, 
lemiich bekannt gewesen sein muß, die Umlautung des thür. ON Possen 
Ur Form Posen mit stimmhaftem inlautendem s beeinflußt.
. Ohne weitere Auswertung sollen hier nur noch einige Sonderformen 
es Stadtnamens Posen aus dem MA. und den anschließenden Jahr-

74) H . B e sch o rn e r: R e g is tru m  D o m in o r u m . . .  a. a. O., S. 124 u. 
a® enw e ise r, S. 570. , T , „  ,

feh i76) D ie  S ch re ibung  Pasen is t  w a h rs c h e in lic h  Lese- oder Schre ib -

r. 76) D ie  A ng ab en  üb e r d ie  N a m en  des th ü r .  D o rfes  Posen, deren 
> e l l en u. Z e itp u n k te  sow ie d ie  A ngaben  über d ie  m da . V e rn a ltm sse

J* f~ \ _ 1 1  « t  __- TZf ruirtirorr utl n I tP-Ge-
W .

dk *ie n  u- ¿ e itp u n ü te  sow ie a ie  -------- — y
r  G egend v e rd a n k t  V erfasser dem  K irc h e n a rc h iv w a r t un d  

j i  Ich tssch re ib e r der T h ü r , evang. K irc h e , H e rrn  K irc h e n ra t  1 
■Rudolf H e rrm a n n  in  W e im a r. . . _  T n  ■

Sr, 77) N a ch  e ine r f r d l.  M it t ig ,  v . H e rrn  S u p e rin te n d e n t u R . J- G111- 
¿ hard  in  B res lau , f r .  in  Z ie g e n rü ck  i. T h ü r .  D e r P N  P oßner is t  f. 

leg e n rü ck  1531 bezeugt (H e im a tb u c h  K rs . Z J .

^Uche W issensch. Z e its^h r. i .  W arthe iand . H e ft  1. 1940.
13



194 Geo Jopke

hunderten zusammengestellt werden. Auf einem Panzerhemd v. J. 1580 
und auf einem Belagerungsplan v. J. 1704 78) t r it t  die Warthestadt unter 
der Bezeichnung Bosen79) auf; die gleiche Benennung findet auch das 
Dorf Pohsen NL. im B. 1 der Scriptores rer. Lusaticarum auf einer Karte 
der Niederlausitz. Der Lautwandel von o zu a, der zu mhd. Zeit in) 
Mittel- und Oberdeutschen zu beobachten is t80), begegnet auch bei 
unserem Stadtnamen in Gestalt der bereits angeführten Ortsbezeichnung 
Basenouve (Anm. 79), die aus einer französischen Dichtung über eien 
Reise Karls IV. i. J. 1364 stammt und vor 1377 niedergeschrieben worden 
ist ferner in den Schreibungen Pasznaw und Pasznow, die J. Ptasnik 
a a. 0., S. 318 f., gleichfalls für Posen-Stadt angibt und den Nürnberger 
Briefbüchern des 15. Jh. entnommen hat. Bereits mehrfach im dt. 
Schrifttum81) angeführt ist die alt anmutende Benennung der Stadt 
mit Poesenouwe, die aber erst aus einer Amsterdamer Urkunde v. J. 148- 
Nov. 9 .82) geschöpft ist und ebenso nd. Schreibweise verrät wie die 
Lübecker Bekundung des Namens Posenouw v. J. 1458, Jul. 28.83)' 
ob im Namen Poesenouwe Umlaut oder Zerdehnung des ersten o durch 
e vorliegt, bleibe ununtersucht. Zusammenfassend wird man nach den 
Angaben dieser Abhandlung sagen dürfen, daß der ON Posen im Lauf8 

der Jahrhunderte eine große Wandlungsfähigkeit in der Schreibung 
aufzuweisen hat.

ln diesen Zusammenhang verdient eine Laus. Abhandlung von BrO' 
nisch84) hineingestellt zu werden, die sich mit der Bildung unter sich 
verschiedener dt. ON aus ein und derselben s. Sprachwurzel für das G f 
biet der gesamten Lausitz befaßt. Das von ihm u. a. angeführte Bei'

78) M  K re m m e r: E in  P an ze rh em d  im  B e r l.  Zeughaus, das W erk 
eines d t  W a ffe nsch m ied s  in  Posen. 1580. I n :  M it t lg n .  d. H is to r .  Ges-
f. Posen. H . 3, B in . 1935. S. 35 f f .  u. S. 38, A n m . 5.

79) M it t ig ,  v . H e r rn  D r. L a t te rm a n n :  A u c h  i. d. N ü rn b e rg e r B r ie  )
b ü c h e rn  des 15. Jh . f in d e n  s ich  e in ig e  F o rm e n  des O N  Posen m it  A» 
la u t-B ,  w ie  s ich  aus Jan  P ta s n ik :  A k ta  n o ry m b e rs k ie  (A rc h iv u m  1W 
m is i i h is to r ic z n e j A k a d . U m ie j.  X I ,  S. 294 360) e rg ib t .  B osna  (S. 3
Boszna (320, 335, 340), B oszn aw  (341), B ozna  (339, 343, 345 , Bosen 8 
(325) D iese w erden  auch  v o n  H e n r i G ra p p in s  k u rz e m  A u fs a tz  UP®
die  nach  den U m s tä n d e n  a. d. P ra g e r D e u tsch  s tam m ende  P osen-F oP
^B asenouve“  in :  R evue  des E tu d e s  Slaves, B . X I  v , 1934, S. ö l 

E rw ä h n t.
8») V g l H  A n d e rs : Das Pos. D e u ts c h . . . a. a. O., § 48c; W . Jung 

and re as : Z u r Gesch. . . . a. a. O., §§ 130 u. 133, A . W e lle r :  D ie  Sprach 
der ä lte s te n  d t. U rk d n . d. deu tschen  O rdens. B re s la u  1911. §§ 31 u. «

81) V g l. O s td t. H e im a tk a le n d e r 1925, S. 40 f. A b h d lg . : V e rsch ö lle 11 
d t.  S täd te na m e n  i. d. P ro v . Pos. F e rn e r K .  L ü c k :  D t .  A u fb a u k ra l 
j.  d. E n tw ic k lu n g  Polens. P la u e n  i. V . 1934. S. 28.

82) W . S te in : H ansisches U rk u n d e n b u c h . B . 10. L p zg . 1 9 0 ’ 
U rk d e . 1019.

83) U rk u n d e n b u c h  der S ta d t L ü b e ck . 9. T e il.  L ü b e c k  1893. U rk
634 b e tr. W a ffe n s t il ls ta n d  zw. D ä n e m a rk  u. P o len . ^

81) D ie  A k r is ie  (dh. U r te i ls lo s ig k e it  oder W il lk ü r )  i. d. B ild u n g e
la u s itz is c h e r O N . I n :  Neues Laus . M ag az in . B . 33, 1857. S. 276.
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sPiel der dt. ON Gorke, Gurke, Gurkau, Guhrig und Görick, die sämt- 
1;ch aus ns. gorka und os. horka gebildet wurden, hat auch F. Miklosich 
Verwendet. Nicht anders steht es mit den verschiedenen Formungen 
unseres ON Posen. Scheidet man die in der Aussprache nicht unter
scheidbaren dt. Formen aus, so begegnen auf Laus. Boden die ON Posen, 
Bowsen und Bosen, im Pos. Lande hingegen die ON Posen oder Pozen, 
Bosen, Poszin, Posenow, Pozenaw, Poznaw, Pozna und Pozne; selbst 
die kürzeste Form Pozn fehlt nicht. In dieser einstigen Laus. Eigenart 
ucgt es wohl begründet, daß es in der Stadt Posen nachträglich zurAus- 
oildung der Lang- oder Vollform Pozenaw und Poznaw hat kommen 
können.

Die Frage der dt. Verpflanzung nichtdeutscher, wenn auch einge
deutschter ON ins dt. Kolonialgebiet ist umstritten. Weil Misch Orend 
die Mitnahme Sl. und magyarischer ON nach Siebenbürgen deutscher
e s  für möglich hielt, widersprach dem E. Schwarz a. a. 0. S. 465 mit 
der Auffassung, ,,es hieße den Deutschen des MA. zuviel zuzumuten, 
daß sie in ihrer Bedeutung meist unverstandene fremde, wenn auch 
V’elleicht eingedeutschte Namen mechanisch in die Fremde übertragen 
daben sollten“ . Hiergegen wendet sich A. Lattermann 8S) a. a, 0. S. 22 
mit dem Hinweis, daß z. B. Übertragung des ON Gorlice in Galizien 
^Us einstigem Zgor’elice, dem jetzigen Görlitz in der Lausitz vorliege. 
u diesem Fragenbereich bietet auch die Hinübernahme des einge

deutschten ON Posen aus der Lausitz nach dem Warthelande einen 
eitrag, der hier sofort um einen weiteren vermehrt werden soll.

Aus der Urkunde der Posener Stadtgründung wird das Stadtdorf 
^ehidlow herausgegriffen, das bereits in dt. abgeschliffener Schreibung 
IJ’t dem erst im 12. Jh. aus sk (sc) entstandenen sch-Laut erscheint. 
Nach der Reihenfolge in der Aufzählung der zahlreichen Stadtdörfer 
mußte es in der Nachbarschaft der beiden Weinbaudörfer Weinern oder 
9lJt p. Winiary belegen gewesen sein; die p. Urkundensammlung be
le h ne t es als untergegangen. Für die wirtschaftlichen Geschicke des 
jjündelsplatzes Guben spielte nun das castrum Scidelowe, die Burg 
chiedlo der schles. Herzoge am rechten Oderufer genau der Einmün- 

j/Utlg der Laus. Neiße gegenüber, in der ersten Hälfte des 13. Jh. eine 
, edeutsame Rolle. Heinrich I. von Schlesien und Breslau, der um 
2lo 'j'eile der Lausitz in seine Hand gebracht hatte, hatte mit dieser 
Festigung Guben wirtschaftlich in der Hand, der oben berührte Salz- 

, ezüg nach Schlesien hin war dadurch gesichert. Als nun sein Enkel, 
Heinrich III. v. Breslau. 1249 einen Bündnisvertrag mit dem Mark
ig e n  der Lausitz Heinrich dem Erlauchten gegen seinen eigenen Bruder 
j~°leslaus schloß, überrascht es nicht, wenn sich der Markgraf die Waffen- 
*̂ e u. a. mit der Burg Schiedlo bezahlen ließ. Er besetzte sie ein- 
chließlich des Nachbargebietes um 125 1 86). 8 *

8o) V g l. h ie rz u  auch  D W Z P  H . 27, 1934. S. 144.
86) G esch ich te  Schlesiens. I .  a. a. O., S. 106.

13*
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Den nach Posen i. J. 1253 abwandernden Lausitzern war deshalb 
der ON Scidelowe aus den Zeitereignissen wohlbekannt. Denen, die 
den Wasserweg nach Posen die Neiße und Oder abwärts und die Warthe 
mit Segel stromaufwärts wählten, war die Burg und ihre kleine Wohn
siedlung der letzte Gruß der Heimat, denn die Laus. Oderorte Neuzelle 
und Fürstenberg waren ja noch nicht entstanden; bei ihrer Ankunft 
in der neuen Heimat trat ihnen nun im Norden des geplanten Stadt
bereiches eine Gegend entgegen, die sie durch ihre Lage am Haupt
strom des Landes genau gegenüber der Einmündung des Cybinaflüßchen 
an das Laus. Scidelowe an der Oder erinnern mußte. Es ist menschlich 
verständlich, daß sie eine dort angelegte Siedlung ebenso benannten. 
Wohl ist der Name Schidlow87) seit dem MA. verschwunden, die Ört
lichkeit besteht aber heute noch und heißt im dt. Munde „der Schilling1 

nach einem ma. Pos. Patriziergeschlecht gleichen Namens, das sie wohl 
einst erwarb und ihr seinen ähnlich klingenden Geschlechtsnamen gab. 
Schiedlo an der Oder hingegen ist Anfang dieses Jh. mit Rücksicht auf 
zahlreiche Überschwemmungen aufgegeben worden. Der sl. Charakter 
des ON ist unbestritten88).

Mit den ON Posen und Schidlow ist nunmehr auch für den großp- 
Bereich die Frage der Übertragung von ON mit sl. Sprachwurzel aus 
dt. Siedlungsboden nach dem kolonialen Vorfeld geklärt, wobei sowohl 
der Fall des bereits eingedeutschten ON als auch der eines ON mit bei
behaltener sl. Form vorliegt. Aus dem Bereich der Stadt Posen tritt 
uns weiterhin im Erstnamen Schroda der bescheidenen Herzogsstadt 
neben der Burg Poznan aus der Zeit um 1231 ein dritter, nach den ein
gangs geschilderten Umständen wahrscheinlicher Verpflanzungszeuge 
entgegen. Bemerkenswert ist ferner, daß zwei der dt. benannten unter 
den 17 Pos. Stadtdörfern der Gründungsurkunde, nämlich NyenchoW

87) S ch id lo w  h a t  als o ffe n s ic h tlic h e  E in z e ls ie d lu n g  im  M A . eh1 
S cha tte nd ase in  g e fü h r t ;  das S ta d tb u c h  v . Posen I  v e rm e rk t  Sch. nu r 
a ls P N  N a ch  m e h rfa ch  b e u rk u n d e te n  V e rk ä u fe n  v . Pos. S ta d td ö rfe rn  
im  1. Jh . nach  der S ta d tg rü n d u n g  zu u rte ile n , w a ren  diese E ig en bes iD  
s tä d t. G esch lech te r gew orden  u n d  te i l te n  da he r auch  deren Schicksale« 
d. h . sie g ing en  in  U n g lü c k s z e ite n  zug ru n d e  oder ve rsch w a nde n  be ih1 
V e rk a u f u n te r  ande ren  N am en . D as is t  w o h l auch  das S ch icksa l v . Sch- 
gewesen Sein W e ite rb e s te h e n  b is  h e u te  b e w e is t d ie  G un s t sein«» 
Lage . W e n n  S t. K o z ie ro w s k i Sch. in  d ie  N ä he  des rd . 2 k m  voh  
S c h illin g  e n tfe rn te n  D o rfe s  N a ra m o w ice  v e r le g t, s tehen ob ige  Aus
fü h ru n g e n  n ic h t  entgegen. D ie  D o rfn a m e n  S ch ied low  u n d  Schedla« 
in  O /S  s in d  e rs t 1379 bzw . 1404 b e k u n d e t, e n tfa lle n  da he r fü r  d ie  Ü be l" 
tra g g . nach  Posen. —  M it t ig ,  v . H e r rn  D r. L a t te rm a n n :  D aß d ie  Laus- 
O N  n ic h t  u m g e k e h rt aus dem  Eos. L a n d e  s tam m en, w ie  m an  v . P- 
S eite  e inw enden  w ird ,  be w e is t ih re  ab ge sch liffe ne  F o rm  u . d ie  Ta 
sache, daß T hom a s  v . G uben  a. d. L a u s itz  gekom m en is t.

88\ F  M ild o s ic h : D ie  sl. O N  aus A p p e lla t iv e n . I I .  I n :  D enk; 
s c h rftn . d. K a is . A k a d ., a. a. O. W ie n  1874. B . 23, S. 231, O N  56' -  
selo.
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(dh. Neuenhof) und Nyestathow (dh. Neuer Stadthof89), das spätere 
Gut Solatsch) dieselbe mhd. Form für „neu“ zeigen, wie das in der 
Lausitz damals wohlbekannte Kloster Nienburg. Vermutlich dürfte 
eine Untersuchung des sl. Teiles der 17 Stadtdörfer noch dieses oder, 
jenes Beweisstück zur beregten Frage erbringen, z. B. die des klar mhd., 
geschriebenen Dorfnamens Yssicz, der etwa wie Jeschitz ausgesprochen 
Wurde und sich auf die unter dem späteren Namen Jersitz bekannte. 
Westvorstadt Posens bezieht.

Die Feststellung der Laus. Herkunft eines Großteiles der ersten 
dt. Bewohner der Kolonialstadt Posen und der Nachweis der Über
tragung von ON mit sl. Sprachwurzel aus einem dt. Kolonialgebiet ins 
andere bietet nun auch die Möglichkeit, das Volkstum von Pos. Bürgern 
mit sl. Namen aus den Anfangszeiten der Stadt unter die Lupe zu nehmen. 
Beurkundete sl. klingende Vor-, Bei- und Zunamen z. B. aus den über
kommenen ältesten Pos. Ratsherrlisten wie Pribyslaus, Premislaus, 
Wylkinus, die mehrfachen Vor- und Beinamen mit den verlateinerten 
Endsilben -co und -ca haben offenbar viel zur in der Vorkriegszeit be
gegnenden Annahme eines p. Anteils am ersten Werdegang der Stadt 
Leigetragen und damit mittelbar die gegnerischen Behauptungen vom 
geringen Umfang der dt. Kolonisation mehr oder minder gefördert. Die 
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit schließt ein Eingehen auf die Frage, 
deren Bedeutung über den örtlichen Rahmen hinausgeht, aus. Indes 
dürfte eine auf Geschichts- und Sprachwissenschaft sowie ältere Ge
ographiekunde gestützte weitergreifende Untersuchung, die die von 
R- Schreiber 90) erläuterten Verfahrensweisen benutzt, in der Auswertung 
der ältesten PN der ostdt. Kolonialgeschichte wertvolle Aufschlüsse 
^bringen. Angesichts der aufgezeigten Beziehungen der Stadtgründung 
Losen zur Lausitz und zu Schlesien ist aber bereits die sehr wahrschein
liche Annahme berechtigt, daß die Träger der obengenannten sl. Namen 
allesamt Deutsche waren. Denn auch der oben erwähnte Pos- S a 
vogt Primco (d. i. eine Kurzform von Premislaus) a. d. J. 1310 war 
schon nach seinen Taten ebensowenig Slawe wie sein Vater, der o a or 
Thomas aus Guben. Primko hießen ja mehrere dt. Herzoge Sch^esiens.

In der Zusammenfassung ist das Ergebnis der Untersuc ung 
gendes: Der Stadtname Posen ist die Wiederholung des *?tef ,
gleichen ON eines Dorfes an der Lausitzer Neiße in der ac arc 
von Guben. Der ON wurde anläßlich der Stadtgründung i . J.
Lausitzer Siedlern an die Warthe verpflanzt, we’l eri K 'angan?'e' J  
an den polnischen ON Poznan bot und sich, wiewohl deutsch, von i 
Wesentlich in der Aussprache unterschied. Der niedersorbische - 
gänger des Lausitzer Dorfnamens hieß i. J- 1000 in einer Kaise

r ^ A ~ B u t t m a n n :  D ie  d t. O N . . .  i. d. Mittelmark u N iederlaus^
ß ln . 1856. S. 69 s c h re ib t, daß d. W enden aus S ta d th o f s c h to ^ p
^ a c h te n ;  d. W end e i k a n n te  dem nach diese O rtsbeze ichng.
f ie l e n  i. d. Gesch. d. L a u s itz  eine gewisse R o lle  V n lk s „ eschich te .
T 9») Z u r  A u s w e rtu n g  v. P ersonennam en fü r  d ie  Volksgescm c
Jn: Z V G  Schles. B . 73. 1939. S. 103 ff.
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Pozdietin. In einer nur unwesentlich geänderten Nachfolgeform wurde 
dieser nichtdeutsche ON im Kolonisationszeitalter der östlichen Lausitz 
als Folge der Entwicklung Gubens zum belebten dt. Handelsplatz von 
den Deutschen zum ON Posen, dem Vorgänger des heutigen Lausitzer 
Dorfnamens Pohsen verkürzt. Die Eindeutschung des Namens hat 
in der Lausitz schon vor der Gründung von Posen-Stadt stattgefunden, 
wie mehrere Gründe erkennen lassen. Der heutige dt. Stadtname Posen 
blickt daher auf ein Alter von rd. 700 Jahren zurück, über 900 Jahre 
Alter kommt der sorbischen Namensvorstufe Pozdietin zu, sie ist daher 
mit dem polnischen Stadtnamen Poznan gleichaltrig 91).

91) M angels tschech ischer u. so rb ische r A k z e n t-T y p e n  k o n n te n  
d ie  tschech. A k z e n te  ü b e rh a u p t n ic h t  u n d  d ie  sorb. A kze n te  fü r  
e rw e ich tes sorb . s u n d  z n u r  u n v o llk o m m e n  d u rc h  d ie  des po ln . s 
u n d  z v e ra n s c h a u lic h t w erden. H in s ic h t l ic h  d e r ü b lic h e n  S ch re ib un 
gen h ie r fü r  w ird  a u f d ie  in  den A n m e rk u n g e n  60, 62 u. 64 v e rm e rk te n  
W e rke  verw iesen.

A bb . 13. S te lze n k ie fe r be i G ro tn ik i



N atu rd en km äler des Lodscher Landes
Aus dem Nachlass von 

Dr. Johannes Erhard P a t z e r

zusammengestellt von Dr. Charlotte Patzer.

In den Jahren 1927 bis 1934 hat der Verfasser auf seinen flo- 
ristischen Wanderungen im Lodscher Lande, die untenstehend auf- 
Geführten Naturdenkmäler gefunden und in einer Liste zusammen- 
Sefasst, die er im Jahre 1937 veröffentlichen wollte. Er unterliess 
es aber, einerseits, um die Bestandsaufnahme noch einmal zu über
prüfen, andrerseits, weil er bei seinen früheren Wanderungen von 
rein floristischen Gesichtspunkten ausgegangen war, so dass in der 
Jamals aufgestellten Liste bei den wenigsten Bäumen Umfang und 
Höhe angegeben worden waren. Diese Arbeiten wurden in den 
Jahren 1938 und 1939 zum Teil nachgeholt, so dass die Bestands
aufnahme im Frühjahr 1939 als abgeschlossen gelten konnte.

Der tragische Tod des Verfassers in den ersten Septembertagen 
1^39 verhinderte die ausführliche Bearbeitung dieser Liste.

Als Lodscher Land bezeichnet der Verfasser das Gebiet im 
Umkreis von 30 bis 40 km um Lodsch; es umfasst an natürlichen 
Landschaften im Osten und Norden der Stadt die Lodscher Hoc 
uäche, im Westen die sogenannte Parklandschaft, im Norden jen
seits der Hochfläche die Abdachungslandschaft und im Süden as 
Lndmoränengebiet, das zur Petrikauer Hochfläche überleitet.

Als Naturdenkmäler sind im Sinne von W. Schoenichen (Hand
wörterbuch der Naturwissenschaften, 2. Aufl. 7. Bd. Jena 1 
bemerkenswerte Einzelschöpfungen der Natur betrachtet wor en.

, Die in der Naturwissenschaftlichen Zeitschrift des Staszic- 
^ereins (Czasopismo Przyrodnicze Towarzystwa Przyro niczego 
Jtu. St. Staszica w  Łodzi) beschriebenen Naturdenkmäler sollen hier 
nicht mehr erwähnt werden.

Die Naturdenkmäler sind nach natürlichen Landschaften
Geordnet.
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I. S i e d l u n g s g e b i e t  d e r  S t a d t  L o d s c h .
Die einzige als Ueberhälter stehengebliebene K i e f e r  auf dem 

Gelände der früheren Textilschule.
Die P a p p e 1 a 11 e e auf der Emilienstrasse.
Zwei P a p p e l n  auf dem sogenannten Cyklistenplatz als Reste 

einer Pappelallee, die sich auf der Meisterhausstrasse bis zur Haupt
post hinzog.

Die alten E i c h e n  im Scheiblerschen Schlosspark am Was
serring.

II. D ie  L o d s c h e r  H o c h f l ä c h e .
Zwei alte U l m e n  in Helenöwek. (Abb. 1).
Eine E i c h e  in Proboszczewice an der Chaussee Zgierz- 

Ozorkow.
Mehrere alte R o t b u c h e n  am Nordrande des 1928 bis 1930 

von Schädlingen und Menschen zerstörten Wionczyner Waldes. 
Es sind die stärksten Rotbuchen des Lodscher Landes. (Abb. 2).

Eine alte L i n d e  am Südwestrande des Wionczyner Waldes 
in der Nähe des Kriegerfriedhofes.

Einige sehr hohe, urständige S p i t z a h o r n  b ä u m e  im Süd
teil des Wionczyner Waldes, Reste eines noch in den 80-er Jahren 
vorhandenen reinen Spitzahornbestandes (!). Nach einer mündlichen 
Mitteilung des dortigen Oberförsters, Herrn Scholtz. (Abb. 3).

Eine L i n d e  auf dem Kirchhof.des Dorfes Mileszki.
Zwei alte L ä r c h e n  in der Nähe von Koluszki. Die eine, 

wohl die älteste des Lodscher Landes, am Vorwerk Koluszki, wurde 
dem Verfasser 1930 von Albert Breyer genannt. Sie hat einen 
Stammumfang von 3,25 m. (Abb. 4).

Die zweite, die sich im Walde in der Nähe von Koluszki be
findet, hat einen Stammumfang von 3,70 m. Sie ist damit die 
stärkste Lärche im Lodscher Land.

Eine L i n d e  an der Chaussee Koluszki-Brzeziny Vs km von 
der oben genannten Lärche entfernt. (Abb. 5).

Eine E i c h e  bei Koluszki. (Abb. 6).

III. P a r k l a n d s c h a f t .
Drei alte E i c h e n  auf dem Gelände des Lodscher Stadt- 

waldes, ausserhalb des Naturschutzgebietes.
Eine alte T a n n e  in der Nähe des Naturschutzgebietes, als 

urständiger Baum an der Arealsgrenze.
Zwei H o l z ä p f e l  (Malus silvestris) im Stadtwald südlich 

der Chaussee Lodsch-Konstantin.
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A bb . 16. K ie fe r  b e i G łow no
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Drei alte E i c h e n  in Zabieniec. (Abb. 7 und 8).
Mehrere A u e n - E i c h e n  bei Beldow im Tale der Baldowka.
Ein e r r a t i s c h e r  B l o c k  bei Trupianka. Er wurde schon 

von A. Kargel-Lodsch in der Zeitschrift „Ziemia“ des Polnischen 
Landeskundlichen Vereins (Polskie Towarzystwo Krajoznawcze) 
beschrieben und abgebildet. Der Verfasser erwähnt diesen grössten 
Findling des Lodscher Landes deshalb, weil er vor etwa sechs 
Jahren von seinem Besitzer beinahe gesprengt worden wäre. Im 
letzten Augenblick wurde der Stein zum Naturdenkmal erklärt. 
Er war aber schon vollständig freigelegt und an der Basis ange
brochen.

Eine L i n d e  im Qutspark von Szydtow an der Strasse Kazi- 
niierz-Puczniew. (Abb. 9 und 10). Der Riesenbaum gabelt sich 
schon in Brusthöhe in zwei gewaltige Stämme. Der Umfang beträgt 
8,28 m! Damit scheint diese Linde die stärkste im ehemaligen Polen 
2u sein. Der gewaltige Umfang kann vielleicht so erklärt werden, 
dass der eine Teilstamm als Stockausschlag entstanden und dann 
hiit dem Mutterbaum verwachsen ist. Der zweite Teilstamm teilt 
sich in drei gewaltige Stämme, deren Aeste einen Umfang haben, 
der noch für einen einzelnen Baum imposant wäre. Der ganze 
Baum sieht noch recht gut aus, hat aber nur wenige beblätterte, 
Verhältnismässig dünne Zweige und bietet deshalb einen bizarren
Anblick.

Ein toter, innen vollkommen hohler P a p p e l s t a m m  von 
8 m Umfang in demselben Gutspark. (Abb. 11).

Einige E i c h e n ,  ebenfalls auf diesem Gute. Die stärkste 
bat einen Umfang von 4,60 m und fällt durch ihre merkwürdige 
Gestalt auf. (Abb. 12). In 2 m Höhe teilt sie sich in drei ungefähr 
gleichstarke Aeste, die armleuchterartig nach oben streben.

IV. A b d a c h u n g s l a n d s c h a f t .

Eine B l o c k p a c k u n g  im Krogulecer Walde. Sie w ird seit 
langer Zeit vom Zgierzer Magistrat abgetragen, der die Steine 
bir Strassenbau verwendet.

Die Q u e l l e  des Flüsschens Linda am Nordwestrande des 
Krogulecer Waldes, die schönste und für Schullehrzwecke geeig- 
hetste Quelle bei Lodsch.

Die grösste T a n n e  am Südrande des Lucmierzer Waldes, 
genau an der Nordgrenze ihres Verbreitungsgebiets.

Eine S t e l z e n k i e f e r  am Bahndamm Zgierz-Ozorkow, süd
östlich von der Haltestelle Grotniki, auf dem Boden einer verwehten 
Wanderdüne. (Abb. 13 auf S. 198).

Eine wilde S ü s s k i r s c h e ,  deren Inständigkeit nachzupru- 
fen wäre, auf der Düne des Dorfes Ustronie.
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Der grösste dem Verfasser bekannte H o l z a p f e l  des Lodscher 
Landes in dem Staatsforst Krosno am Wege von Ustronie nach 
Nakielnica.

Ein etwa 7 m hoher W a c h o l d e r  auf einem Sandfelde bei 
Pustkowa Góra. (Abb. 14). Es gibt im Lodscher Lande einige noch 
höhere, aber baumförmige Wacholder, die jedoch mit diesem schön' 
gewachsenen, zypressenartigen Strauchwacholder nicht zu verglei
chen sind.

Eine L i n d e  in Pustkowa Góra, südlich von dem genannten 
Wacholder. Sie zeichnet sich weniger durch ihr Alter, als durch 
ihren schönen Wuchs aus. Sie hat eine aussergewöhnlich breite 
bis fast auf den Boden reichende Krone.

V. E n d m o r ä n e n l a n d s c h a f t .

Eine mit einem A p f e l b a u m  verwachsene E r l e  auf dem 
Hofe des Herrn A. Stefanski in Ruda-Pabianicka.

Drei E i c h e n  bei Poltalarek am Rydzyner Walde.
Die drei folgenden Naturdenkmäler konnten nicht in die natür

lichen Landschaften eingefügt werden, da sie erst im Frühjahr 1939 
gefunden wurden und vom Verfasser noch nicht in seine Liste 
eingereiht waren. Es sind:

Eine alte L i n d e  im Pfarrgarten bei Dłutów. (Abb. 15).
Eine niedrige Mauer von F i n d l i n g e n  bei Dlutow.
Eine alte K i e f e r  bei Głowno mit einem Umfang von 2,70 m. 

(Abb. 16).
Manche Naturdenkmäler sind in den letzten Jahren (gemeint 

sind die Jahre von 1927 bis 1936) vernichtet worden. Vor allem 
viele alte Tannen und Fichten des Wionczyner Waldes. Eine von 
diesen Fichten hiess bei den Bauern „Dicke Liese“ und soll angeb
lich 250 Jahre alt gewesen sein. Weiter sind, zum Teil von der 
polnischen städtischen Gartenbauabteilung, viele alte Park- und 
Alleebäume in der Stadt entfernt und nicht einmal durch junge 
Bäume ersetzt worden.

Es ist dahin zu streben (so schrieb der Verfasser im Jahre 1937), 
dass die wenigen Naturschönheiten des Lodscher Landes, das als 
Industriegebiet eine so grundlegende Wandlung durchgemacht nat, 
erhalten bleiben, damit nicht noch der letzte Rest einer urwüch
sigen und an ehemalige Zeiten gemahnenden Natur aus dem Land
schaftsbild verschwindet.



Der Inhalt der Hefte 29-36 der „Deutschen 
Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen“ .

Von Dr„ A. L a t t e r m a n n .

Bis Heft 28 der DWZP waren die Aufsätze im Festheft zur 
50-Jahrfeier der Historischen Gesellschaft für Posen durch ein auch 
kurz den Inhalt der einzelnen Aufsätze angebendes Verzeichnis 
Schlossen worden. Im Anschluß daran hatten Anneliese und Franz 
Boubek ein Verzeichnis der bis dahin in der Zschr. erschienenen 
Besprechungen und Inhaltsangaben gegeben.

Nunmehr ist infolge der Wiedervereinigung unseres Gebietes 
mit dem Reich eine Titeländerung nötig geworden und die Reihe der 
Mten Zschr. abgeschlossen. Für die letzten 8 starken Hefte folgen 
üun die folgenden beiden Zusammenstellungen, für die Aufsätze be
sorgt von mir, für die Besprechungen von den jungen baltischen 
Mitarbeitern Bernd Karstens, Herbert Krasting und Hans Wechter- 
Mein unter Mithilfe von Mgr. J. Baumgart und Mgr. Heinr. Hiedell, 
überarbeitet von mir.

Die Register unserer früheren Veröffentlichungen waren in 
BWZP 29, S. 1 f. benannt worden, so daß mit Hilfe des damaligen 
ünd jetzigen Heftes der neuen Reihe eine Uebersicht über die ge
samten Zeitschriftenveröffentlichungen der Hist. Gesellschaft für 
Bosen möglich ist. Der Platzersparnis halber ist in der gegenwär
tigen Kriegszeit auf Inhaltsangaben der Aufsätze und eine Zusam
menstellung nach Verf. verzichtet worden.

Aufsätze:

___  29, 1 f.
I n h a lt  de r D W Z P .

B ü c h e r k u n d e .
L.: G e le itw o r t des S c h r ift le ite rs . 29, V I I  f.
L.: A us der V e rö f fe n t lic h u n g s tä t ig k e it  der H is t.  Ges
Lattermann, A. u. Lichtenberg, F.: D e r b ishe rige  in h a  

¡9, 3__34
Doubek, F. u. A.: V erze ich n is  der Besprechungen u. In h a ltsa n g a b e n

!  d BecL2J S ;  £  % % £ , de r & S U *  „ > * .  B l . . . «  i»  P o le n ". 
'9, 55__74
> Stein, Th.: In h a lts v e rz e ic h n is  der J a h rb ü c h e r der H is t.  Ges. f. c • 
' etz e d is t r ik t ,  1886— 99. 36, 248.
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Sonderdrucke de r a lte n  Zschr. d. H is t .  Ges. f. d. P ro v . Pos. 33 
223 f.

L.: V e rze ich n is  v o n  R e g im e n tsge sch ich ten . 33, 218 f.
Verzeichnis der S c h r ifte n  v . P f. D r . R e in h o ld  H e u e r in  T h o rn . 

30, 195.
Schriftenverzeichnis v o n  P ro f. D r .  M a n fre d  L a u b e r t.  33, 44— °- 
Verzeichnis der S c h r ifte n  des S u p e rin t. D . G o t t f r .  W m e n d . 30, 

196 f.
Verzeichnis der S c h r ifte n  v . S c h r if t l.  H u g o  Som m er. 30, 197— 204- 
Literatur z u r n a tu rk u n d lic h e n  E r fo rs c h u n g  G roß po lens u. P o rti' 

m ere llens (G eolog ie u . P a lä o n to lo g ie , B o ta n ik ,  Zoo log ie , N a tu rs c h u tz )- 
32, 263— 91.

Bisherige Veröffentlichungen des N a tu rw isse n sch . V e re in s  zu 
Posen. 32, I I I  f.

Q u e l l e n k u n d e .
Breyer, A.: K g l.  B e s tä tig u n g s u rk u n d e  fü r  e inen „ H o llä n d e r “  auf 
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g u n g s u rk u n d e n  aus a ltp o ln . Z e it.  29, 211— 6.
Lattermann, A.: G rü n d u n g s u rk u n d e  v o n  K och ow o . 31, 26— 30 
Textor, E. u. Lattermann, A.: V e r tra g  v . G no yno  G ra b in y . 34 

210 f f .
Hoinkes, C.: 6 B ie litz e r  U rk u n d e n  aus dem  16. Jh . 33, 101 —  U- 
Hoinkes, C.: E in e  B ie litz e r  B e g n a d u n g su rku n d e  v . 1316. 35, 57 f- 
Hoinkes, C.: E in e  B ie litz e r  B e g n a d u n g su rku n d e  v . 1566. 35, 22$- 
Schilling, F.: D ie  U rk u n d e  H e in r ic h s  I .  fü r  H e in r ic h a u  v . 1229- 

29, 419— 32.
Kohte, J.: D ie  In s c h r i f t  des F in s te rn  T o res  in  Posen. 34, 204 ff- 
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z iehungen im  A rc h iv  u. der B ib i,  de r e v .-re f. Synode in  W iln a . 29, 
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P o l i t i s c h e  G e s c h i c h t e .
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fa n g  des 15. Jh . 34, 195 f f .
Koerth, A.: D e r S chw eizer A . G a b o t als K u n d s c h a fte r  in  W estp t- 

36, 79 f.
Ramm-Helmsing, H. v.: D ie  M oska ue r W e s tp o lit ik  Iw a n s  ID -  
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Sommer, H.t D e r N e tz e d is tr ik t  b is  1774. 36, 63— 80.
Sommer, H.: A us de r F ranzo sen ze it im  Posener L a nd e . 33, 49— 60- 
Rothfels, H.: A us dem  B rie fw e c h s e l der O b e rp rä s id e n te i1 

T h . v . Schön u. E d . F lo t tw e l l.  29, 101— 7. ,
Laubert, M.: D e r K a m p f u m  den G eb rauch  der po ln . Sprache aid  

dem  1. Posener P ro v .la n d ta g . 1827. 36, 81— 8.

K r i e g s -  u n d  H e e r e s g e s c h i c h t e .
Meyer, E.: E in s tig e s  Schützenw esen im  Posener L a nd e . 35, 1—-32- 
Koerth, A.: D ie  F rie d e n sg a rn iso n  R a w its c h  in  südpreuß . Zeit- 

34, 214— 7. .
Klinkowski, E.: G ostyns  B ez iehungen  zum  p reuß . M i l i t ä r  1 

b is  1806. 30, 91 —  103.
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Koerth, A.: V o n  der W o lfs p la g e  im  N e tz e d is tr ik t  u m  1800. 3 b,

254 f f - . . .  iK., A.: E in  A b e n te u e r b e u r la u b te r  S o lda ten  je nse its  der po ln . 
Grenze 1791. 33, 141 f.
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Meyer, E.: E in e  S c h o ltis e rü b e rtra g u n g . 33, 213 f f .
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u. 79. (F . B u c h h o lz ) 33, 347 f.

Zeitschr. für Gesch. der Erziehung u. des Unterrichts. (A . L .)  33,
369.

Zeitschr. für sudetendt. Gesch. 1. Jg. 1937. (W . K .)  34, 366 f. 
Zeitschr. des Westpreuß. Geschichtsvereins. H . 72 (1935) (H . P.) 

31, 343— 47; H . 73 (H . P .) 36, 345— 8.
Zeitschr. für Ortsnamenforschung. B d . 9 u. 10 (1933— 34). (A. L .)  

31, 363 f . ;  B d . 11 u. 12! (A . L .)  34, 373 f.  T v
Zeitschrift für slaw. Philologie. B d . 12 u. 13. 1935 u. 36. (A. L .) 

H  373.
Folk: Zs. des In te rn a t .  V e rb . f. V o lks fo rsch u n g . 1/1. (A. L .)  33,

336.
Zeitschr. des Vereins für Gesch. Schles. 68. B d . (1934). (W . K u h n ). 

29, 540 f . ;  69. B d . (W . K r . )  31, 348 f . ;  70. B d . (W . K .)  33, 341 f . ;  71. B d . 
(W . K .)  34, 365 f „  72. B d . (W . K .)  35, 346.

Zft. für Volkskunde. 47. Jg. 1938, N F  B d . 9, H . 1 u. 2. (A. L .) 
35, 358 f.

Ziemia leszczyńska [D as L issa e r L a n d ].  (A . L .)  34, 353 f. 
życie sztuki [D as L e be n  d. K u n s t ].  Jg. 1 (A . G.) 30, 306, Jg. 2. 

(A. L .)  33, 370.

deutsche Wissensch. Z e itsch r. i.  W arthe 'land. H e ft  1. 1940.
16
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Ehrung Prof. Dr, Reinhard Wittrams.
Dem bekannten baltendeutschen Geschichtsforscher Reinhard 

W ittram wurde kürzlich der Herderpreis verliehen. — Prob Wittram, 
der in seiner baltischen Heimat zuletzt als Professor der Geschichte 
und Dekan der philosophischen Fakultät am Herderinstitut zu Riga 
tätig war, w irk t nun, nachdem er im Zuge der Umsiedlung der 
baltendeutschen Volksgruppe seinen Wohnsitz nach Posen verl®g 
hat als Beauftragter für die Angelegenheiten der baltendeutschen 
Dozenten an der im Aufbau befindlichen deutschen Universität Posen.

Als Erneuerer und langjähriger Schriftleiter der „Baltischen 
Monatsschrift“  (später „Baltische Monatshefte“ ) hat W ittram die 
geistige Haltung des baltischen Deutschtums in dem letzten Zeit
abschnitt seiner Geschichte entscheidend mitbestimmt. In seinen 
wissenschaftlichen Arbeiten war er bestrebt, die Kräfte und Strö
mungen zu ergründen und darzustellen, welche sich in der baltische 
Geschichte des vorigen Jahrhunderts widerspiegeln. Als Ergebnn 
dieser Forschungen erschien u. a. sein Buch „Memungskampfe in 
baltischen Deutschtum während der Reformepoche des 19. Jahi- 
hunderts“ . Ihm folgte im vorigen Jahr als Frucht eigener Unter
suchungen und einer tiefgründigen Kenntnis des einschlägigen Schrift
tums die „Geschichte der baltischen Deutschen“ , das Werk, durcn 
welches Prof W ittram seiner Volksgruppe kurz vor der Schicksals
wende der Umsiedlung ein bleibendes Denkmal gesetzt hat.

W  e i s s.
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G eboren zu M eseritz , den 23. M ä rz  1871, besuchte e r das G ym n a s iu m  
seiner V a te rs ta d t,  s tu d ie r te  1890 f. in  H a lle , 1892 in  B e r l in  Theo log ie , 
w a r 1895 M itg l ie d  des P red ig e rsem ina rs  in  W itte n b e rg , 1897 H i l fs 
p re d ig e r in  G og o lin  (B e z irk  B ro m b e rg ), 1900 R e lig io n s le h re r am  
G y m n a s iu m  in  O s tro w o , 1903 P fa rre r  in  S an tam ische l (B e z irk  Posen), 
1912 in  E u tzsch  be i W it te n b e rg , 1915 in  P ra ta u  be i W itte n b e rg . 1896 
p ro m o v ie r te  er in  L e ip z ig  zum  D o k to r  der P h ilo soph ie , 1900 in  B res lau  
zum  L iz e n tia te n  de r T heo log ie , 1917 v e r lie h  ih m  d ie  theo log ische  F a 
k u l tä t  B res lau  den D o k to rg ra d  der T h eo lo g ie  h o n o ris  causa. 1926 
w ä h lte  ih n  de r u n g a ris c h -u n ita r is c h e  L ite ra tu rv e re in  in  K la u se n b u rg  
zum  K o rre s p o n d e n z m itg lie d e , 1927 e rn an n te  ihn. d ie  H is to r is c h e  Ge
se llscha ft in  Posen zum  E h re n m itg lie d e . E in  schweres G ic h tle id e n  
zw ang ih n  1937, in  den R u h e s ta n d  zu tre te n , am  11. S ep tem ber 1939 
e rlös te  ih n  de r T o d  vo n  la ng em  Le id en .

V o ll regen ge sch ich tlich e n  Sinnes w a n d te  e r jede fre ie  S tunde 
an d ie  E r fo rs c h u n g  der k irc h lic h e n  V e rg a n g e n h e it seiner H e im a t-  
P ro v in z  u n d  des Ostens ü b e rh a u p t. E s ge lang ih m , im  K ön ig sbe rg e r 
S ta a ts a rc h iv  u n d  in  de r Z ü r ic h e r S ta d tb ib l io th e k  b ishe r unbekanntes 
M a te r ia l zu en tdecken  u n d  d u rc h  w e r tv o lle  F und e  in  anderen A rc h iv e n  
ün d  B ib lio th e k e n  zu v e rv o lls tä n d ig e n . I n  den le tz te n  15 Jah ren  be
s c h ä ftig te  er s ich  v o rz ü g lic h  m it  der K irch en gesch ich te  des 17. u n d  
18. J a h rh u n d e rts , ih re n  versch iedenen ge is tigen  S tröm ungen . H ie rb e i 
l s t er dem  P ie tis m u s  in  a lle n  deu tschen  G auen u n d  d a rü b e r h inaus 
nachgegangen.

V e r ö f f e n t l i c h u n g e n .

A. Bücher.
i ' ic h te  u n d  E rig e n a , D a rs te llu n g  u n d  K r i t i k  zw e ier v e rw a n d te r T ypen  

eines id e a lis tis c h e n  P an the ism us. 1896.
B renz a ls K a te c h e t. 1900.
B rie fw echse l de r S chw eizer m i t  den Polen. 1908. 
b e sch ich te  de r R e fo rm a tio n  in  Polen. 1911.
H ie  R e fo rm a tio n  im  L a n d e  Posen. 1913.
Pas E v a n g e liu m  u n te r  dem  K re u z  im  L a nd e  Posen. 1917. 
was haben d ie  E van ge lisch en  u n te r  p o ln ische r H e rrs c h a ft zu er- 

w a rte n ?  1919. E vange lische r P reß verband .
B ild e r aus dem  Leben W itte n b e rg e r  S tuden ten . E in  V o r tra g . 1926.
Has große E lbehochw asse r 1655. 1926.
Georg F r ie d r ic h  R oga lls  L e b e n sa rb e it nach seinen B rie fe n . 1 928 
Her P ie tis m u s  in  K ö n ig sb e rg  nach R oga lls  Tode in  B rie fe n . 1929/30. 
Bugenhagens N a ch fo lge r. E in  V o r tra g . 1935.

16 :
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Veröffentlichungen in Zeitschriften.

In  der Zeitschrift der Historischen Gesellschaft Posen.
1902.

1905.

A nd rea s  S am uel u n d  Joh a n n  S e k lu tia n .
E u s ta c h iu s  T re p k a . 1903.
F rancesco L is m a n in o . 1903.
Ja ko b  K u c h le r .  E in  Posener H u m a n is t.
Das L issa e r G y m n a s iu m . 1906.
G esch ich te  de r evange lischen  G em einde M ese n tz . 1900.
S ta n is la u s  O s tro ro g . 1907.
D as evang . P ro v in z ia lg y m n a s iu m  zu B o ja n o w m  1909.
S tu d ie n fa h r te n  Posener S tu d e n te n  im  16. J a h rh u n d e rt. 1910.
D ie  u n ita r is c h e  G em einde M ese ritz . 1911.
Z u m  D ra m a  G laube  u n d  H e im a t im  Posener L a nd e  1933.
D ie  evange lische G em einde P osen-S chw ersenz im  17. J a h rh u n d e rt. 

1916.

Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen.
A us dem  g e is tig e n  L e b e n  e ine r Posener K le in s ta d t  (Z d m iy ) . 1923. H . 1 
H e rzo g  A lb re c h t  u n d  G ra f A n d re a s  G o rk a  >924 ■ 4 '
Der Lissaer R e lk to r  T h e o b a ld  B la s iu s . 1926 H  b
A u s  den  B e r ic h te n  eines W a rs c h a u e r G esandten . 1926 . 8 .
D ie  M ita rb e ite r  an  den A c ta  h is to r ic o -e c c le s ia s tic a  m  P o len . 1928. .
H i lfe ru fe  n a ch  de r S chw eiz  1929. H  l 5.
D e r P ie tis m u s  in  M oska u . 1930. H . 18 
D e r P ie tis m u s  in  P e te rs b u rg . 1930. H  l 9.
L is s a e r S tu d e n te n  b is  1800. 1930. H . 19.

D e r1 p o ln H ^h e il ^B rü d e r B rie fw e c h s e l m it  den m ä rk is c h e n  E n th iusa s te H

D e r A u f b a ^  d e ?  g ro ß p o ln isch en  lu th e ris c h e n  K irc h e  nach  e rla n g te t
R e lig io n s fre ih e it.  1934. H . 27. iq -ic;

D e r K a m p f in  de r U n i t ä t  u m  d ie  F ü h ru n g  de r K irc h e n . 1935.
D ie  L u th e ra n e r G roß po lens u n d  das T h o rn e r  R e lig ionsgesp rach .

H  31
Z w e i S chw eizer K o lle k te n  fü r  L ita u e n . 1938_ H . 34.
Z w e i B ib lio th e k e n  in  a lte r  Z e it  1938. H . 35.
A us  A ltp re u ß e n s  h e rz o g lic h e m  B r ie fa rc h iv .  1939. H . 3 .

Historische Monatsblätter für die Provinz Posen.

i « o el7 » > 3  a ,lfle U te ' ' 903 ’
(G re g o r» ,  P au li)-

D ie  Posener P fa rrs c h u le  im  fü n fte n  u n d  sechsten J a h rz e h n t des 
sechzehnten Jah rhu nde rts^  1904 

H e in r ic h  K le in w ä c h te r .  E in  N a c h ru f. 1904.
F rancesco S tancaros e rs te r A u fe n th a lt  m  Posen. 1904.
E in  F ried en skong reß  zu Posen. 1904.
E in  Gnesener A r z t  im  16. J a h rh u n d e rt 1904. .
Zu S c h o ttm ü lle rs  A u fs a tz : D e r G ra fe n  G o rka  B eg räb n is . 1905.
D ie  R e fo rm a tio n  in  O b o rn ik . 1905. .. . „  , QOß
D ie  V e rw a n d te n  des ku rsächs ischen  K a n z le rs  B ru c k  m  Posen. 1 6  ^  
D e r B e r ic h t  eines K ö n ig sb e rg e r S ta d tsch re ib e rs  üb e r seme 

lu n g e n  in  Posen, K o s te n  u n d  F ra u s ta d t.  190b.
E in  S p ra c h e n s tre it in  Posen 1535. 1907.

H . 2- 
1936-
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E in e  H e ra u s fo rd e ru n g  zum  Z w e ik a m p f im  16. J a h rh u n d e r t  1907. 
A nd rea s  G o rk a  g,uf seinem  K ra n k e n - u n d  S te rbebe tte . 100 .
D ie  Posener V e rw a n d te n  des S t. G a llen e r R e fo rm a to rs  V a d ia n . 1908. 
Ä lte s te  N a c h r ic h t  ü b e r eine L o t te r ie  in  Posen. 1908.
E in  N o ts c h re i aus dem  J a m m e r des N o rd isch e n  K rieges. 1008.
D ie  m it te la lte r lic h e  W a s s e rle itu n g  in  K os te n . 1908.
E in  vergessener A u to r  des Posener Landes. 1908.
D ie  U n ita r ie r  in  Posen. 1909.
C a lv in s  B ez iehungen  zu m  Posener La nd e . 1909.
D ie  L e ip z ig e r  U n iv e rs itä t  u n d  das Posener L a n d . 1909.
D e r A r z t  D iogenes in  Posen. 1909. „
Ü b e r d ie  T o n k ü n s t le r  H e rm a n n  u n d  H e in r ic h  F in k . 1908. ono 
D e r Posener B u c h h ä n d le r G eorg P fe n n ig  u n d  seine F a m ilie .
D e r Posener K irc h e n p fle g e r  G eorg  H a r t l ie b .  1910.
D ie  he rzo g lich -p re u ß isch e  H e rb e rg e  in  Posen. 1912. _
D e r Posener A r z t  K a sp a r L in .dner. (Posener P a tr iz ia t) .  1912.
D ie  A b w a n d e ru n g  de r E va n ge lisch en  aus Posen im  17. Jahrnunae . 

1913 .
S chre iben H e rzo g  A lb re c h ts  an den Gnesener A r z t  B ö h m . 19J3.
D ie  T ru p p e n a n w e rb u n g  in  Posen fü r  d ie  S chm a lka ld ische n  v e rbunae e 

1913.
D e r Posener F ü rs te n ta g  1543. 1914.
D ie  Posener P o s t in  a lte r  Z e it.  1914.
D e r p o ln isch -b ra n d e n b u rg isch e  G re n z s tre it  1533. 1914.
W ie  unsere A ltv o rd e re n  b a u te n . (G orkas P a la s t in  Posen). 1014. 
E in e  M ä d c h e n fre u n d s c h a ft im  R e fo rm a tio n s ja h rh u n d e rt. 1915. 
D e r Posener B ü rg e rm e is te r N ic o la u s  S c h illin g . 1915.
D e r G orkasche  K a n z le r  M a tth ia s  P o ley . 1916.
A us S to rch nes ts  S chreckenstagen 1656. 1916.
D ie  N o tla g e  de r B irn b a u m e r  E rb h e rrs c h a ft  im  18. J a h rh u n d e rt. 
K o lle k te nge such e  v o n  M ese ritz  u n d  O be rs itzko . 1916.
Z u m  L e b e n  des Posener H u m a n is te n  K u c h le r. 1916.
H e rzog  A lb re c h ts  B r ie f  an  den Posener G ro ß k a u fm a n n  Schm a z 

(C ro tu s  R u b ia n u s ? ).
D ie  R e fo rm a tio n  in  N a k e l. 1920.
P e te r E n d e  u n d  seine H a nd e lsg ese llsch a ft. 1920. 
D e r Posener A r z t  Joh an n  P a läo logus. 1920.
A us der Posener N o tz e it  v o r  200 Jah ren . 1923. 
R u szyck is  A n g r if f  a u f M e la n ch th o n . 1923.
K ö n ig  H e in r ic h s  E in z u g  u n d  K rö n u n g  in  K ra k a u .

Aus Posens kirchlicher Vergangenheit.
Das H u s s ite n tu m  in  G roß po len . 1911. . . .  , q i i
Joh an n  T u rn o w s k i. E in  S en io r der B öh m isch en  r  
D e r M e la n c h th o n ia n e r S te fan  R e ich  in  Posen. 19 2.
D e r v e rp fä n d e te  B is c h o fs h u t. 1912. , 1Q1?
G esch ich te  de r evange lischen  K irch e n g e m e in d e  R a w  
K o n s ta n t in  T o x ite s . 1913.
D ie  Z e rs tö ru n g  der K irc h e  zu M ielencm . 1913.
D e r K o n fö d e rie rte n s c h re c k e n  der Jah re  1768 
Joh an n  Z b o ro w s k i. 1914.
G ra f A n d re a s  v o n  L issa . 1914. ■ _
A us der Z e it  de r Posener G laubensno t. ! y , m t .
Z u r G esch ich te  der J u tro s c h in e r G em einde. 1915. 
G lau be nsb ed rü ckun gen  im  18. Ja h rh u n d e r ■
D ie  re lig iö se  S te llu n g  der G ra fen  L a ta ls k i.
Erasm us G litz n e r . 1917.
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Aus dem Posener Lande.
K ö n ig  H e in r ic h s  E in z u g  in  M ese ritz . 1906.
Joh an n  F r ie d r ic h  B a c h s tro m . 1916.
D e r L ie b e sd ie n s t an  de r Posener D ia s p o ra  in  a lte r  Z e it. 1912.
A us de r Z e it  des g ro ß e n  S chw edenkrieges. 1913.
Posener Absagen. 1913.
E in e  M ese ritze r H o c h z e it im  17. J a h rh u n d e rt. 1914.
D ie  le tz te n  W is e n te  in  der P ro v in z  Posen. 1914.
D ie  H o h e n z o lle rn  u n d  das Posener L a n d .
W estp reuß ens B ez iehungen  zum  s ü d ö s tlic h e n  K rie g s s c h a u p la tz . 1917. 
J u s tiz  in  a lte r  Z e it. (D e r M ä r ty re r  H io b  L e n tz  in  S chön lanke ).
E in  Posener T h e a te r b r ie t  aus a lte r  Z e it.  1917.
H e rzog s  A lb re c h ts  Reise d u rc h  das Posener L a n d  1536. 1913.
F r ie d r ic h  W ilh e lm s  I I .  B e g rü ß u n g  in  M ese ritz  u n d  L issa . 1915.
E in e  K irc h w e ih  v o r  100 Jah ren . 1915.
E in e  P fa rrb e s e tz u n g  in  M ese ritz . 1913.

Die innere Mission im evangelischen Deutschland.

D ie  L ie b e s tä t ig k e it  f ü r  d ie  Posener G em einden im  17. u n d  18. Jah rh . 
1911.

D ie  A rm e n - u n d  K ra n k e n p fle g e  in  de r a lte n  Posener G em einde.

Deutsche Blätter in Polen.
F re u d ig e  B e g rü ß u n g  de r p reuß ischen  H e rrs c h a ft  in  W reschen 1793. 

1925.
Z u r  R e fo rm a tio n  in  B ro m b e rg . 1925.
D e r P ie tis m u s  im  a lte n  P o len . 1927 u n d  1930.
D ie  lu th e r is c h e  G em einde in  W e n g ro w . 1927.
E in e  d a n k b a re  P a t ie n t in  im  16. J a h rh u n d e rt. 1927.
A u s  den  B r ie fe n  eines s ib ir is c h e n  P as to rs . 1928.
D e r O r ie n ta lis t  G eorg  Ja ko b  K a h r  in  L issa . 1928.
D ie  N o t  de r deu tschen  P ro fesso ren  in  K ra k a u  1809. 1929.

Grenzmärkische Heimatblätter.

M e s e ritz e r S tu d e n te n  b is  1800. 1928.
S ch w e rin e r S tu d e n te n  b is  1800. 1930.
D e r P ie tis m u s  in  der G re n z m a rk  u n d  ih re m  N a ch b a r geb ie te . 1930. 
E in  S pe ne rfre un d  in  F ra u s ta d t.  1930.
E in  M e se ritze r S ch lo ß h a u p tm a n n . 1930.
E in  W itte n b e rg e r  S tu d e n t in  M ese ritz . 1931.
B ild e r  aus de r V e rg a n g e n h e it de r S ta d t M ese ritz . 1932 u n d  1935. 
H e rzo g  A lb re c h t  in  F ile h n e . 1933.
M e s e ritz e r S c h r ifts te lle r .  1935.
E in  S ch w e rin e r G e le h rte r. 1936.
D re i K o n itz e r  B ü rg e rsö hne  a u f U n iv e rs itä ts le h rs tü h le n . 1936.
D ie  V e rd ie n s te  der F a m ilie  v o n  der G o ltz  u m  d ie  evange lische K irc h e  

in  P o len . 1934.
J o a c h im  R ü d ig e r v o n  der G o ltz  a ls P o l it ik e r .  1934.
D e r M ese ritze r K re is  in  der K r ie g s n o t 1656. 1935.
K irc h e n b a u te n  v o r  300 Jah ren . 1938.
D ie  erste  a u fk lä re r is c h e  S tim m e  in  de r G re n zm a rk . 1939.
A n a le k te n  z u r K irc h e n g e s c h ic h te  F ra u s ta d ts . 1939.
Z w e i B e r ic h te  üb e r den E m p fa n g  K ö n ig  H e in r ic h s  in  M ese ritz  1573. 

1939.
A us de r U n ru h e  des p o ln isch e n  E rb fo lg e k rie g e s  1733. 1939.
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Altpreußische Monatsschrift.
A b ra h a m  C u lvensis . U rk u n d e n  z u r R e fo rm a tio nsge sch ich te  L ita u e n s .

1905.
C h ris to p h  T h re tiu s . 1907.
H e rzog  A lb re c h ts  B r ie fe  an L a s k i. 1908.
H e rzog  A lb re c h t  u n d  G ra f R a ph ae l v o n  L issa. 1909.
H e rzog  A lb re c h t  u n d  die  Ü b e rg riffe  der ka th o lis c h e n  Gei 

E rm la n d s . 1909.
F rancesco S tancaro . 1910. . or .
V e rge rios  zw e ite  Reise nach  P reußen u n d  L ita u e n . •
H e rz o g A lb re c h t u n d  d ie  preuß ischen  C h ron iken , 1912.
Joh an n  R a d o m s k i u n d  M a r t in  Q u ia tk o w s k i. 1915.

Jahrhuch für ostpreußische Kirchengeschichte.
T h e o d o r G ehr, der K ä m p fe r. 1933 u n d  1934.

Archiv für slawische Philologie.
Joh an n  L a s it iu s . 1925.

Reformacja w Polsce.
O ffene r B r ie f  an  den P rä s id e n te n  des W arscha ue r K o n s is to r iu m s  

H . G lass. D ieser B r ie f,  wegen R a um m an ge ls  v e rk ü rz t,  auch im  
A rc h iv  fü r  R e fo rm a tio n sg e sch ich te  u n d  im  E van ge l. K irc h e n b la tt  
in  P o len .

Evangelisches Kirchenblatt in Polen.
E in  F e ld p o s tb r ie f aus a lte r  Z e it.  1926.
D ie  S e n d o m ire r U n io n . 1927.
V ie r  B r ie fe  des Sen iors C h ris to p h  A rn o ld . 1927.
D e r evange lische G o tte s d ie n s t in  W arscha u  in  den ers ten  Jan rzenn  e 

des 18. J a h rh u n d e rts . 1933.

Zeitschrift für osteuropäische Geschichte.
V o lk e rs  K irc h e n g e s c h ic h te  Polens.

Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slawen.
S chu lkä m p fe  in  P e te rsb u rg . 1925. _
Z u r S tud ien ge sch ich te  der L a b is c h in e r G ra fen  L a ta ls k i.  1 
P o ln ische  S tu d e n te n  in  W itte n b e rg . 1926.
P o ln ische  S tu d e n te n  in  H e id e lb e rg . 1926.
P o ln ische  S tu d e n te n  in  L e id e n . 1927.
P o ln isch e  S tu d e n te n  in  A ltd o r f .  1927.
P o ln ische  S tu d e n te n  in  L e ip z ig . 1931.
P o ln ische  S tu d e n te n  in  K ö n ig sb e rg . 1931.
P o ln ische  S tu d e n te n  in  F r a n k fu r t .  1931.

£ Am Wegsaum.
K irch e n g e sch ich tlich e s  v o m  ö s tlich e n  K riegsschaup lä tze . 1916.

Theologischer Literaturbericht.
K irch e n g e sch ich tlich e s  v o m  ö s tlich e n  K rie gssch aup lä tze . 191 
K irch e n g e sch ich tlich e s  v o m  ru m ä n isch e n  K r ie g  p  • •

k l id ) .  1917.
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Zeitschrift für Brüdergeschichte.
G re g o riu s  P a u li.  1920.

Die evangelische Diaspora.
Das T h o rn e r  B lu tb a d  1724.

Archiv für Reformationsgeschichte.
S tan is la us  L u th o m irs k i.  1906.
K ö n ig  S ig ism u n d  A u g u s t u n d  seine evange lischen H o fp re d ig e r. 1907. 
Z u m  B rie fw ech se l M e la n ch th o n s  m it  P olen. 1909.
Z u m  L e b e n sb ild e  Laskis '. 1911.
E in  B r ie f  Joh an n  A u r ifa b e rs . 1914.
D e r P e tr ik a u e r  R e ich s la g  1552 u n d  d ie  Synode zu K o s c h m in e k  1555. 

1914.
E in  dogm atisches S endschre iben des U n ita r ie rs  O s to rod . 1915. 
W itte n b e rg  u n d  d ie  U n ita r ie r  Polens. 1917.
L u th e rs  H a u s p o s tille  p o ln is c h . 1917.
Joh a n n  L a s k i u n d  der A b e n te u re r H e ra k lid  B a s ilik u s . 1920.
G eorg W e ig e l. B e itra g  z u r R e fo rm a tio n sg e sch ich te  O stp reußens und  

L ita u e n s . 1921.
A us dem  B rie fw e ch se l des S te tt in e r  P fa rre rs  K o g le r. (S law ische r K a 

tech ism us). 1923.
Z u r  G esch ich te  des A n t it r in ita r is m u s .  1926.
B r ie fe  des T rü b a u e r S u p e rin te n d e n te n  S a tb auch  an  P a u l E b e r. 1926. 
E in e  ve rscho llene  la te in is c h e  Ü b e rse tzu ng  v o n  L u th e rs  L ie d e rn . 1927. 
D ie  B em ü hu ng en  im  17. u n d  18. J a h rh u n d e rt, L u th e rs  B r ie fe  zu sam m eln  

u n d  he rauszugeben . 1928.
Des Caselius B ez ieh ung en  zu P o len . 1929.
H e rzog  A lb re c h t  v o n  P reuß en  u n d  W ilh e lm  G napheus. 1930.
P a u l E bers  m ä rk is c h e r F reun de sk re is . 1931.
A us  W itte n b e rg e r  K irc h e n b ü c h e rn . 1932.
B r ie fe  aus dem  D o na u la nd e . 1933.
R e fo rm a tio n s g e s c h ic h tlic h e  M isce llen .
Des H ö rb o rn e r  A ls te d  V e rb in d u n g  m it  P o len . 1937.

Zeitschrift des deutschen Vereins für die Geschichte Mährens.
Des Z n a im e r P fa r re r  S tu m p f B r ie fe  an  B a lth .  M e isne r in  W itte n b e rg . 

1919.

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
P rag er B r ie fe  an B a lth a s a r M eisne r in  W itte n b e rg . 1926.
A us Bezas B rie fw e ch se l m it  B ö h m e n  u n d  M äh ren . 1927.

Korrespondenzblatt des Vereins für Geschichte der evang. Kirche 
Schlesiens.

Z u r G esch ich te  de r p o ln isch e n  B ib e lü b e rs e tz u n g . 1904.
D ie  R e fo rm a tio n  in  K o s te n . 1905.
L a s k is  K a n d id a tu r  u m  den Posener B is c h o fs s tu h l. 1906.
B ittg e s u c h  der S ta d t G o ldbe rg . 1906.
U n te rs tü tz u n g  der bö hm ischen  B rü d e r  in  Schlesien d u rc h  d ie  Schweizer- 

1907.
H e rzo g  A lb re c h ts  B rie fw e ch se l m it  Schlesien. 1908.
B ez iehungen  Schlesiens z u r Schweiz. 1909.
Z u r  R e fo rm a tio n  in  L ie g n itz .  1910.
D ie  p o ln isch e n  U n ita r ie r  in  K re u z b u rg . 1911.
B r ie fe  aus Schlesien an P a u l E be r. 1912.
D ie  G re n z k irc h e  in  W e ig m a n n s d o rf. 1913.
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L iebesgaben fü r  Schlesien in  a lte r  Z e it. 1914.
W itte n b e rg e r  O rd in a tio n e n  fü r  Schlesien. 1914.
L e ip z ig e r O rd in a tio n e n  fü r  Schlesien. 1915.
D ie  G re n z k irc h e  in  S ch iensdorf. 1915.
B a lth a s a r M eisners B ez iehungen zu Schlesien. 1916.
K o l le k te n b it te  der G em einde M ich e la u . 1916.
B re s la u e r B r ie fe  an  C a lov. 1916.
B re s la u e r B r ie fe  an H ü lsem a nn . 1918.
Schlesische S tu d e n te n  a u f W itte n b e rg e r  K irc h h ö fe n . 1918. 
W itte n b e rg e r  O rd in a tio n e n  v o n  Schlesiern fü r  außerschlesische e- 

m e in d e n . 1918.
Jacob  M onaus B rie fw ech se l m it  Beza. 1919.
A us zw e i J a h rh u n d e rte n  Schlesischer K irch en gesch ich te . 1920.
Des S ch w e id n itze r In s p e k to rs  S ch a rff B r ie fe  an  C y p ria n . 1925.
D e r L issa e r R e k to r  R o s e n tr it t .  1925.
Des S c h w e id n itz e r P fa rre rs  D ro sch ke  L e h r-  u n d  W a n d e rja h re . 192b. 
Löschers  B ez iehungen  zu Schlesien. 1926.
Schlesische M ita rb e ite r  an  den A c ta  h is to rico -e cc le s ias tica . 1921. 
Schlesische E r in n e ru n g e n  zu A lb re c h t D ü re rs  G edenktag ,
U rk u n d e n  z u r G esch ich te  des P ie tism u s  in  Schlesien. 1929 u n d  1980.

Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens.
W ilh e lm  S chw artz . E in  B e itra g  z u r G esch ichte des V o rp ie tis m u s  in  

S chlesien. 1933.
H e rrn h u ts  erste  A rb e it  in  Schlesien. 1935.
Neues v o n  Q u ir in  K u h lm a n n . 1938.
Schlesier a u f dem  T h o rn e r  G y m n a s iu m  im  17. J a h rh u n d e rt. 1939.

Zeitschrift des Harzvereines.
D e r L a t in is t  Zacharias  P rä to riu s . 1937.

Jahrbuch für Brandenburgische Kirchengeschichte.
Z u r G esch ich te  der U n ita r ie r  in  der M a rk . 1911.
Z um  L e be n  Jacob  Schenks. 1914.
A n a le k te n  z u r m ä rk isch e n  K irch en gesch ich te . (B rie fe  an  B a lth a sa r 

M e isne r). 1915.
B ra n d e n b u rg is c h e  B r ie fe  an  H ü lse m a n n  u n d  C a lov. 1919.
G edickes B r ie fe  an  E rn s t  S alom o C y p ria n . 1925.
D e r m ä rk is c h e  F re u n d e sk re is  B re c k lin g s . 1930. . . .
H u n d e r t  Jah re  W itte n b e rg e r  O rd in a tio n e n  fü r  B ra n d e n b u rg . 198 .
Der B e r lin e r  u n d  S to ckh o lm e r H o fp re d ig e r Rössel. 1988.
D er P ie tis m u s  in  de r M a rk  B ra n d e n b u rg . 1939.
L ö sche r u. Joseph i (U m  d ie  re in e  M y s t ik ) .

Jahrbuch des Vereins für Geschichte Pommerns.
Z u m  S te tt in e r  G e b e tss tre it. Jah rga ng  X I X .

Blätter für Kirchengeschichte Pommerns.
D e r P ie tis m u s  in  P om m e rn . Jah rga ng  I  u n d  L L  
G o tt f r ie d  F r ie d e b o rn  e in  G laubenszeuge. H e ft  I

Jahrbuch für Mecklenburgische Geschichte, Mecklenburger 
bûcher.

Zw ei F reun de  A u g u s t H e rm a n n  F ranckes.
A us den B r ie fe n  des H o fk a n to rs  R u d o lf  m  D a rgu n . 
L e o n h a rd  C h r is t ia n  S tu rm s  re lig iöse  u n d  k irc h lic h e S te llung .

Jahr-
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Zeitschrift des Vereins für Kirchengeschichte der Provinz Sachsen.
W itte n b e rg e r  B e r ic h te  aus de r In te r im s z e it .  1913.
D ie  S te llu n g  de r W itte n b e rg e r  im  Osianderschen. S tre ite . 1914. 
W itte n b e rg e r  G u ta c h te n  üb e r den Z ige un e rtan z . 1915.
Z w e i T ro s tsch re ib e n  an  d ie  W itw e  B a lth a s a r  M eisners. 1915. 
W a lle n b e rg e rs  Gesuch an  B a lth a s a r M e isner. 1916.
D re i B r ie fe  aus L u th e rs  V e rw a n d ts c h a ft. 1917.
Z u m  s y n k re tis tis c h e n  S tre ite  in  S ten da l. 1918.
A us M elg .nch thons H a u s w ir ts c h a ft .  1919.
D ie  A m ts e n ts e tz u n g  des P fa rre rs  H u b e r in  A rnsn es ta . 1921.
C a lv in e r in  W itte n b e rg . 1924.
D re i F reun de  unserer a lte n  K e rn lie d e r  in  p ie t is t is c h e r Z e it. 1924. 
A n a le k te n . (Sechs k le in e  A r t ik e l) .  1924.
Das M ira k e l v o n  Jagsal. 1925.
D ie  P fa rrb e se tzu n g  in  H o lz d o r f  1574. 1925.
P fa rre rs n o t in  H a lle  1737. 1925.
P fa rre rs n o t in  H a lle  1777. 1925.
D e r K o n fe sso r Jacob S c h illin g . 1926.
D e r G egensatz zw ischen den M ag de bu rg e r G e is tlich e n  u n d  dem  R a te  

de r S ta d t 1660. 1926.
D ie  A m ts e n ts e tz u n g  des Ils e n b u rg e r P fa rre rs  T ö p fe r 1732. 1926.
V o m  P ie tis m u s  in  Langensa lza  (noch u n g e d ru c k t) .
D e r P ie tis m u s  in  der P ro v . Sachsen (noch u n g e d ru c k t) .

Mühlhäuser Geschichtsblätter.
M ü h lh ä u s e r S u p e rin te n d e n te n b rie fe . 1926.
G eorg C h r is t ia n  E ilm a rs  K a m p f fü r  d ie  O rth o d o x ie . 1927/28.
G o t t f r ie d  V o c k e ro d t in  seinen B r ie fe n  an A . H . F rancke .
M a rie  Sophie v o n  M a rsch a ll. E in e  tre u e  F re u n d in  F ranckes u n d  seiner' 

A n s ta lte n . 1929.
D ie  H e r rn h u te r  in  M üh lh ause n  u n d  U m gegend. 1929.

Thüringisch- Sächsische Zeitschrift.
E in e  K o lle k te n re is e  v o n  L e ip z ig  nach  W o lfe n b ü tte l im  Jah re  1721.
D e r P ie tism u s  in  T h ü r in g e n .
W o lf is  B r ie fe  ü b e r seinen S tre it  m it  den h a llis c h e n  P ie tis te n .

Beiträge zur Thüringischen Kirchengeschichte.
V o m  P ie tis m u s  in  T h ü r in g e n .

Zeitschrift des Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde.
V o m  P ie tis m u s  in  O s tth ü r in g e n .

Zeitschrift der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte.
A us C a lovs B rie fw e ch se l m i t  N iedersachsen . 1919.
N iede rsachsen  im  W itte n b e rg e r  O rd in ie rte n b u c h e  s e it 1573. 1921.
P a u l E b e rs  B ez ieh ung en  zu N iedersachsen . 1924.
N iede rsächs ische  M ita rb e ite r  an  den U n s c h u ld ig e n  N a c h r ic h te n . 1926- 
D ie  n iedersächsischen B e r ic h te rs ta t te r  fü r  d ie  A c ta  h is to rico -e cc le s ias- 

t ic a . 1927.
P ie tis tis c h e s  aus O s tfr ie s la n d  u n d  N iedersachsen . I .  u n d  I I .

Mitteilungen des Vereins für Hamburgische Geschichte.
V o m  S te rb e b e tte  eines H a m b u rg e r S tu d e n te n  in  W itte n b e rg . 1922. 
E rd m a n n  N e um e is te rs  B rie fw e c h s e l m i t  E rn s t  S a lom o C y p r ia n . 1925 

u n d  1929 f.
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Jo h a n n  D ie t r ic h  W in c k le rs  B r ie fe  an B a r th o lo m ä i u n d  Schneider. 
E in  B e itra g  z u r G eistesgesch ich te H a m b u rg s  in  der A u fk la ru n g s -  
ze it. 1939.

Schriften des Vereins für schleswig-holsteinische Kirchengeschichte.
B r ie f  des R e k to rs  S ta n h u v iu s  an  P a u l E be r. 1922.
D ie  B ez ieh ung en  des S ch lesw iger R e k to rs  S ta n h u v iu s  zu den W it te n 

be rge rn . 1923.
S c h le s w ig -H o ls te in  u n d  d ie  po ln isch e n  B rü d e r. 1926. .
D e r K o rre s p o n d e n t der A c ta  h is to rico -e cc le s ia s tica  in  S ch lesw ig -H o  - 

s te in . 1926. . „  ,
P fa r re r  G ü n th e rs  K o lle k te n re is e  d u rc h  D ä n e m a rk  u n d  S chlesw ig-m o - 

s te in  1723 u n d  24.
U rk u n d e n  z u r G esch ich te  des P ie tis m u s  in  der N o rd m a rk . 193/.

Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte.
C yp ria n s  B e ru fu n g  nach  K ie l 1725.
B r ie fe  des L ü b e c k e r S u p e rin te n d e n te n  Joh . G o tt l ie b  C arpzov.

Mitteilungen des Vereins für Lübeckische Geschichte.
F ü n f B r ie fe  v o n  Seelens an Lösche r. 1929.
A us A u g u s t H e rrm a n n  F rancke s  B rie fw e ch se l m it  L ü b e ck . 1931.

Jahrbuch für Kirchengeschichte Westfalens.
W e s tfa le n  u n te r  den W itte n b e rg e r  O rd in ie rte n  se it 1573.
E in  B r ie f  P a u l E be rs  an den R a t  zu Lem go .
K o lle k te n b r ie fe  aus a lte r  Z e it.
A us den le tz te n  T agen  de r O rth o d o x ie .
Bes Soester R e k to r  R u m pä us  B rie fw e ch se l m it  Löscher.
Z u r G esch ich te  des w e s tfä lisch e n  P ie tism us .
E in  B r ie f  des L ip p s tä d te r  P fa rre rs  W ilh e lm  D ie te r ic i.
U m  e ine neue B e g rä b n is o rd n u n g  in  der G ra fs c h a ft M a rk .
U rk u n d e n  z u r w e s tfä lisch en  K irch e n g e sch ich te . 1936. (F o rtse tzu n g  

u n d  S ch luß  1939. E in e  S tun de  v o r  seinem  Tode, am  11. 9., ms 
der V e rfasse r diese le tz te  K o r re k tu r ) .

Monatshefte für Rheinische Kirchengeschichte.
E in  K ö ln e r  F re u n d  P a u l E bers. 1920.
E in  B rie f an Beza aus K ö ln  1570. 1920. . . T<- - i
Zwei bisher unbekannte P farre r der lutherischen G em einde m  

1922.
Joh an n  S che ib lers  B ez iehungen  zu W itte n b e rg . 1922.
Zwei B rie fe  Joh an n  S che ib lers  a n  Joh an n  G erha rd . 1934.
B ie  lu th e r is c h e  G em einde in  C leve als G lä u b ig e rin  der a P o-

1924. . 7 + 1  QO PI
L ieb esd ien s t an  rh e in is c h e n  G em einden in  a lte r  z-ei .
E in  K ö ln e r  K on fesso r. 1926. . 1007
F rie d e r ic h  B re c k lin g s  n ie d e rrh e in isch e r F re u n d e sk re i •
B e r C lev ische  W a hrh e itsze uge  G o ttf r ie d  z d e  Berge.
B rie fe  v o m  N ie d e rrh e in  an Spener u n d  F rancke . 1 
B rie fe  des P as to rs  F o rs tm a n n  in  Solingen. .9 2  .
;*Us dem  B rie fw e ch se l F o rs tm a n n s  m it  Z in z e n d o ri. • „
U e r S t re it  in  de r lu th e r is c h e n  G em einde Cleve- • ... . 1928.
B e r n ied e rrh e in isch e  F reun de sk re is  A u g u s t H e rrm a n n  1 ranckes. 1 
Bes T heosophen G ic h te i B ez iehungen zu C leve. 1928.
Johann  G o t t f r ie d  K o p s ta d t.
Johann  H e in r ic h  v o n  G rieß he im .
W etz lar er B r ie fe  an Joh . H e in r ic h  M ay  in  G ießen.
B e rrn h u tia n a .
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D e r H e r rn h u te r  Joh. F r ie d r ic h  v o n  H e y n itz  in  W e tz la r .
Toh F r ie d r ic h  v o n  H e y n itz  B r ie fe  an Z in z e n d o rf.
G o tt f r ie d  N e um a nn . D e r P ie t is t,  S e p a ra tis t, W ie d e rtä u fe r, In s p ir ie r te . 
H e r rn h u te r  B r ie fe  aus N e uw ied .
N e u w ie d e r G e m e ind ena ch rich ten . 1753/54.
D ie  H e r rn h u te r  in  N e u w ie d .
U n te rs tü tzung sge such e  der re fo rm ie r te n  G em einde Cleve.
P ro p h e t S chw anen fe ld  in  K ö ln .  1933. .
V o m  T ode  de r Z io n s m u tte r  A n n a  E lle r ,  1743 in  R o n sd o rf.
D ie  B e ru fu n g  des K re u z n a c h e r P fa rre rs  C arbo nach  Caschau m  O ber

u n g a rn .
Z w e i S ch w ä rm e r am  N ie d e rrh e in .
W ese ler B r ie fe  an F r ie d r ic h  B re c k lin g .
U m  den K ö ln e r  P fa r re r  Joh an n  B a d iu s .
Jo h a n n  F r ie d r ic h  v o n  H e y n itz  B r ie fe  a n  d ie  B rüd e rg em e ind e .
E ssener B r ie fe . .
W e ile rs  k u rz e r E n tw u r f  der V e rr ic h tu n g  eines G en e ra lm spek to rs  über 

d ie  lu th e r is c h e  K irc h e  des c lev ische n  Landes.
B eschw erden  der R e fo rm ie r te n  J ü lic h e r  G em einden im  A n fa n g  des 

18. J a h rh u n d e rts .
A us  de r L e id e n s z e it de r G em einde N ev iges.

S c h w ä rm e rb rie fe . ^  .
G ra v a m in a  der evang. G em einden  im  Jü lich -B e rg isch e n .
D e r J ü lic h e r  R e fo rm ie r te n  R e lig ionsbeschw erden . 1768. 
J ü lic h -B e rg is c h e  R e lig ionsbeschw erden . 1722. 1936.
K la g e  de r R e fo rm ie r te n  zu Rees. 1673.
R e lig ionsbeschw erden  der L u th e ra n e r  in  J ü lic h  u n d  Le rg .
R h e in isch e  B r ie fe  an Joh a n n  H e in r ic h  A ls te d  
R e lig ionsbeschw erden  de r E van g e lisch e n  m  J ü lic h -B e rg . 1787.
A us der k irc h lic h e n  A rb e it  de r C lever R e g ie run g . 1738.
D ie  E n ts te h u n g  der evange lischen  G em einde R oe tgen . 1937. 
H e ck in g h a u se n  u n d  R itte rs h a u s e n  an F r ie d r ic h  den G roßen. 193&- 
D e n k s c h r if t  ü b e r das E p is c o p a lre c h t des L a n d e s h e rrn  im  F ü rs te n tu m  

C leve u n d  in  der G ra fs c h a ft M a rk . 1938.
P o s itiv e  E n ts c h e id e  d e r R e lig io n s k o m m is s io n  (1667?). 1939.
A us m e in e r S am m elm appe. 1939.
B eschw erde de r G em einde H ü cke lh o w e n . 1939.

1694.

1768.

Blätter für Pfälzische Kirchengeschichte.
Z w e i B r ie fe  des P a n ta le o n  C and idus.
D e r K o m ö d ie n s tre it  in  Spe ier. 1929. . -
Des P fa rre rs  v o n  K lin g e n m ü n s te r  M a r t in  G ü n th e r  K o lle k te n re is

rlnTcll prl prop cpTl

Joh an n  L u d w ig  u n d  Joh . F r ie d r ic h  M ü n s te r. E in  B e itra g  z u r Ge
sch ich te  des S ep ara tism us.

A us p fä lz is c h e n  K o lle k te n b r ie fe n .
V o n  der g e is tlic h e n  V e rso rg u n g  de r P fä lz e r in  A m e rik a .
E in  P fä lz e r G esch lech t T rä g e r de r R e fo rm a tio n  im  O sten.
E in e  p ie tis tisch e  S tim m e  aus O berm oschel.

Blätter für Württembergische Kirchengeschichte.
D ie  W itte n b e rg e r  T heo lo gen  gegen d ie  T ü b in g e r im  LTnionsstre ite . 1926- 
D e r S e p a ra tis t A nd rea s  G roß . 1933.

Zeitschrift für bayrische Kirchengeschichte.
A us B r ie fe n  des R egensburge r S u p e rin te n d e n te n  S e rp iliu s . 1926. 
S üddeutsche S tu d e n te n  a u f dem  W itte n b e rg e r  K irc h h o fe . 1927.
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A nsbachsche  S tu d e n te n  in  W itte n b e rg . 1927.
A us  B r ie fe n  des M e la n ch tö n fo rsch e rs  S tro b e l. 192».
A u g u s t H e rrm a n n  F rancke s  D ebo ra . E in  I  ach r  S- ' j Q3j__37
Neue U rk u n d e n  z u r G esch ich te  des P ie tism u s
H e r rn h u te r  in  A u g sb u rg . 1936. . , i qoö f f
S üddeutsche M ita rb e ite r  an  den A c ta  h is to rico -e cc le s ias tica . 1938 •

Jahrbuch des Protestantismus in Österreich.
D ie  F ra n k fu r te r  F o lioausgabe  der A rn d ts c h e n  P o s tille  u n d  de i ö s te r

re ich isch e  P ro te s ta n tis m u s .

Studien und Kritiken.
H a llis c h e  K u n d s c h a fte r  u n d  Z u trä g e r  in  W itte n b e rg .
A . H . F rancke s  B em ü h u n g e n  u m  eine geheim e B e r lin e r  H o m eren  . 
D e r h a llis c h e  P ie tis m u s  u n d  das n iedere  V o lk .

Neue kirchliche Zeitschrift.
A . H .  F rancke s  D ebo ra .

D m G e v d n iu n T d e s  K ro n p r in z e n  F r ie d r ic h  W ilh e lm  fü r  den h a llische n  
P ie tis m u s . 1711.

Das p ie t is t is c h e  H a lle  u n d  d ie  A us ländsdeutschen .

Zeitschrift für Kirchengeschichte.
C alovs H is to r ia  s y n c re tis tic a . 1916.
D e r W iln a e r  M ä r ty re r  F rancu s  F ranco . 1922.
E in e  ve rscho llene  G esch ich te  des P ie tism u s , F921.
O b e rh o fp re d ig e r M a rp e rg e r in  B r ie fe n  an  A . H . r r a n c  e.
Lö sche rs  B e m ü h u n g e n  u m  e inen  T heo lo gen bu nd .
Joh. W ilh .  P e te rsen  u n d  d ie  h a llis c h e n  Ih e o lo g e n .
D ie  N ö te  de r O rth o d o x ie  in  W itte n b e rg .
G o tt l ie b  W e rn s d o rf w id e r Joh. F ra n z  B uddeus.
G o tt l ie b  W e rn s d o rf gegen Joh. O learius.
Joh an n  P e rm e ie r. „  ,. .non
A p o s te l, P ro p h e te n , In s p ir ie r te  im  p ie tis tis c h e n  B e r lin . .

Ungedruckte Manuskripte und Briefsammlungen aus dem Nachlaß

B rie fe  an  B a lth a s a r  M e isne r aus Posen. H .
P ie tism u s  u n d  O rth o d o x ie  nach  W e rn s d o rfs  l o  e.
P om erana . (C a lovs B ez ieh ung en  zu P om m e rn ).
Posener U rk u n d e n . W eiss in  B rie fe n . H .
D ie  S e lb s tb io g ra p h ie  des L issae r D ia k o n u s  Si 
Posener U rk u n d e n .
Sächsisches. U n g e o rd n e te  B r ie fe . . , M
P ie tis tic a , P ro v . Sachsen, unge o rdn e te  B r ie  e.
C a lovs R o s to c k e r F reunde .
B re c k lin g s  A u fze ich n u n g e n  u n d  anderes. ■ t i p e efn  W 'e rk  des
D ie  F ra n k fu r te r  F o lioa usga be  d e i - A b s e h e n  g e d ru c k t

ös te rre ich ische n  P ro te s ta n tis m u s , , p j _ A n fa n g  g e d ru c k t
A us W itte n b e rg e r  Kirchenbüchern F o rts e tz u n g , der A n la n g  g

im  A rc h iv  fü r  R e f. Gesch. X X I X .  1932.
H e in r ic h  M ü h le n b e rg  an  die  D ire k to re n .

f e S  JS S  H e r S '« U  pÄcii”  SSttioi»-
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E in  P os te n  loser B r ie fe  H e rzo g  A lb re c h ts  an Posener.
E in e  M appe B r ie fe , p ie t is t is c h . M .
O s tfries isches .
B r ie fe  an  T e n tz e l aus H a lb e rs ta d t,  u n g e o rd n e t. 1692. M .
F u ß ta p fe n  de r g ö t t l ic h e n  F ü rso rg e  be i de r evange l. S chu le zu Teschen. 
P ie tis tis c h e s  in  B r ie fe n .
A u s  dem  T ag e b u ch  eines H e r rn h u te r  A rb e ite rs  in  B e r lin .
Sachsens Sorge u m  seinen K u rp r in z e n , 1711.
Jo h a n n  P h il ip p  N asem ann a n  Spener.
P ie tis tis c h e  B r ie fe .
D e r P ie tis m u s  in  der M a rk  B ra n d e n b u rg .
P ie tis te n b r ie fe  aus Schlesien an F ra n cke .

Manuskripte ruhen noch
be i P ro f.  S om m e rlad  in  H a lle .
be i A rc h iv d ire k to r  M ö lle n d o r f in  M agdeburg ,
b e i dem  H e rausgeber de r Z e its c h r i f t  f ü r  sächsische K . Gesch.,
b e i D . D r . S ch o rn b a u m  in  N ü rn b e rg ,
b e i P ro b s t D . F eddersen in  K ie l,
be i L ic .  W e n d la n d  in  B e r l in ,
b e i P ro f. Seeberg in  B e r l in :  L e tz te  K ä m p fe  zw ischen  P ie tis m u s  u n d  

O rth o d o x ie , Joh. M ich a e lis , 
be i L ic .  E b e r le in  in  N a u m b u rg .



N a c h r u f e
Von A. L a t t e r m a n  n.*)

Albert Brey er Jf
Durch einen tragischen Tod haben w ir einen unserer besten 

Mitarbeiter, den bahnbrechenden Erforscher des Deutschtums im 
ehemaligen Kongresspolen, verloren. Mitte September 1939 starb 
Albert Breyer in einem Warschauer Lazarett als Leutnant der 
Reserve des polnischen Heeres infolge einer schweren Verletzung, 
die er durch eine deutsche Fliegerbombe erlitten hatte.

Am 2. 1. 1889 in Żyrardów als Sohn eines alten, aus Posen 
über das Kalischer Land nach der Gegend westlich von Warschau 
gekommenen Bauern- und Rodergeschlechtes geboren, besuchte er 
die Volksschule seiner Heimatstadt, die Handelsschule in Lodsch, 
war nach Ablegung der Volksschullehrerprüfung in mehreren Dör
fern als Lehrer und Kantor tätig, beteiligte sich an der Gründung 
des deutschen Landesschulverbandes in Kongresspolen und zu
sammen mit anderen Erweckern des Deutschtums an der Erneuerung 
der Lodscher Presse und war dann Lehrer an der Deutschen Volks
schule und am Deutschen Gymnasium in Zgierz. Seit 1926 unter
richtete er in Deutscheneck (Sompolno), Kr. Warthbrücken, nac - 
dem er sich die Lehrbefähigung für höhere Schulen erworben ha e. 
Von 1934—37 war er Leiter der Deutschen Volksschule dort, bis 
ihm die Lehrerlaubnis entzogen wurde und er schliesslich an die 
Deutsche Bücherei-Posen ging. Er war Mitbegründer es „  eu 
sehen Volksverbandes“  in Lodsch und eine Zeitlang Herausge er 
des Blattes „Volksfreund“ .

Sein wissenschaftliches und volkspolitisches Lebenswerk das 
mit kleineren Aufsätzen begann und nach unermüdlichen a - 
rungen und Studien in den verschiedensten Kirchen un ac

*) D ie  Gesamtzahl der erm ordeten M itg lie d e r ^ f n ^ d S e f  H e fte t 
und Bezieher der D W Z P  werden w ir  erst nach Versendung dieses Hettes
festste llen können.
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archiven bis zu der grundlegenden Ueberschau „Deutsche Gaue in 
Mittelpolen“ 1938, der ebenso wichtigen „Karte der deutschen 
Siedlungen in Mittelpolen“ 1938, und dem im Druck befindlichen 
Buch über die Einwanderung der deutschen Tuchmacher und Weber 
vom 16.—19. Jahrh. führte, hat Prof. Walter K u h n  in Heft 516, 
Jahrg. 6 der „Deutschen Monatshefte“ ausführlich dargestellt. Hier
auf sei verwiesen.

Auch in der DWZP hat der tragisch gefallene treue Mitarbeiter 
eine Reihe wertvoller Aufsätze, Besprechungen und die bücher- 
kundliche Zusammenstellung „Das Schrifttum über das Deutschtum 
in Polen“ bis 1930 veröffentlicht, die im laufenden Jahr für das 
folgende Jahrzehnt ergänzt werden sollte. Diese und andere an
gefangene Arbeiten, vor allem eine mehrbändige Darstellung der 
einzelnen Siedlungsgruppen des Deutschtums seines Heimatgebietes 
hat er nicht mehr vollenden können.

W ir hoffen aber, dass sein Sohn Richard, mein Verschleppungs
kamerad und Schüler, und seine Mitarbeiter seine Arbeiten erfolg
reich fortführen werden. Dass w ir in der Hauptsache den grossen, 
privaten, neuzeitlichen Wanderzug des Deutschtums nach dem 
Osten in dem bis dahin noch kaum erforschten wichtigen M ittel
stück Kongresspolens kennen, verdanken w ir grösstenteils Albert 
Breyer. Eine Würdigung seiner Tätigkeit war 1937 die Verleihung 
der Silberplakette des Deutschen Auslandsinstitutes-Stuttgart an ihn 
und dass ihm nachträglich der Coppernicus-Preis zugesprochen 
wurde.

Das Andenken an ihn w ird von uns in Ehren gehalten werden. 
Die Städte Deutscheneck und Litzmannstadt haben eine-Strasse und 
Warschau sein Volkshaus nach ihm benannt.

Eduard von Behrens
Dr. Eduard von Behrens, geboren im Mai 1877 zu Neuhof bei War

schau, als Sohn des Geistlichen Ludwig v. B. u. d. Aurela geb. Helbing, 
besuchte das russische Gymnasium in Warschau (6 Klassen), absolvierte 
die Deutsche Reform. Peters-Schule zu St. Petersburg, dann Universität 
ebd. 2 Jahre Geschichte, dann Ostsprachen, außerdem abends Archäo
logie. Von dieser Fakultät erhielt er auch seinen Dr. hon. c. — An
schließend 1905 beim russischen Außenministerium in der Laufbahn: 
Angestellter, Sekretär, Vizekonsul, Generalkonsulvertreter je drei Jahre. 
Während dieser Zeit war er zweimal in Schanghai, einmal in Turkestan 
und einmal in der Mandschurei, dann während des Weltkrieges war 
er zu St. Petersburg in der Abtlg. Pressewesen als Dolmetscher tätig- 
Nach der bolschewistischen Revolution kam er nach Warschau, wo er
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zuerst im Ministerium, Abtlg. Religion (evangl. Konfession), dann als 
Direktor von vierzehn Banken, der die Kreditangelegenheiten zu unter
suchen hatte, arbeitete. Durch poln. Verrat wurde ihm dieser Posten 
abgenommen. Nachher war er drei Jahre Chefredakteur der „Freien 
Presse“  in Lodsch. Nach diesem politischen Reigen zog er nach Bromberg, 
wo er sein Brot durch Rechtsberatung verdiente. Als man ihm auch 
dieses verboten hatte, beschäftigte er sich bis zu seinem Tode mit Über
setzungen und Sippenforschung, wofür er jedoch viermal vor den Richter
stuhl geladen wurde bzw. auf .die polnische Anklagebank gesetzt wurde. 
Nur seiner Pfiffigkeit allein verdankt er seine erlangten Freisprüche. 
Die poln. Staatsbürgerschaft wurde ihm aberkannt. Bei Kriegsausbruch 
War er dann selbstverständlich einer der ersten Deutschen, die interniert 
wurden. Als Greis mußte er dann noch den polnischen Höllenmarsch 
nach Lowitsch mitmachen. Während seiner beruflichen Tätigkeit in 
Polen wurde er, der Spionage verdächtig, dreimal verurteilt. Das erste 
Mal mußte er 5 Monate und fünfzehn Tage, das zweite Mal 2 Monate 
absitzen. Seine Gattin konnte während dieser Zeit nur ihr Dasein fristen, 
indem sie seine kostbaren Orden mit Edelsteinen verkaufte. Ein drittes 
Mal wurde er zu zwei Monaten verurteilt. Aus Rücksicht auf seine 
Krankheit durfte er zu Hause bleiben, jedoch unter Polizeiaufsicht. 
Am 11. Januar 1940 verstarb er zu Bromberg an den Folgen des pol
nischen Höllenmarsches nach Lowitsch.

In seinen zahlreichen Zeitungsaufsätzen, z. B. im „Posener Tag&bl.“ , 
schlug er eine scharfe Klinge und bewies einen weltweiten Blick.

Auch in unsern Zeitschriften hat er mitgearbeitet, ln Heft 6 der 
ÜWZP hat er auf Grund seiner Zätigkeit einen kurzen, aber Aufsehen 
erregenden Beitrag: Alexander d. Gr. an Chinas Grenzen veröffentlicht, 
vgl. auch H. 29, S. 4. In den Dt. Blättern in Polen sind von ihm er
schienen: 1. Das Dtm. in Kongreßp., Jg. 1, 199—203; 2. Polens König 
v. dt. Ansiedlern gerettet, Jg. 2, 509—13; 3. Die Dt. Poln. Wolhyniens, 
Jg. 2, 514 f . ; 4. Warum das Polenland „poln.“  geworden ist, Jg. 3, 
3l()—8; 5. Vergessene dt. Kulturträger in Moskowien, Jg. 3, 514 —9 
Weiter hat er in der Reihe „D t. Sippenforschung in P.“ , Heft 4: Dt 
Familiennamen in poln. u. russ. Adelsverzeichnissen des 18. u. 19. Jh. 
(Posen 1938) geschrieben, sowie vor 15 Jahren in Posen anläßlich seiner 
Anwesenheit zu einer seiner verschiedenen Gerichtsverhandlungen einen 
Vortrag in unserer Hist. Gesellschaft gehalten.

Friedrich Just *}*
Die Ermordung von Pfarrer Fr. Just in Sienno bei Klaiheim 

Kr. Bromberg im Alter von 54 Jahren am 1. Kriegstage durch die 
Polen bedeutet für die deutsche Heimatforschung einen schweren 
Verlust. Oefters hatten w ir in der DWZP auf neue Werke von ihm
P u ts c h e  Wissensch. Z e itsch r. i.  W arthe 'land. I .  1940.
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hingewiesen, wie die Zusammenstellungen der Besprechungen 
zeigen. Schon 1918 hatte er sein schönes Buch „300 Jahre Posenei 
Schulzendorf“ herausgegeben, dem dann 2 Jahre später sein „K irch
spiel Sienno“ folgte. W ertvoll waren auch seine „Kreuzkirche, 
Bilder aus Geschichte und Leben des Posener Landes 1922, „Um 
Pinne- ein Kapitel aus der Geschichte des Pietismus nach den 
Befreiungskriegen“ 1927, das zeitweise von den Polen beschlag
nahmte „Vätererbe“ 1928 und seine „Heimatbücher der Deutschen 
in Polen“ , besonders der stattliche Band II „Deutsche Sendung in 
Polen“  1930. Bei uns hätte er mit mehreren Aufsätzen und Be
sprechungen mitgearbeitet. .

Ferner hatte der vielseitige und weitgereiste Mann Reise- 
beschreibungen, Dichtungen und Erzählungen, Notenhefte, I redigier 
und theologische, volkskundliche und eigenbiographische Werke 
geschrieben und die Zeitschrift „Homiletische Monatshefte heraus 
o-egeben, auch zu Gegenwartsfragen das W ort ergriffen. Möge et 
unter dem jüngeren Geschlecht würdige Nachfolger finden, die, wie 
er uns in geschickter, volkstümlicher Form die Heimat nahezu
bringen verstehen, für die er, der Reichsdeutsche, sein Leben hin- 
gegeben hat, ohne seinen Posten zu verlassen, wie er es leicht 
gekonnt hätte.

J, Erhard Patzer f
In den ersten Septembertagen des Jahres 1939 erschossen pol

nische Soldaten auf dem Verschleppungswege Dr. Johannes Erhard 
Patzer. Sein Grab ist bisher nicht aufgefunden worden. Er wurde ak 
19 Juni 1899 in Litzmannstadt (Lodsch) geboren und besuchte da> 
dortige Deutsche Gymnasium. Nach Beendigung seiner Studien » 
Danzig, München und Marburg w irkte er seit 1927 als Lehrer de 
Biologie am Deutschen Gymnasium in Litzmannstadt, bis ihm 19-> 
die polnische Schulbehörde seines Deutschtums wegen die Unter' 
richtserlaubnis entzog. Erst 1934 konnte er wieder seine Ar ei 
in der Schule aufnehmen, zwar nicht in seiner geliebten Heimat
stadt, sondern in Posen. Hier w irkte er am Deutschen Schi! e 
Gymnasium, bis der l od seiner Arbeit und seinem Streben d
frühes Ende setzte. , .

In seinem Unterricht war er vor allem bestrebt, bei seine* 
Schülern die Liebe zur Natur und Verständnis für ihr geheimnis
volles Leben und Weben zu erwecken. Neben seiner Schularbe 
galt sein Interesse der floristischen Erforschung seiner Heima
der Phänologie und dem Naturschutz. Er galt als der beste Kenne' 
der Flora des „Lodscher Landes“ . Die Ergebnisse seiner floristische 
Forschungen veröffentlichte er in den Heften der natur wissen schau 
liehen Zeitschrift des Staszic-Vereins (Czasopismo Przyrodniej 
Towarzystwa Przyrodniczego im. St. Staszica w  Lodzi). In sein
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„Beiträgen zur Phänologie des Frühlings“ (Dt. Wissenschaftl. Zeit
schrift für Polen, Heft 32) setzte er sich mit den damaligen polni
schen phänologischen Meldebögen kritisch auseinander.

Sein Hauptinteresse galt dem Naturschutz. Dank seiner Initia
tive wurde ein Teil des Lodscher „Stadtwaldes“ im Jahre 1931 
zum Naturschutzgebiet erklärt. Eine genaue Bestandsaufnahme der 
Bäume des „Reservats“ veröffentlichte er 1932 im „Czasopismo 
Przyrodnicze“ . Sein Aufsatz „Gefährdete Pflanzen im Umkreis 
polnischer Grosstädte“ erschien in der polnischen Zeitschrift: 
„W ydawnictwa Okręgowego Komitetu Ochrony Przyrody na 
Wielkopolskę i Pomorze, zeszyt 7, Poznań 1937“ . M it Beginn 
seines Wirkens in Litzmannstadt begann er mit der Bestandsauf
nahme der Naturdenkmäler des „Lodscher Landes“ . Die Vorarbeiten 
dazu waren im Frühjahr 1939 abgeschlossen, doch konnte er diese 
Arbeit, die ihm als seine wichtigste galt, nicht mehr vollenden. Nach 
den hinterbliebenen Notizen ist der Aufsatz in diesem Heft von sei
ner Frau und Arbeitskameradin zusammengestellt.

M it ihm verliert die Wissenschaft den besten Kenner des ehe
maligen Kongresspolens auf naturwissenschaftlichem Gebiet.

Hans Machatscheck "f
Unser ermordeter Mitarbeiter war am 17. 8. 1904 in Bromberg 

Seboren und besuchte dort das Gymnasium. In München und Berlin 
studierte er Geschichte und Philosophie. Seit 1927 war er bei dem 
'’Verbände Deutscher Genossenschaften in Posen“ tätig und wurde 
Revisor, 1934 zeitweilig Schriftleiter des „Posener Tageblattes“ und 
lehrte dann in seine frühere Stellung zurück.

Sein reiches geschichtliches Wissen legte er in zahlreichen Auf
sätzen im „Landw. Zentralwochenblatt“ und im „Landw. Kalender“ 
Nieder. In der Historischen Gesellschaft hat er durch Lieferung von 
Wertvollen Besprechungen und durch Vorträge mitgearbeitet. Für 
seine Heimatstadt hat er in dem „Führer durch die Stadt“ (1928) 
^en geschichtlichen Teil bearbeitet. Anfang September 1939 mitver
schleppt, wurde er mit anderen Deutschen aus Posen und der W oli
steiner Gegend von polnischen Soldaten bei Kutno erschossen und 
Tiht auf dem Ehrenfriedhof in Posen. Sein Andenken w ird bei uns 
1,1 Ehren gehalten werden.

Theodor Wotschke
Infolge des Krieges erreichte uns die Nachricht vom Tode eines 

jjiserer verdientesten Forscher erst verspätet: am 11. 9. 1939 hat der 
r°d Pastor D. Dr. Theodor Wotschke in Wittenberg von schwerem 
^iden im Alter von 68y2 Jahren erlöst. Die fortschreitende Befreiung

17*
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seiner Heimatprovinz durch die deutschen Truppen war seine letzte 
Freude.

Noch eine Stunde vor seinem Tode las er einen Fahnenbogen eines 
neuen Aufsatzes. Einige Manuskripte liegen noch bei verschiedenen 
Zeitschriften, viel Stoff in seinem Nachlaß (Anschrift: verw. Frau Else 
Wotschke, Wittenberg-Lutherstadt, Schillerstr. 35).

Angaben über sein Leben und seine zahlreichen Arbeiten werden 
gesondert gebracht. Die Historische Gesellschaft für Posen wird das 
Andenken an ihn als einen der fleißigsten und langjährigsten Mitarbeiter 
stets in Ehren halten.



Vom Prämonstratenserorden

D e r P rä m o n s tra te n se ro rd e n  w u rd e  a m  25. 12. 1121 vo n  N o rb e rt 
aus X a n te n  am  R he in , e inem  deutschen R itte rs o h n , gegründe t. Das 
K lo s te r  P ré m o n tré  l ie g t  in  der N ähe vo n  L a o n , an  der G renze der I le  
de F rance  u n d  der Cham pagne. E s gab h ie r e inen S um pf, w o die  Bene
d ik t in e r  v o n  S t. V in c e n t v o n  L a o n , d ie  a ls W a ld ro d e r u n d  Sum pfaus- 
tro c k n e r g u t b e k a n n t s in d , v e rs u c h t h a tte n , h ie r ,,zug le ich  m it  dem. 
G eiste  der F rö m m ig k e it  la n d w ir ts c h a ft lic h e n  W o h ls ta n d  zu v e r 
b re ite n “ , aber auch  diese energ ischen u n d  zähen M önche h a tte n  nach 
v ie le n  M iß e rfo lg e n  ih re  A rb e it  e ing es te llt. 1119 -kam  N o rb e r t  an  diese 
S te lle , d ie  so beschrieben w ird  : lo c u m  va ld e  in c u ltu m , lo cu m  h o rro r is  
e t vas tae  s o litu d in is  P ra e m o n s tra tu m  no m in e  (Taiée S. 95, 105). D e r 
P rä m o ns tra ten se ro rden  b e fo lg te  d ie  Regel des H l.  A u g u s tin , d ie  jedoch  
fü r  seine Zw ecke e tw as v o n  N o rb e r t  e rw e ite r t  w o rde n  w a r ; der O rden 
s ta n d  also zum  ä lte re n  O rden  der A u g u s tin e rc h o rh e rre n  im  selben 
V e rh ä ltn is  w ie  d ie  Z is te rz ie nse r zu den B e n e d ik tin e rn . A u ch  der P rä- 
n ro n s tra te n se ro rd e n  b re ite te  s ich  schne ll aus. A ls  N o rb e r t  1134 zum  
l- rz b is c h o f v o n  M a g d e b u rg  g e w ä h lt w u rde , gab es schon 41 K lö s te r 
in  F ra n k re ic h  u n d  D e u tsch la n d . K a u m  e in  J a h rh u n d e rt nach der 
G rü n d u n g , 1209, gab es 1800 K lö s te r , dabe i 1000 A b te ie n , 300 P ré 
vôtés, 500 F ra u e n k lö s te r (Ta iée S. 95). A b e r der P rä m o n s tra te n se r
o rd en  b e fo lg te  a m  A n fa n g  n ic h t  d ie  weise P o l i t ik  des Z is te rz ie nse r
ordens, de r e in  K lo s te r  e rs t d a n n  irg e n d w o  e in r ic h te te , w enn es du rch  

' seine B e s itzu n g e n  w en igstens e inen O beren u n d  12 M önche ernähren, 
kon n te . D ie  v o n  den P rä m o n s tra te n se rn  u n vo rs ich tig e rw e ise  v o r 
schne ll g e g rü nde ten  K lö s te r  v e rfie le n  dahe r o f t  auch  w iede r schnell. 
1209 gab es w ie  gesagt 1800 K lo s te r , 1320 n u r  662, aber diese w aren  
g u t a u s g e s ta tte t u n d  e rh ie lte n  s ich  in  der F o lgeze it. H ie r eine L is te  
d ie  d ie  A u s b re itu n g  des O rdens üb e r E u ro p a  u n d  da rüb e r h inaus  im
1. Jh . s e it G rü n d u n g  ze ig t. E s h a n d e lt s ich  h ie r n u r  u m  d ire k te  F il ia l-  
g rü n d u n g e n  v o n  P ré m o n tré , es feh le n  also d ie  T o c h te rk io s te r 
so fe h lt  z. B . das K lo s te r  K ośc ie lna  W ieś  be i K a lis c h , das 1149 gegrunae 
Wurde. D a  an d re rse its  d ie  L is te  n u r M ä n n e rk lö s te r e n th ä lt,  k a n n  sie 
n ic h t  S tre ln o  e n th a lte n , w o  1193 e in  P rä m o n s tra te n s e rin n e n k lo s te r 
g e g rü nde t w u rde , nach  dem  V o rn a m e n  des O rd e n ss tifte rs  o l t  JNorDei 
f in e r in n e n , N o rb e r ta n k i,  genann t. H ie r  also d ie  L is te .

J a h r O r t

1121 P ré m o n tré
1121 F lo re ffe
'121 V a ls e ry
'1 2 2  C u issy
'1 2 2  C apenberg
'1 2 3  St. Josse au B o is
I 123 S t. M ich ae l A n tw e rp e n
I I  23 W a r la r

Diözese

L a o n
N a m u r
Soissons
L a on
M ün s te r
A m iens, je tz t  D o n im a r t in
A n tw e rp e n
M ü n s te r
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J a h r O r t

1123 I lm s ta d t ,  I lb e n s ta d t
1124 B e d b u rg
1124 R o y a v a l
1124 S t. M a r t in  L a o n
1125 U rs p e rg
1125 W in b e rg , Y in d e b e rg
1126 C la ire fo n ta in e
1126 O be rnce ll
1126 Ste. M a rie  au B o is
1126 R o th
1128 G rim b e rg
1129 S t. M a rie n , M agdeburg
1130 St. S tephan
1131 St. P a u l, V e rd u n
1133 C la rh o lt
1133 V a lse c re t
1135 W adgassen
1135 S te in fe ld
1 136 B e lv a l
1139 A rn s te in
1139 Ste. M a rié  A u x e rre
1140 B ea u lieu
1141 S t. S am uel Je rusa lem
1148 B u c i l ly
1149 S t. S am ian d
1149 S t. A n d ré
1154 S ilb y
1162 D oa
1169 B egeham
1175 T u m e lo lp h
1176 V ir id e s ta g n u m
1178 T r in ita s  R o s k ild a
,1187 C h a u m o n t/B a s s ig n y
1189 P e rra y  N e u f
1192 O m n iu m  S a n c to ru m
1194 L ie u  D ie u  en J a rd

1208 R ig a
1209 H o r tu s  F lo r id u s
1215 St. Q u u n ric o
1215 T r in ita s  L o n g k a
1269 E p isco p ia

D iözese

M a in z
K ö ln
T o u l
L a o n
A u g sb u rg
R egensburg
L a o n
W ü rz b u rg
T o u l, spä te r P on t-a -M ou sson
K o n s ta n z
M echeln
M agdeburg
V a ra d  U n g a rn
V e rd u n
O sna b rück
Soissons
T r ie r
K ö ln
R e im s
T r ie r
A u x e rre
T ro ye s
Jerusa lem
L a o n
T ra n i b e i N eape l 
C le rm o n d -F e rra n d  
Seez 
L e  P u y
C h icheste r E n g la n d
L u n d  Schweden
G lasgow  S c h o ttla n d
R o s k ild a  D ä n e m a rk
R e im s 
A ngers  
S tra ß b u rg  
L u c o n gegr.

S tra ß b u rg  
v o n  R ic h a rd , 

K ö n ig  v . E n g la n d
R ig a
G ro n in g e n  H o lla n d
R ie t i  I ta l ie n ,  v o m  P a p s t geg>‘ - 
E lp h im  I r la n d
N ic o s ia  Z y p e rn  (nach V e rlu s t 
P a lä s tin a s ) (N am en nach  Taiee)

A b e r auch  d ie  ä lte s te  T o c h te r  d. h. F lo re ffe  be i N a m u r b re ite te  sieb 
schn e ll aus, dies K lo s te r  g rü n d e te  in  den e rs ten  10 Ja h re n :

H e lle sh e im
B e a u re p a ir
L e f f
R o m e rs d o rff
S ep tfo n ta ines

D iözese B ra b a n t 
,, L ü t t ic h
,, D in a n

K ö ln  
M ézières.

S pä te r w u rd e n  die  K lö s te r  zu „C irc a r ie n '' zusam m engefaß t. U n fl 
zw ar gab es C irca rie n , d ie  K lö s te r  gem einsam er F i l ia t io n  zusam m en" 
fa ß te n , so d ie  C irc a r ia  F lo re ff ia e , C irc a r ia  P o n t iv y ,  doch v o r  a lle m  nac 
geog raph ischen  G es ich tsp u n k te n . 1320 gab es fo lg en de  C irc a r ie n :
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C irc a r ia  F ra n c ia e  
,, F lo re ff ia e
,, L o th a r in g ia e  
,, P o n t iv y
,, B ra b a n tia e
,, F la n d r ia e
,, W e s tp h a lia e
„  V ad eg o tia e

,, Y ve lde ns is

m it  19 K lö s te rn  
,, 13
,, 19
,, 12 „ 21 
, 9

37
,, 18

A n g lia e  B o re a lis  e t 
S co tiae  ,

A n g lia e  M ed ianae  
A n g lia e  A u s tra lis  
H ib e rn ia e
N o rm a n ia e  B o re a lis
N o rm a n ia e  A u s tra lis
G asconiae
H is p a n ia e
B u rg u n d ia e
A rv e rn ia e
F ris ia e
S vev iae  e t B a v a ria e  
B oh em iae  e t M o ra v ia e  
L iv o n ia e  
H u n g a r ia e  
D a n ia e  e t N o rve g ia e  
S t. A n d re n a e  e t 

S la vo n ia e  G raec iae  . 
G raeciae ,
R o m a n a  seu Tusc iae  

e t C a la b ria e  
Saxon.iae 
P o lon iae

14

14 
12 
11 
6 
7
7

15 
23

8
5

23
22
19
1

39
9

4
4

7
17
13

nach K lo s te r  W a d - 
gassen b. T r ie r  

nach K lo s te r  W a d 
gassen b. T r ie r

Ir la n d

A uve rgn e

Diese A ng ab en  nach  Joannes L e  P a ige : B ib lio th e c a  P raem on- 
s tra te n s is  O rd in is , P a ris  1633. 1100 S. ( Ic h  b e n u tz te  das E x e m p la r
der P a ris e r N a tio n a lb ib lio th e k ,  H . 1538 fo l.) .  N a ch  derse lben y u e lie  
w o lle n  w ir  n u n  d ie  K lö s te r  der G iscaria  P o lon iae  zusam m enste lien , 
o b w o h l d ie  N a m en  m a n ch m a l m e rk w ü rd ig e  F o rm e n  angenom m en 
haben. D ie  rö m isch e  Z a h l nach  dem  N am en  g ib t  an, w ie v ie  u  ,eJ) 
das b e tre ffe n d e  K lo s te r  an  d ie  Kasse des M u tte rhauses  rem o r J 
1320 a b z u fü h re n  h a tte , e r la u b t a lso Schlüsse a u f d ie  re la t iv e  ec eu g.

1. S. V in c e n t i i Y ra tis la v ie n s is  X V .. Diözese B res lau . F ih a S te in -  
fe ld is  (S te in fe ld  in  der E ife l,  D iözese K ö ln , w a r seinerseits 
T o c h te r v o n  P re m o n tre ).

2. D om us D e i. X I I .  D iözese Breslau. F d ia  P raem onstra tens is^
3. V econ iacens is  v e l U ve rinc iace ns is . X .  Diözese

D o m u s  D e i: ___ , ,  • , \
4. De L u b e n a . V . D iözese K ra k a u . F i l ia  B resenensis (s. u.)
5. Z ve rie n s is  a lias  Suernensis. X I I .  Diözese K ra k a u . I

6 £ 2 S Ä  ‘ M i l .  D iözese K r e ta « .  F i l i .  M o n tis  S ionis. 
(M ons S fo ,.; W ann e  k lo s te r, D iözese M ü n s te r, « e r  eine T o c h te r 
v o n  D o c k u m , Diözese U tre c h t  das se inerse its eine lo c h te r  
v o n  S te in fe ld  in  der E ife l w a r) .

7. G risanow ichens is . IV .  Diözese K ra k a u . F i l ia  S. ^  lce n tn .
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8. B uxenens is . IV .  D iözese K ra k a u . F i l ia  V ith o n ia e  (s. u.).
9. S. S p i r i t i  a lias  D om us P au pe rum . 111. D iözese K ra k a u . 

F i l ia  B resenensis (s. o.).
10. V ith o n ie n s is  a lias  V ilh o u ie n s is . V . D iözese Gnesen. F il ia  

B resenensis.
11. S tre ln en s is  M o n a liu m . IV .  D iözese L e s la u -W lo c la w e k . F ilia

S. V ic e n t ii .
12. Z ucov iens is  M o n a liu m . V . D iözese Les lau . F il ia  S. V ic e n t ii .
13. P locens is  M o n a liu m . IV .  D iözese P ło ck . F ilia ?

N a ch  1320 w u rd e  noch das N o n n e n k lo s te r Łęczyca  g e g rü n d e t: 
„L e c ic ie n s is  M o n a liu m , d iocesis N o w o w ra tis la v ie n s is  ( =  Les lau , W ło 
c ław ek) n u p e r a n o b ilis s im o  v ir o  d o m in o  Joanne S zczaw ins leu ij !) 
L e c ic ie n s i u rb is  cas te lla n o  fu n d a ta “ .

Ü b e r d ie  Ä n d e ru n g  der K u ltu r la n d s c h a ft  d u r th  d ie  P rä m o n - 
s tra te n se r (oder genauer d u rc h  P ré m o n tré  selbst) n u r  dieses. D er 
K ö n ig  L u d w ig  V I I .  v o n  F ra n k re ic h  b e s tä tig te  u n d  v e rv o lls tä n d ig te  
1147— 1150 d ie  S chenkungen v o n  L ä n d e re ie n  u n d  W ä l d e r n  an 
P ré m o n tré  (Taiée S. 141). 1140 en tsch ied  der P ap s t, daß de r P rä m o n - 
s tra te n se ro rd e n  (w ie üb rigens auch der Z is te rz ie nse ro rde n ) ke ine  Z ehn te  
zu zah len h ä t te  v o n  seinen K u ltu re n  u n d  seinen L a n d w ir ts c h a fts 
p ro d u k te n . D ies w u rd e  1144 e rn e u e rt (Taiée, S. 147). Dagegen k o n n te  
de r O rden  s e it 1296 Z ehn te  v o n  N e u la n d  v e rla n g e n , d. h. v o n  R o de
la n d , das sonst v o n  Z ehn ten  f re i w a r (Taiée, S. 191). D e r B is c h o f v o n  
Sen lis g ib t  1141 u n d  das K a p ite l v o n  Soissons 1209 L ä n d e re ie n  an 
P ré m o n tré  ohne Jah resz ins : „denn , diese L ä n d e re ie n  können  n u r  etwas 
h e rv o r  b r in g e n , w e nn  sie m it  S o rg fa lt  b e a rb e ite t w e rd e n .“ A u c h  v ie le  
W ä ld e r  w u rd e n  ih n e n  gegeben u n d  nach  der R o d u n g  n u r  das sog- 
„ te r ra g e “ , (e tw a  =  %  des Z ehn ten) v e r la n g t. Siehe d ie  L is te n  der 
S chenkungen an  P ré m o h tré , 1130— 1220, (Ta iée, S. 161 — 169). 
W ic h t ig  s in d  noch  d ie  B ez iehungen zw ischen  den P rä m o n s tra te n s e rn  
u n d  den Z is te rz ie n se rn  (über deren A u s b re itu n g , siehe D W Z P , H e ft  35, 
S. 225 f f . ) .  D ie  be iden  O rden  schlossen 1131 e inen V e rtra g , aus dem  
w ir  h ie r  (nach Taiée, S. 245/246) diese P u n k te  h e rv o rh e b e n :

1. M a n  w ird  n ic h t  d ie  M önche noch N o v iz e n  noch  co n ve rs i (d. h. 
L a ie n b rü d e r)  des anderen  O rdens be i s ich annehm en.

2. K e ine  neue A b te i in  e inem  U m k re is  v o n  4 lieues (1 lieue  
4 )4  km ) v o n  e ine r bestehenden A b te i des anderen  O rdens zu 
g rü nd en , es sei denn  in  sehr f ru c h tb a re n  G egenden, w o der 
U n te rh a lt  be id e r be i ge rin ge re m  A b s ta n d  ge s ich e rt is t .

3. V o n  e inem  W ir ts c h a fts h o f ( „g ra n g ia “ ) zum  nächs ten  des a n 
deren O rdens oder e ine r A b te i w en igstens e ine E n tfe rn u n g  von  
e ine r lieuse lassen.

4. V o n  e inem  F ra u e n k lo s te r zum  anderen w en igstens 2 lieuse.
5. S ich n ic h t  gegense itig  den M a rk t  zu ve rd e rb en , d. h. n ic h t  in  

e inen K a u f e ing re ifen , ehe der andere O rden , der ih n  angefangen 
h a t, ih n  auch beendet ha t.

6. D e r eine O rden  w ird  v o m  ande ren  w eder v o n  L e b e n s m itte ln  
noch vo n  K u ltu re n  irg e n d w e lch e  Z ehn te  ve rlan gen .

1. . . .  8. . . . 9. . . .
D ie  o f t  z it ie r te  S c h r i f t 'v o n  C h. T a i é e  h e iß t m it  ih re m  ganzen 

T i te l :  „P ré m o n tré , é tude  sur l ’ abbaye  de ce nom , su r l ’ o rd re  q u i y  a 
p r is  naissance, ses p rogrès, ses épreuves e t sa décadence“  =  B u l le t in  
de la  Société A cad ém ique  de L a o n  1872— 74. X I X ,  93— 261 (Jah re  
1121 —  1512), X X ,  1 - 2 5 6  (Ja h re  1512— 1793).

W a lth e r  M  a a s.



Kurze Beiträge 265

Neuland im Amte Postolitz nach 1772
Bald, nach der Besitznahme des Netzelandes musste auf des Königs 

Befehl un tersuch t werden, wo neues Land zur Ansetzung von K o lon is ten 
oder doch zu W iesen wachs fü r  die a lten O rtschaften zur Förderung der 
V ie hzu ch t gewonnen werden könnte. Seine „ In te n tio n “  ging näm lich dahin, 
die neuen Landesteile müssten B erlin  so m it  B u tte r versorgen, dass datür 
n ic h t m ehr sovie l G e ld  nach Sachsen gehen brauche! Bis zu seinem Tode 
drängte er bei der Brom berger Kam m er dahin und verlangte Anlegung von 
H o lländere ien in  den Bruchgebieten der unteren N etze und in  anderen 
W iesengebieten, gab Ratschläge, w ie die Bevölkerung gemeinsam in 
„Schiffsgefässen“  durch den neuen „G ra b e n “  und die N etze Butter« 
Sendungen nach der H a up ts tad t schicken sollte, wünschte, dass Land» 
mädchen von d o rt nach seiner „B u tte rakadem ie“  im  unteren Havelbruche 
zur A usb ildung  geschickt werden sollten, wozu die Kam m er einen „schick« 
liehen“  Fonds auszum itte ln  und vorzuschlagen hatte. (B rackn itzsH olland, 
A m t) . Im  Jahre 1775 w urden im  „D u ka ten b ruch “  bei Posto litz  angesetzt: 
M ichael und Johann Zahn, M ichae l K ern top, M ichae l W ollenberg, Peter 
Panek und eine W itw e  Schm idt.

Dann bekam der Feldmesser Hessenband, aus G otha gebürtig und 
von einem Regimente dazu beurlaubt, den A u ftra g , im  A m te  P osto litz  nach 
Ländereien zu suchen, die u rbar gemacht werden könnten und sie genau 
zu vermessen. E r arbe ite te  d o rt z iem lich lange, so dass er im  ganzen 
180 T lr  16 G r 62/3 P f verd iente, die nötigen K ettenzieher dabei mussten 
die .O rtscha ften nach a lte r W eise stellen. Hessenband musste öfters Vor« 
schüsse nehmen. A ls  er 1778 nach seiner H e im at reisen musste, gingen 
ihm  die G e ld m itte l gänzlich aus, auf der Rückreise w ar er in  B e rlin  davon 
ganz „en tb lö ss t“ . E r wohnte in  der Mauerstrasse beim  Nagelschmied 
Hem pel und schrieb von d o rt an den zuständigen E ta tsm in is te r um 94 ,T lr 
Rest. A b e r die Kam m er ste llte  auf Nachfrage fest, er habe nu r noch 
A nsp ruch auf die H ä lfte  davon, die dann auch gezahlt wurde.

Seine E rkundungen vera rbe ite te  die Brom berger Kam m er in eine aus« 
füh rliche  Tabe lle  über M e lio ra tionen  ihres Bezirks: da war ein See bei 
R attay, 7 H u fen  gross, der durch Ablassung durch den „B o lm ik e r“  Fluss 
nach der N e tze zur H ä lfte  wenigstens W iesen hergeben könne. A lle rd ing s  
musste da geholfen werden, denn nach Hessenbands Feststellungen handelte 
es sich um 30 Fuss G efä lle  bis zur N etze! Das R ohrbruch zwischen Podanin 
und Posto litz , 36 H u fen 15 M orgen 160 Q uadra tru ten umfassend und m it 
E lsenbuschwerk bewachsen, konn te  nach seiner M einung durch einen 
G raben nach Polen zu oder auch nach O strow ke zu fü r A cke rlan d  ge« 
Wonnen werden, es handele sich nur um 600 Ruten auf dem Am tsgelände 
bei einer T ie fe  von 3— 4 Fuss. Das kle ine R ohrbruch bei Konkolewo, 
8 H u fen  gross, w ar s tr it t ig  im  Besitz, da die Budsiner Burger darauf An« 
Spruch erhoben. H ie r könnten K o lon is ten  nach Stangenfort\ zu angesetzt 
werden. D ie  3 H u fen  grosse „K u ttc h e n b lo tte  nach ,,Dering zu h ie lt dei 
Feldmesser n ic h t fü r  A ckerbau geeignet.

Das Heide« und F ierb ruch bei Jankendorf nach dem „Prachnerbruch 
in  Polen zu fand der Feldmesser schon zur H ä lfte  urbar. Es w ar 1746 von 
Jankendorf fü r  30 T lr  vom  Budsiner Starosten gekauft worden zur H utung, 
was aber erst 1765 gegen einen Jahreszins von 3 T lr  bestä tig t wurde. 
T e il daran ha tten auch N e ud o rf und Kroschen (?), es fasste 12 Hufen. Ein 
E lsenbruch nach T arnow o zu müsse nach G oczijew o abgele ite t werden 
und könne gutes A cke rla n d  geben, w ie auch ein Z ip fe l nach G ram sdort zu 
von 3 H ufen, w o einst Buchen standen, h ie r wäre P latz fü r einige Kolo« 
nisten. D ie T arnow er B lo tte , A m tsbes itz  von 15 H u fen  Um tang, gäbe 
nach Schlagen eines Grabens nach Polen zu fü r Bnesen H o lländer W iesen 
und H ü tung  fü r  Jankendorf, ebenso bei S tangenforth 3 Hufen, die noch zur
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H ä lfte  m it  E rlen  bestanden waren. Genau 37 H u fe n  111 Q uadra tru ten  
mass das „L a c k d iru c h “  zwischen Jankendorf, Budsin und Neubuden. H ie r 
ha tte  sich im  vergangenen H e rbs t schon der Bürgerm eister F ieb ig zu Budsin 
„be ikom m en lassen“ , fü r die Bürger W iesen abstecken zu lassen, wogegen 
aber Jankendorf schon P rotest eingelegt hatte, l 'u r  P os to litz  bo ten 5  H u fen 
bei S tangenforth und Z ie g en fo rth  gute W iesen, da im  Sommer das G ebiet 
schon m eist trocken  lag. Zw ischen Budsin und dem A m te  herrschte Stre 
um  rd. 3 H u fe n  von „A ltsch iew e»S tangenforth  , es lohne h ie r aber die Ent* 
Wässerung n ich t.

U m  eine H o fs te lle  in  dieser Gegend bewarben sich am 12. A p r i l  177< 
aus T lu ka w i, in  der S taroste i Rogasen gelegen, Johann Ganske und M athias 
H o ffm ann und boten fü r den M orgen 4 G r Z ins. N ach der vorgenommenen 
Vermessung waren aber nu r 72 M orgen vorhanden, von denen fü r  Gansk 
die erbetenen 2 H u fe n  be re itgeste llt w urden, den Rest so llte  ein d o r t anzu» 
setzender U n te rfö rs te r erhalten, H o ffm ann  w urde nach B rackn itz  gewiesen.

Ganske kam  m it  Frau und Sohn und Toch te r, brachte an barem Gelde 
250 T lr  m it  ins Land, dazu an lebendem  Inve n ta r 2 P ferde 4 K ühe m i 
2 S tück Jungvieh, auch 4 Ochsen und die A ckergerä te . H o ffm ann  hatte 
zwei Söhne und nu r 50 T lr  bar, brachte aber auch noch w ie  auch Ganske 
Roggen, Erbsen, H a fe r und G erste zur Aussaat m it. Ganske bekam  im  
selben Jahre schon seinen E rbpach tvertrag. Danach lie fen  die F re ijah re  bis 
1781, nach zwei Jahren aber musste er schon Fourage fü r  die Kavallerie» 
p ferde abgeben, die üb liche V o rsp a n n p flich t bei Reisen des Kön igs und 
m ilitä rischen  M ärschen stellen, auch einen M ann zu den am tlich  angesetzten 
W olfs jagden in  der Gegend und die sonstigen nachbarlichen Lasten über» 
nehmen. N ach A b la u f der F re ijah re  zahlte er jä h r lic h  9 T lr  16 G r Z um  
A u fb a u  bekam  er das nötige H o lz, musste aber spater auf R e p a ra tu rh o '■ 
verzichten, sonst so llte  er in  seinen Rechten „k rä ft ig  geschützt werden .

V o rh e r waren w o h l noch un te r dem Starosten v o r E in rich tu ng  des 
A m tes  fü r  das D uka tenbruch  geworben w orden aus Polen M ichae l und 
Johann Zahn, M ichae l K ern top , M ichae l W ollenberg , Peter Panek und die 
W itw e  Schm idt, die bei 4 F re ijah ren  dann 64 T l r  72 G r Jahreszins nach 17/9 
en trich ten  sollten.

N ach Jankendorf zu in  A sche n fo rth  und auf der langen B lo tte  wurden 
um 1775 w eite re  14 K o lon is ten  angesiedelt gegen Jan ken do rk  P rotest und 
B rackn itz  H o llände r, der aber von B e rlin  als „unerheb lich  abgewiesen 
wurde. D er K on du k te u r Schüler musste sich m it  der Verm essung beeilen, 
da h ie r auch ein E inkaufsgeld angeboten w orden w ar von  den von drüben 
Gekommenen K o lon is ten, denen der S tarost zuerst S tellen bei D rygen  und 
Desnike (?) zugewiesen hatte . Sie mussten aber um siedeln und bekamen 
da fü r 60 und m ehr M orgen, die aber erst gerodet werden so llten D a nacti 
des Königs „ In te n tio n e n “  das Rodeholz von  der F ors t ve rk a u ft werden 
so llte  im  Interesse der kön ig lichen Kasse, so w e igerten sich die Ankom m » 
linge ein E inkaufsgeld zu zahlen, und der A m tm ann  B eu tle r von P osto litz  
musste sich bemühen, die Sache als be rech tig t zu schildern, w e il die G efahr 
bestand, dass ein T e il „u n lu s tig “  werden koüme, was man m  B e rlin  auch 
einsah und sich m it  dem schon bezahlten Em kaufsgelde begnügte. M an 
drängte, die E rbverschre ibungen ba ld  zur K o n firm a tio n  einzusenden- 
D a rin  w urde  bestim m t, dass der A u fb au  gegen F re iho lz  und etwas B eih ilfe  
in  bar nach am tlich  genehm igten Rissen und Anschlägen selbst erfolge 
solle jede r ha tte  auf einem A m tsvo rw e rke  4 Handtage zu verrich ten , nach 
den F re ijahren auch Fourage zu lie fe rn  und V orspann zu le is ten ; über 
den Z ins  pro M orgen konn te  man sich n ic h t einigen, so dass er zwischen
3__4  G r betrug. D er gemeinsame E rbve rtrag  fü r  den Schulzen trug  folgende
U nte rkreuzungen; M ichae l Schramm, M.. Grams, Jakob Schedler, C h ris top 
Marcus, Chr. Schurr, G o ttfr ie d  Freund, Johann U tech t, Lorenz W ilde . 
C h ris toph  Kühn, Caspar Podolski. D e r Justizbeam te ha tte  die Besehend»
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gung der zustim m enden Kreuze so undeutlich  geschrieben, dass der M in is te r 
G audy w o h l in  des Königs Nam en das rügen musste, ebenso die liederliche 
Schreibweise in  ähnlichen Fällen bei Springberg, A m t Lebehnke und K  .* 
Schrotz, A m t Neuhöfen. V o r  allem  lag den B erline r Stellen daran ob der 
In h a lt der Verschre ibung auch deu tlich  gemacht worden wäre dam it spater 
ke ine rle i A usreden nach dieser R ichtung m öglich seien. D ie  M ahnung 
half, denn die späteren Bescheinigungen sind sehr schon geschrieben.

E ine T abe lle  vom  W in te r 1777 be rich te te : es standen 3 W ohnhäuser, 
2 Scheunen und  je  4 Ställe und „B uden“  schon da, die W in te rsaa t be r g 
41 S chffl im  ganzen. Das nö tige Bauholz war spez ifiz ie rt berechnet und von 
dem Forstdepartem ent b e w illig t worden, aber die Bespannung der o o - 
n is ten  w ar zu schwach zur eigenen A n fu h r, darum  sollten die U rtscnanen 
des A m tes  nachbarliche H ilfe  dabei leisten. W iederum  gab es eine Lis e. 
R a tta y  ha tte  damals ausser dem Freischulzen noch 4 fre ie  W ir te  und 
5 Scharwerksbauern, Podanin 2 Schulzen und von jede r der andern horte .,  
Jankendorf auch 2 Freischulzen, 1 F re ikrüge r und 30 Scharwerker, m  Brack* 
n itz  H o llä nd e r sassen 20 fre ie  Bauern, P os to litz  und Dreihaus hatten 
8 fre ie  Bauern zusammen. Dazu kam en an Kossäten in  Konko lew o 3, 
Jankendorf 2 und in  Podanin 4, von denen jede r wenigstens 2 Stamme 
heranschaffen könne. Im  ganzen waren davon rd . 400 zu leisten. D ie 
Regelung dieser zu stellenden Fuhren brauchte na tü rlich  aus manchen 
G ründen Z e it, sie w ar nach Beutlers B e rich t sogar schw ierig: er war als 
Inspek to r des M agazins 4 W ochen abwesend gewesen, dann gabs fü r die 
Gegend m ilitä rische  M arschfuhren, so dass die Z ug tie re  s ta rk  m itgenom m en 
waren, und die F rühjahrsbeste llung stand v o r der T ü r. E r konnte  nur 
anheim stellen, fü r  die Stellung von  Fuhren je  nach der Beschaffenheit 
de r Baumstämme 1— 16 G r Fuhrlohn zu bew illigen, was eine Ausgabe von 
140 T lr  bew irken  würde.

Es feh lte  um  diese Z e it  n ic h t an U ng lück ! E m s t Tram s in  Stangenforth 
w ar am 7. Januar 1780 abends sehr frü h  zu B e tt gegangen und w urde gegen 
9 U h r durch einen Feuerschein durch eine Hauswand geweckt: W and und 
Dach standen schon in  Flammen, N achbar M ichae l Z ahn ha lf re tten  und 
w ar m it  T ram s v o r dem Justizbeam ten dann der Auffassung, ruchlose 
Leute hä tten  das Feuer von  aussen angelegt. D ie  Gebäude waren zwar 
bei der Dom änen*Feuersocietät vorschriftsm ässig versichert, aber die 
Sache w ar noch n ich t rech t im  Gange, so dass es zw e ife lha ft war, ob das 
G eld  an T ram s gezahlt werden konnte. Seinen V e rlu s t gab er m Posto litz 
genau an: 1 P flug =  2 T lr ,  2 Eggen =  16 G r, je  2 Kupfer* und Messing* 
kessel, zusammen 11 T lr  4 G r, 1 Z inn flasche =  1 T lr ,  5 H obe l 1 1 1 
J> G r, je  3 Sägen und A e x te  und zwei Handbeile. V e rb ran n t waren ferner 
1 D e ckbe tt und 5 K issen =  6 T lr ,  1 T uch ro ck  =  21/, T lr ,  1 Lederhose 
=  1 T lr  und 2 B rusttücher =  2 T lr  4 G r. (!) D e r Gesamtschaden betrug 
33 T lr ,  was Tram s beeidete. A u ch  Nachbar Z ahn b o t seinen Schwur an.

T ram s ha tte  den M u t ve rlo ren  und verkaufte  die Stelle an einen G ott* 
fr ie d  K rüge r; der K au fvertrag  w urde auf einem G erichtstage m  Fostoütz 
abgeschlossen. K rüger zahlte da 124 T lr  bar in  ^ e p n w a r t  ^  f  • ’
Hedw ig Julie, geb. W e lk  und ihres K ura to rs  D an ie l M ü lle r Beide Pai feien 
begaben sich a lle r A us flü ch te  gegen den K o n tra k t und unterschrieben ihn. 
v o r dem Justizbeam ten Posselt und dem A m tm anne Beut er.

D ie  höheren Instanzen w o llten  aber vo r ih re r Zustimmung wissen ob 
K rüger aus eigenen M it te ln  bauen konnte, «onst so llte  d l® Ste“ f  . , a" f  
schlagen und auf einem T e rm in  neu vergeben werden. M a g
aber auf 3 F re ijahre  und etwas Freiholz.

Im  Jahre 1778 konnten 7 Fam ilien fü r K onko lew o gem eldet werden: 
aus G rü tzendorf, in  der H errscha ft Polajewo gelegen, kam M ichae l G runm g
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m it 18 T lr  barem Gelde, 2 Pferden, 1 K u h  und an G etre ide 24 S ch ffl Roggen 
und je  4 G erste und Erbsen. D er N am ensvette r C h ris toph  aus demselben 
D o rfe  brachte bloss 8 T l r  m it, an V ie h  je  1 P ferd, 1 Ochsen, -5 Schafe, 
dann W agen und P flug und etwas Roggen und Gerste. V o n  d o rt stam m te 
auch M a rt in  Glaesemann m it  Frau und T och te r m it  baren 20 T lr ,  2 Ochsen,
3 Kühen, 4 Schafen, 10 S chffl Roggen und A ckergerä ten. Ansässig w a r 
schon nach A sche n fo rth  zu m it  2 H u fen  ä 10 T lr  Z ins  bei 4 F re ijahren. 
A u ch  er stam m te aus G rü tzendorf, ha tte  auch erst eine T och te r, ha tte  n u r 
9 T l r  bar ins Land gebracht, dazu aber 2 Pferde, 3 Kühe und 1 K a lb  und
4 Schafe. C h ris toph  M itte ls ta d t und M ichae l K lin g b e il zogen aus G em bitz  
zu, M ichae l Schulz kam  m it Frau, einem 17jährigen Sohne und 3 T öchte rn , 
14 T lr ,  2 Pferden, 3 Kühen und 1 Stärke, 12 S chffl Roggen, 4 Erbsen, W agen 
und P flug  aus P ripkow o bei Połajewo. Ihm  fo lg te  im  nächsten Jahre von 
da ein M ichae l Schm idt, der in A schen fo rth  keine Stelle annehmen w o llte , 
da ih m  das Land zu schlecht war, und e rh ie lt 75 M orgen, w e il er 2 Söhne 
und 1 T o ch te r ha tte  und 50 T lr  m itbrachte.

A uch  h ier w urde bei fre iem  Bauholz und B aube ih ilfe  und Fuhrgeld ver* 
langt, dass jede r selbst aufbauen müsse, der Z ins  so llte  durchweg 4 G r p m  
M orgen nach den 4 F re ijahren betragen. Bei den V erhandlungen über d ie  
Erbverschre ibungen gab es h ie r weniger W ide rs tände  wegen der Vorspann* 
Stellung und Fouragelieferungen als in  A schenfo rth , wo ein M ichae l Schm idt 
und M ichae l Schramm der Kam m er als A u fw ie g le r gem eldet wurden, die 
als D rohung, als sie den „U n g ru n d “  ih re r W eigerung der U n te rs c h rift in  
B rom berg n ich t einsehen w o llte , gedroht wurde, ih re  Stellen „anzuschlagen 
und  auszubieten“ . D ie  Gebäude w urden nach und nach e rrich te t, w o rüber 
der A m tm ann  a lljä h rlic h  genaue U ebersichten e inre ich te : 1780 ha tte  Peter 
Schm idt erst in  A sche n fo rth  das H o lz  angefahren. E r w ar um  1770 der 
W erbung des Balster Am tm annes Crisenius ge fo lg t und w ar auf dem K ie tz  
bei K a lli es m it  10 Landsleuten angesetzt worden. Es w ar ihnen versprochen 
w orden, B renkenho ff w ü rde  ih re  G eld forderungen von dem G rundherrn , 
einem General R adziński oder dessen Pächter von Znoborski,. durch einen 
Leu tnan t von  U nruh , der in  C zarnikau stand, „b e i H e lle r und P fennig“  
aus W isch in  einziehen und ihnen dann zum A u fb au  zustellen. A b e r dam it 
haperte es dann nach 1772, so dass der A m tm ann  Crisenius, der die In ter* 
essen der kön ig lichen Kasse zu ve rtre ten  hatte , einer A nza h l dieser Kolo« 
n is ten die Stelle aufsagte, ih r  Inve n ta r zu rückbeh ie lt -als Entschädigung 
fü r  die erhaltenen Bauhilfsgelder, und sie „m it  dem Bette lstäbe“  nach der 
a lten H e im a t zurückkam en. U n te r Führung des Peter Schm idt nahmen sie 
den K am p f gegen den A m tm ann  auf, der einen der K olon is ten, M a rtin  
W inke lm ann, der in  den V erd ach t gebracht worden war, „h e im lich  austreten 
zu w o lle n “ , d. h. über die nahe Grenze zu gehen, durch B renkenho ff dem 
„ M il i tä r  w idm ete te “ , ihn  der G arnison in  N euw ede l als R e k ru t gegen die 
Benefizien der K o lon is ten  übergab! Seine Frau keh rte  m it  den 6 „uner* 
zogenen“  K in de rn  zu V erw andten  nach Briesen bei Czarn ikau zurück, wo 
sie sich bemühte, den M ann und E rnährer w ieder fre i zu bekommen. Es 
gelang un ter dem alten Kön ige n ic h t mehr. H o ffn ung svo ll nahte sie sich 
und  Schm idt und  Consorten dem T hrone  des neuen Herrschers in  einer 
B it ts c h r if t  „ A n  R oi —  zur höchst eigenen E rbrechnung“  1787! D ie  Sache 
w urde  neu untersucht, wobe i der Justizbeam te Kackebeck aus P osto litz  
eine Menge von A k ten bün de l, die ihm  die K ü s trin e r Kam m er zuschickte, 
durcharbeiten musste. Es gelang ihm  dann auch, neben dem Sprecher fü r 
a lle noch zu P ro to k o ll zu vernehm en: Andreas Engel (Engelke) und M a rtin  
M ah lke  aus Budsin H o llände r, den als E in lieger je tz t  in  Cosnower Ho llän* 
der in  Polen wohnenden Johann Quast, den M ichae l F reitag in  G em bitz* 
Polen, die K in d e r eines in  Budsin unterdessen verstorbenen C hris tian  
Pufahl und E lisabeth W inke lm ann  aus Briesen. Sie gaben alle genau an. 
was ihnen Crisenius von ih rem  Inve n ta r e inbehalten habe, w o fü r er zu 
ha ften hätte . Schm idts V erze ichn is w ar besonders um fangre ich: 2 Pferde 
m it Sielen, 2 zw e ijährige  Färsen, 1 Schwein, 3 H ühner m it dem Hahn, dann
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an W irtscha ftsge rä ten  W agen und Pflug, Häcksellade m it  2 Messern, die 
Sense und den Schärfbalken dazu, 3 Sicheln und ebensovie ß
nebst 1 Heugabel, den M isthaken, 2 Sägen, die m it Eisen, beschlagene 
F u tte rk ripp e , end lich  an Hausgeräten 1 risch m it -  Sc u c , >
Waschfass, W ebstuhl, je  2 W asserkannen und M eh ltonnen 1 M ehl 
Dann beanspruchte er noch vom  A m tm anne 3 T lr  8 G r fü r
5 K la fte rn  B rennholz fü r  die zum A u fb au  von Kalbes e rrich tee tn  Ziegeleien 
beim  K ie tz. Scheune und S tall ha tte  er, w ie auch die andern, meistens 
schon auf gebaut!

Hackebeck kam  aber durch das S tud ium  des A k tenm ateria ls  zum Er» 
gebnis, C risenius habe nur die Interessen der kön ig lichen Kasse Ü 
und durch seine harten Massregeln sie v o r V erlus ten  bewahren w o lle  . 
Für die A n fu h rge ld e r von Brennholz konnte  Schm idt keinen unqm ttie rten  
Lieferungsschein des Aufsehers bei den Ziegeleien beibnngen. Ausserdem 
wiesen die Auszüge aus den Fuhren fü r d ie  Z e it  der A nw esenhe it 
Schm idt, die der K a llieser Bürgerm eister K irch s te in  als V o rs itzender de 
damaligen Baukom m ission genau die Fuhren des Schm idt als bezahlt na 
Das Inve n ta r war bei der Abnahm e k o rre k t durch Crisenius abgeschatzl 
worden, der W e rt gegen die erhaltenen H ilfsge lde r verrechnet worden. 
D er dem „ M il i tä r  gew idm ete“  W inke lm ann ha tte  sich schon in  seiner D a i, 
n ison S te ttin  1775 v o r den V orgesetzten p ro to ko lla risch  a ller Ansprüche 
an den A m tm ann  begeben. A lle  w urden daher 1789 ab und zur Kühe ver, 
wiesen, die Frau W inke lm ann  getröstet, der M ann bekom m e ja  sein Ira k ta ,  
m ent. Hackebecks D iä ten fo rderung  musste erst g ründ lich  exam in iert 
werden, wonach er dann 13 T lr  14 G r angewiesen erh ie lt von der K ustrine r 
Kam m er.

Peter Schm idt konn te  die Stelle in A schen fo rth  n ich t halten, sie über* 
nahm ein C hris toph  Phal. E in  G o ttfr ie d  Freund verkau fte  an Georg Koss. 
Es kam  dann noch h ierher Erdm ann K öpke aus W isch in  H o llan  er m i
6 K inde rn , da run te r die Söhne Andreas 18, und M a rt in  12jährig. E r besass 
60 T lr ,  je  4 Zugochsen und Kühe, dazu 5 K älber, 13 Schafe und 12 Bienen, 
rüm pfe. D ann M a rt in  A rn d t  aus Prosnowo m it baren 100 T lr ,  je  3 Pferden, 
Kühen und Kälbern, dann brachte er auch G etre ide fü r 1 Jahr m it. sein 
Sohn Erdm ann w ar 20 Jahre a lt. E r verlangte das W eiderecht in  der 
F orst gegen Erlegung des E inm ietegeldes. Bald aber wurde berich e , t a  
er seinem Schwiegersöhne C hris toph  H in z  übergeben hatte, der sic ie 
Stelle m it  einem M ichae l A rn d t  te ilte , was von B erlin  auch genehmigt 
wurde. E ine D e pu ta tion  von A schen fo rth  ba t in  Brom berg um E rn  ß 
einer Schule und A ussta ttung  der Stelle m it rd. 20 M orgen Land, es wurden 
15 M orgen b e w illig t und von der Forstverw a ltung das von einem «au, 
bedienten sehr spez ifiz ie rt angegebene Bauholz da für. 8 c \\e  ens a
30 Fuss lang, 9 Z o ll im  Zopfe , 32 Balken, ebensoviel Schneidelatten 32 r u  s 
lang, 50 Espen, oder Erlenstäm m e und 21 Lattenbaum e A n  Brennholz 
so llten  jä h r lic h  ge lie fe rt werden 30 Fuder Sprock, und Leseholz. A uch 
das noch nötige Bauholz wurde ähnlich grupp ie rt ange or er

Im  Jahre 1784 kam  es dann auch zu einer Regelung der Steüung^von 
A rb e its k rä fte n  zum Festungsbau in  Graudenz von 1/ • „  W iede
feh lten  in  A schen fo rth  noch die W o h n h ä u s e r K o n Z l l t  
A n  Zm s kamen schon ein 115 T lr  52  ̂^ r  9 P w u rd en gem eldet: Chr.
zahlten 5 Besitzer 25 T lr .  A n  Besitze eran< S ^  MatWas H o ff mann. 
M arkus ha tte  an Andreas W ittlieD , y n r- T c l Rr „,,n  ve rkau ft
G. Koss an G o ttlie b  Bonas, C hris toph H inz  an Jakob B.aun ce iKautt.

A . K oerth, Berlin .
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Aus der Zeit des Aufbaues von Lissa 
nach dem Brande 1790

D e r grosse Brand vom  Jahre 1790 ha tte  in  der S tad t 832 und in  der 
V o rs ta d t 34 Häuser m it  Nebengebäuden in  Asche gelegt. D u rch  ein Gesuch 
des G astw irts  G reu lich  vom  26. Ju li 1793 w urde  die B e rline r Z en tra le  
veranlasst, einen genauen B erich t über die b isherige A u fb a u a rb e it einzu« 
fo rde rn , nachdem man am 17. M ä rz  schon gefragt ha tte , was der G rund he rr 
der S tadt, F ürs t S ulkow ski auf Reisen, b isher dazu getan hätte . Es gab 
eine ausführliche „G eschichtenerzählung“  m it  um fangre ichen Beilagen von 
den V erhandlungen des Rates m it  dem Fürsten in  W arschau und den d o r t 
abgeschlossenen Rezess vom  11. O k to be r des U nglücksjahres. D er Rat. 
ve rtre te n  durch F ried rich  Z ieg le r, A e ites ten  der Tuchm achergilde, Samuel 
Frühboese, 'Johann W o lff ,  Senator Synd ikus Samuel M ankiew iec und 
D a v id  W o lff ,  ha tten  die Erlassung der Schlacht« und  Schanksteuer vom  
Januar 1791 an auf 12 Jahre erre icht, d. h. sie so llte  eingezogen und als 
U n te rs tü tzung  fü r  die N eubauten verw endet werden, den zahlreichen 
Juden w urde die K op fsteuer nach einem bestim m ten Plane erlassen. Das 
Baum ateria l so llte  z o llfre i bleiben, die S tad t brauchte fü r  diese Z e it  keine 
R ekru ten stellen.
* D e r M in is te r Struensee fand das aber n ic h t fü r  ausreichend und auch 
n ic h t fü r  zweckmässig, da so zu langsam Baugelder zusammen kqmen. 
D e r S taat solle aus der Accisenkasse Bauzuschüsse geben und die Schlacht« 
und G etränkesteuer dann zur A bdeckung verwenden. Hauptsache sei, dass 
die Bauten ge fö rde rt w ürden, dann könne der einzelne Bürger le ich te r K re d it  
bekommen. Es müsse v o r allem  nach einem e inhe itlichen  Plane gebaut 
werden, um  ein regelmässigeres S tad tb ild  zu bekommen.

D ie  K am m er zu Posen verlangte darum  eine O berle itung  und fo rde rte  
dazu den Bau inspekto r Busse aus G logau auf D iä ten  an und be rich te te  
über die bisherigen Bauten: erbaut waren erst 366 Häuser, davon 182 massiv, 
die andern Fachwerk, aber o f t  nu r als N o tb e h e lf auf den G ehöften, ohne 
R ücksich t auf das Strassenbild. Dem  so llte  durch am tliche Baubediente 
abgeholfen, die Riss und Anschläge von den Häusern nach den geltenden 
P rinz ip ien  aufzustellen hätten. Vorgeschlagen w urden: 200 massive zwei« 
stockige und 279 m it  Fachwerk, bei den ersten so llte  eihe B e ih ilfe  von  45, 
bei den andern von 35°/o der Kosten als s taa tlicher Zuschuss b e w illig t 
werden, die H öhe desselben w ar genau errechnet beigefügt. K re d ite  Hessen 
sich dann le ich te r beschaffen, da die re fo rm ie rte  K irchengem einde 
K ap ita lien  in  Schlesien, B randenburg und W estpreussen in  H öhe von 
70 000 T l r  au fkünd igen und an die Bürger ausleihen könne!

Es musste geklagt werden, dass einige Juden der Schulden wegen 
n ic h t auf den a lten  , Baustellen aufbauten, sondern solche von C hristen 
dazu erstanden. Das w ar in  Preussen durch E d ik t vom  Jahre 1750 verboten, 
ob das h ie r auch angewendet werden solle. Das w urde abgelehnt, da die 
sich darauf berufen konnten, Polen habe sie nie als nu r „gedu lde te  N a tio n " 
in  diesem Sinne behandelt. D ie  Le istungen des G rundhe rrn  w urden auf 
61 454 T lr  angegeben. Hauptsache sei aber, den Bürgern K re d ite  zu ver« 
schaffen, dam it H ande l und W ande l w ieder in  Fluss kämen.

D ie  S tadt gehöre zu den bedeutendsten H andelsstädten der Provinz, 
m an solle ih r  ba ld  zwei W o llm ä rk te  verle ihen und ein W ollm agaz in  zur 
Förderung der Tuchm acher anlegen. Es könne vo re rs t auf dem Boden des 
ba ld  ausgebauten Rathauses un tergebracht werden, von  dem das gewölbte 
Untergeschoss m it  der Stadtwage und den B rotscharren unversehrt ge« 
blieben war. N ach der U k ra in e  waren bisher o f t  gegen 1500 Stücke Tuche 
gegangen. V o n  d o rt brachten die zureisenden K äu fe r auf den Lissaer 
M a rk t H äute, Talg , W achs, H on ig , Flachs, W o lle  und  G etre ide. Es w urde 
an ein P ro je k t des G rundhe rrn  erinnert, die O bra  m it  der O der zu ver« 
b inden, das der F ürs t gern hergeben würde, wenn die S tadt angekauft
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s“

dass keine Preise fü r  H o lz  a"S®Seben werden kon t  ^  M  ^  .q Reisen 
steme seien aber p ro  Tausend 6 T ir  16 G r h in re ich  ssen der Schffl
zu haben, K a lk  koste in  Bunziau oder in  Bonke ( • )  P R ss von 1791 
1 T lr  4 G r. D ie  Summe der erlassenen Steuern nach dem Rezess vo i 
an Schlachtgefällen, Zapfen» und Rauchfanggeld berechnete e r a ^ a «  y J. 
T lr ,  w ovon  allerd ings schon ein T e il ve rb rauch t war. 11066 G ld
den geschädigten Juden, denen aber der Z ins  fü r  ge
von den Jesuiten erlassen wäre, was auch b e w illig t w u rae : . , Exes

Sulkow ski ha tte  a llerd ings durch A nd rohung  von m ‘1,ta” sch ' :der 
k u tio n  doch gewisse Zahlungen erzwungen aus der T ranksteuer, v  
k le inen T onne ä 36 Garniec, näm lich 12 G r 12 Pf, wogegen sich der hu rs t
in  m ehreren B rie fen wehrte. , , • ;  Rauenden

Dann ste llte  sich heraus, dass die Dachziegel den mei:sten Bauende
zu teuer waren, weswegen manche lieber wegziehen w o llten  und e 
taten, darum  bat die Kam m er um  A nlegung einer neuen Z ie g e le i.u m  
um die Genehmigung, vo re rs t m it  Schindeln decken zu,,d ^ rfeE ’ ™ gelegt 
darauf halten, dass die Dachsparren schon fü r  Ziegelbedeckung ang g

WUr Dazwischen kam  dann der Fa ll des arm verstorbenen Bürgers T u rne r 
zur Entscheidung. E r ha tte  1759 vom  Lazare th ein t  dessen
auf sein Haus geliehen, das dann auch abbrannte. D a Fu™ ^ T tt  werden 
m it  dem T ode  abgegangen w ar und das K a p ita l zum   ̂ au ., , T u rne r
sollte, h ie lt sich die V e rw a ltung  des Fonds an die ß « t e  e «  
die ö ffe n tlich  zum V e rka u f aufgeboten wurde, aber nu r einen l  us z ltante 
von 100 T l r  fand. Da noch 59 T l r  res tliche r K o n tr 'b u ü o n  darauf a | ■ 
so gab man den Zuschlag n ich t. B e rlin  w ar m it  dem V e rka u f auch nie 
einverstanden, es so llten die Schuldigen e rm itte lt  werden, an die che l ^ a -  
re thve rw a ltung  sich ha lten könnte. D ie  beiden V ors teher desselbe }
am 3. M a i 1794 v o r dem versam m elten Rat darüber vernom m e . u 
W o llm ann  und  Johann D anie l M u lack  sagten aus, sie hatteni vo r U  Jataen
die ehrenam tliche V e rw a ltung  des K ap ita ls  von 1 nedrungen
und hä tten  bei T u rn e r dauernd auf Rückzahlung seiner Schu d 
der Rat habe aber stets zur G edu ld  gemahnt, das mussten d e ehemiliegen 
M itg lie d e r Funk und Zacher ihnen bezeugen, so mussten sie jeg
schulden ablehnen. ,, _  , „ „« tn v lip n e n  T u rne r

Z um  G lück  m eldete sich am selben Tage des verstorbenen i
Schwiegersohn, der P fe ffe rküch le r D an ie l Engel und ^  über,
zu übernehmen, fa lls  man ihm  den Bauplatz T u rn  angenommen
lassen w o llte , was e rle ich terten  Herzens vom  Magwteate “ «enom 
wurde, der dann so fo rt die E rlaubnis dazu m  B erlin  nachsuchte,

U eber die eingegangene Schlachtsteuer und Ausgabe ^ ’\ ê er^a re n

S e S n S U  Ä 1f G r  9 P f,'b isher - ^ e b e ^ g e g e n  4735 T B
in  rech t verschiedenen Posten an Bauende, auch an Juden die m ^ n a c 5“ e 
davon ausschliessen w o llte , die sich aber in  g Handel ’und Gewerbe 
gerade n ic h t bescheiden ih re  V erd ienste  um , , .
„ in s  rechte L ic h t s te llte n “ , in  B erlin  daru er es eine ‘ ReiEe von Be« 

In  einer U ebers ich t ^ ° n , d “ A nspruch auf Beihilfe aufgebaut hatten.

tkv&s& 8
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fonds noch einen Bestand von 4735 T lr ,  es feh lten allerd ings noch 426 Häuser 
und 11286 T lr .

Das Jahr 1794 war wenig g lück lich  fü r  den A u fbau . D ie  Kam m er 
klagte, dass die Judenschaft nu r wenig Lust zum Bauen hatte. Das ganze 
V ie r te l müsse der alten, w ink lige n  Gassen wegen neu angelegt werden. 
M anche Baustellen hä tten 3—4 Besitzer, zw ischen denen na tü rlich  keine 
E in igke it fü r  den Bau herrsche. Es solle ihnen gedroht werden, wenn sie 
n ich t ba ld  begönnen, w ürden die P lätze ö ffe n tlic h  verste igert werden. 
Dann ha tten sich H artm ann, Gramsch, Goebel und Andersch beschwert 
be im  M in is te r, dass die Baukasse durch die hohen G ehälter, fü r  den 
S tad tinspekto r S tock =  400 T lr ,  und eines Zollau fsehers —  100 T lr ,  zu 
sehr zuungunsten der Bauzuschüsse belastet wäre. D er m in is te rie llen  An« 
Weisung, nu r 150 T lr .  daraus als Salair zu verwenden, h ie lt der S teuerrat 
entgegen, das G ehalt wäre nö tig , da die Stadtkasse n ich t le istungsfäh ig 
sei. D ie  G rundherrscha ft ha tte  zu jedem  Neubau 10— 15 S tück Bauholz 
gegeben, aber hö rte  dam it auf, w e il der V o rra t an geeigneten Stämmen 
erschöpft war, gab höchstens noch 4— 5 Stücke, tr ie b  auch w e ite r die Ab« 
gäbe besonders vom  B rann tw e in  ein.

Dann kamen die U nruhen der Insurgentenze it: d ie  Bürger fürchte ten, 
dass die Baukasse gefährdet werden könne und setzten durch, dass das 
vorhandene Geld, 2553 T lr .  103/s Pf, v e r te ilt  wurde, so dass der Bau ins 
Stocken geraten musste!

Z u  Beginn des folgenden F rüh jahrs aber konnte der zuständige Bau« 
beamte L in d h o rs t berichten, dass schon 366 Häuser standen, dann legte 
er zwei Pläne fü r neue Häuser vor, da run te r den des Juden Jakob Löbel 
37.41 Fuss Ausdehnungen. E r machte den Vorschlag eines d r itte n  Haus« 
typus: halbmassiv, w o die Innenwände nu r aus Lu ftz iege ln  e rrich te t würden, 
wo das Haus auf 2000 T lr  kom m en so llte  bei zwei Etagen. Sein Plan fü r 
das Jahr w ar: 14 massive, 13 Fachw erkbauten und 5 nach dem neuen T yp . 
wenn die 45 bzw. 30°/o Bauzuschüsse b e w illig t werden könnten. Baulustig 
waren geworden der B illa rd eu r A d e lt, der einen Bauplatz von 37.12 E llen 
erw orben hatte , und der Kaufm ann R üdiger bei seiner Stelle 62^2— 22 Ellen. 
Es müsse aber der Bauzuschuss-von 3240 T lr  neu b e w illig t werden, da die 
Kasse noch wenig G eld einbekom m en hätte . Es w urde auf Bojanow o hin« 
gewiesen, das scheinbar bevorzugt würde. Posen be fü rw o rte te  dann, die 
Juden an den Baugeldern aus der Schanksteuer auch zu beteiligen, um  bei 
ihnen^ B au freud igke it he rvorzu ru fen  und den H ande l in  Lissa in  alten 
„F lo r “  zu bringen, was auch b e w illig t wurde.

B erlin  verlangte eine Zusam m enstellung von den Leistungen der S tadt 
zu frühe re r Z e it  an die G rundherrscha ft und die Republik. D ie  konnte  
auch sehr genau spez ifiz ie rt e ingereicht werden. D ie  G rundherrscha ft 
bezog an beständigen G efä llen im  Jahre: an G rundzins 117 T lr ,  vom  
M ülle rgew erke am M ühlenzins, K ornge ld  rd . 770 T lr ,  von den Bäckern an 
K ornge ld  107 T lr ,  von den Fleischern an Bankzins 162 T lr ,  Salzpacht 816 T lr .  
A n  M ilizg e ld e r mussten aufgebracht werden als „beständ ige“  G efälle 
1646 T lr ,  fü r  die jäh rliche  Bestätigung des gewählten Rates 181 T lr  10 Gr. 
U n te r den unbeständigen G efä llen fü r  die Stadtkasse finden  sich der 
B ürgersch illing -= 1067 T lr  15 G r, fü r  die Färbezette l 342 T lr  19 G r 4 Pf. 
fü r e ingeführte B iere und W eine waren eingekommen rd. 202 T lr ,  fü r die 
zugeführte W o lle  auch rd. 160, fü r  LIo lz aus Schlesien 378 T lr ,  ebensoviel 
gaben die Tuchm acher im  le tz ten Jahre an Stempelgeld, das eingeführte 
Glas brachte 89 T lr .

A n  die Regierung w ar abzuführen gewesen 225 T lr ,  an Stempelpapier« 
geld 31 T lr  12 G r 6 Pf, der Schuhbankzins —■ 6 T lr ,  fü r  die V iehw e ide  über 
100 T lr .  D ie  Judenschaft brachte auf 6000 T lr ,  an Stem pelgeld 34, fü r  manche 
Konzession 142 T lr  usw. — 7186 T lr .

Das vie lgenannte Schlachtgeld fü r C hris ten und Juden brachte zusam« 
men 1868 T lr  25 Gr, die Pacht fü r den Ausschank von „C o ffee “  über 216, 
fü r M eth  nur 66 T lr .  Im  ganzen rechnete der E tat m it 23 572 T lr .
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Danach suchte B erlin  nun die Zuschüsse etwas zu drosseln und ge* 
Währte n u r rd. 26 T lr  Baubeihilfe, r ie t  den Rest des Schlachtgeldes auf 
Z ins  anzulegen und fo rde rte  genaue L is ten  über die fe rtigen Häuser und 
ih re  Bauart ein. D ie  sorg fä ltig  ausgeführten L is ten  wiesen 575 Christen* 
namen und 132 Judenfam ilien auf, die Höhe des bew illig ten  Zuschusses 
w urde dabei begründet, dass die Bauart ganz verschieden sei: ein« oder 
zw eistöckig , massiv oder Fachw erk und ganzer Holzbau.

N u r 308 Häuser waren um 1796 ganz fe rtig , darunter allerd ings eine 
Z ah l H in terhäuser als N o tbehe lf. Es feh lten  noch gegen 206 Christenhauser 
und 157 Judenhäuser, der M angel an Dachziegeln zwang zur Verwendung 
von Schindeln. D ie  nach A b la u f der 12jährigen Steuerbefreiung zu ent* 
rich tende Rauchfangsteuer nach erhöhtem  Satze liess manchen Besitzer 
an Schornsteinen sparen, so dass die Behörde 50°/o Zuschlag in  A ussicht 
stellte.

Eine L is te  ve rte ilte  die schon entstandenen und noch zu bauenden 
Häuser auf die einzelnen Gassen und P lätze: in  der Hirschgasse feh lten 
noch 13 Gebäude, da run te r die von dem D o k to r Doehring, dem Buch« 
händ ler K orn , der Pastoren Cassius und Polluge und des Senators Cassius. 
In  der Kaufmannsgasse waren fe rtig  26, es feh lten  aber noch 19, die Storch* 
nester Gasse ha tte  schon 22 Häuser, aber noch 23 wüste Stellen. So geht 
es w e ite r: lange neue Gasse, Grosser Ring, Reisener Gasse, G rüne Gasse, 
Mühlgasse, N euer Ring, Schwetzker Gasse, Kirchgasse, K irch ring , Schloss* 
gasse, K ostner Gasse, Bader* und LIerrengasse, W o ll*  und Stockgasse und 
K le ine F re ihe it. D ie  R ich tig ke it der A u fs te llungen  bescheinigen vom  Magi* 
s tra te  Kuntze, W o lff ,  W o ide  und H eintze , von der Synagoge D a v id  Moses 
und Posener. In  der Judenliste tre ten  neben den erwähnten Strassen noch 
auf: H in te r der Schule, Buttleygasse und H in te r dem W all.

D ie  O rts* und P rovinz ia lbehörden ha tten re ich lich  A rb e it  m it Berichten, 
Abrechnungen und Vorschlägen fü r die B erline r Z en tra le  zu tun. Im  
Sommer 1798 entschuld ig te  sich die Posener Kam m er, es sei n ich t m öglich, 
rech tze itig  Vorschläge einzureichen, da der zuständige Rat Herm ann zur 
W iederherste llung seiner G esundheit m it des Königs Erlaubnis ins Bad ge* 
fahren sei, ein anderer w e ile im  Bade P yrm on t!

O efters w urde an den G rundherrn , besser an den V o rm u nd  der m inder* 
jäh rigen  Erben in  Reisen, einen C arl Stan. von U nruh , herangetreten, 
seinen V e rp flich tu ng en  auch nachzukommen. D er kam  dann m it seiner 
Gegenrechnung! D a w ar das d ü rft ig  hergestellte Rathaus in  Gefahr, un* 
bewohnbar zu werden; der S teuerrat von H irsch fe ld  konnte nu r melden, 
es ble ibe bei des G rundhe rrn  A bneigung nichts w e ite r übrig , als zum Bau 
einen Vorschuss aufzunehmen, der in  sechs Jahren von der Kämmereikasse 
ge tilg t werden müsse. U n ru h  bangte um  die V erlus te  aus der S tadt bei 
der Abgabe von 24% seiner E innahm en an den Staat, die er w ieder nach 
der L u s tra tion  von 1789 spezifiz ie rte : A n  B ier waren damals m Lissa kon* 
sum iert w orden 778 Tonnen 60 Q ua rt im  W erte  v ° n . . VT’ ,T0I?r 
brannten Wasser 4261 G arniec 2%  Q uart, an barem Gelde e rh ie lt die Herr* 
Schaft aus der S tadt über 208 T lr .  Dann rechnete er der Kam m er die 
Kosten fü r  den Betrieb  der städtischen M alzm ühle durch die G rün err* 
Schaft genau auf: F u tte r fü r  die beiden Betriebspferde =  jä h rlich  h  
K orn , 12 Schock 10 G ebund S troh zur Siede, 4 vierspännige Fuder Heu, 
Lohn fü r den K necht =  52 T lr ,  Reparaturen usw 40 f l r  =  243 1 Ir  dazu 
2 Boten und 1 Kassierer, Schreibm ateria l =  30 T lr  (0 , auch noch 370 T lr  
E r ho ffte , dass diese Ausgaben fü r das Interesse der S tadt ihm  in  z g 
gebracht w ürden bei Berechnung der 24% Abgabe Das könne er um so 
m ehr erwarten, da die e inst im  „F lo r “  stehende S tadt stark ge litten  habe 
im  H ande l und V e rkeh r! D u rch die neue Regierung sei schon manche 
g rundherrliche E innahm e gestrichen w orden: fü r  den 1Konsens zur « eIrat: 
und E rwerbung des M eisterrechtes a lle in  jä h rlic h  rd. 200 T lr ,  fü r  das Futtern 
v on Jagdhunden 624 T lr !

b e u ts c h e  W issen sch . Z e its c h r .  i .  W a rth e 'Ia n d . H e f t  1. 1940.
18
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Je näher das Ende der S teuerfre ihe it kam, desto nervöser wurde 
auch die Bürgerschaft: der M ag is tra t ging daran, zur E inziehung der Rauch» 
fangsteuer die Schornsteine zu zählen, fand, dass man n ich t alle Schlote 
in  vorschriftsm ässiger H öhe über den D a ch firs t ge füh rt ha tte  usw. D ie  
V e rtre te r der B ürgerschaft sorgten sich um  die V e rte ilu n g  des „Leder» 
geldes“  als Zuschuss fü r  die Bauenden und schrieben nach B e rlin  in  dieser 
A ngelegenheit am 3. M ärz  1802. A ls  D e pu tie rte  Unterzeichneten Johann 
Z ilm , Johann Sigm und W eidner, Johann Andreas Scholtz, M a rt in  H antke, 
D an ie l Koch, E rns t Nathanae l K ra fft,  Johann C h ris tian  H o ffm ann  u. Johann 
Paul Heilm ann. A b e r der K ön ig  entsprach n ich t den E rw artungen: die 
K am m er ha tte  keine Fonds, da auch Fraustadt zum  A u fb a u  G eld  brauchte, 
und erm ahnte die Bürgerschaft zur G eduld !

D e r M ag is tra t ha tte  die Erhebung der Rauchfangsteuer von 1803 an 
vo rb e re ite t und ha tte  dazu „V orgänge“  aus dem Jahre 1775 als G rundlage 
benützt, dabei aber n ic h t bedacht, dass die Bestim m ungen darüber 1789 
aufgehoben worden waren. D ie  Bürgerschaft fü h lte  sich s ta rk  belastet „ in  
der nahrungslosen Z e it“ , kam  dem weisen Rate m it  V ors te llungen  über 
die hohen Sätze, die dann auch n ic h t eingingen, so dass der M ag is tra t aus 
der Kasse Vorschüsse nehmen musste. W ied e r gingen die Bürgerdepu» 
tie rte n  im  Jahre 1803 nach B erlin  und m achten in  ih re r Beschwerde geh 
tend, „dass es n ic h t angehe, die andern zu belasten, w e il die A erm eren 
die ausgesetzten hohen Beträge n ic h t zahlen könn ten ; denn nach ih re r 
M einung lässt sich bei Steuern keine solidarische V e rb in d lic h k e it denken !

D ie  K am m er nahm aber den R at in  Schutz und be rich te te  dann noch 
über den A u fbaus tand : wüste lagen noch im m er 261 Stellen, es w ürde zur 
beschleunigten A rb e it  daran erm ahnt werden. D arum  w urde die mahnende 
B ürgerdepu ta tion  nach 9 M onaten zur G edu ld  verwiesen. D ie  Kam m er 
legte fü r  die Erhebung der Rauchfangsteuer einen T a r if  von  4 Klassen 
v o r: danach so llten  die Feuerstellen, die massiv e rrich te t wurden und ein 
Gewerbe oder eine H and lung beherbergten, am m eisten zahlen, die H inter» 
häuser b lieben steuerfre i. Es kämen in  Lissa doch im m er noch rd. 300 T lr  
weniger ein als v o r 1790. D er 50°/oige Zuschlag bei zusammengezogenen 
Baustellen so llte  aber bleiben. D a m it musste sich die B ürgerschaft ab» 
finden ; v ie lle ic h t le rn te  sie auch m it  der Z e it, be i Steuern an etwas soll» 
darische V e rb in d lich ke ite n  zu denken!

E inzelne Bürger ha tten  dann noch ih re  besonderen Schmerzen: so 
w andte  sich noch 1804 der M aurerm eiste r G o ttlie b  W entze l ve rtrauensvo ll 
an den K ön ig  und  ba t um  Bete iligungsrecht bei der V e rte ilu n g  des Leder» 
geldes an die bauenden Bürger. E r ha tte  schon 1798 auf eigene Kosten 
ganz massiv gebaut, w ar dabei aber vera rm t, da er bloss die fü r  diese 
B auart ausgelobte Bauart 120 T l r  P räm ie erhalten, glaubte aber auch An» 
spruch auf die norm ale B aube ih ilfe  von 26 T lr  15 G r zu haben. A b e r die 
Kam m er, der sein Gesuch zugele ite t wurde, wies ih n  ab und zur Ruhe.

Aus den amtlichen Listen einige Namen der Bauenden:
J G. Knetsch, Samuel K e lle r, G o ttfr .  Gessner, B en jam in  Hanselberg, 

K a rl G iering , Samuel Schepe, J. G rillm ann , J. Petruschke, Samuel Benisch, 
Samuel K ra ft, J. W e ig t, G o ttfr .  f  M ath ias f  J. H e in rich  Berger, Samuel 
K lauke, E rdm ann K a liw e , M a rt in  Papmehl, Samuel Franke, D a v id  Früh» 
böse, Ben jam in  W ollm ann , N iko laus  Eckstein , D yon is ius Doerm g, J. From» 
m elt, J. Langner, C h ris toph  Geucke, J. Samuel A ndersch, D an ie l A lb re ch t 
K le w e rt, Fr. R iediger, K a r l B en jam in  W eichert, Ben jam in  G um pert, Samuel 
Franke, D an ie l M uh lock, G o ttlie b  R o tkeh l, M a rt in  Le isn itzer, M a rt in  K irste. 
Samuel Kuhnke, Franz Jede, J. K roeber, M a rt in  Z ilm , Samuel K le iber, 
C h ris tian  Löwe, J. Fengler, C h ris tian  f  Samuel f  M a rt in  Hoch, C hris tian  
f  K a r l Poranki, C h ris tian  Schellenberg, Samuel G o ttlie b  W entze l, Benjam in 
Neum ann, Ben jam in  f  G o ttfr .  W ehner, Ben jam in  P ilsch, Samuel Hiebsch, 
Samuel G reulich , D an ie l Skobel, G o ttl. Th ie le , Pastor W e rth  und  G löckner 
H o ffm ann. A lb e r t  K  o e r  t  h, Berlin.
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Aus den Bereisungsprotokollen des Domänenamtes
Putzig 1798,

Das A m t Putzig  so llte  w ieder in  Generalpacht ausgegeben werden, 
dazu musste erst der D om änenrat Kelch von der M arienw erder Kam m er 
durch Bereisung des ganzen A m tes nach den am tlichen Grundsätzen und 
ökonom ischen R ichtzah len einen neuen Ertragsanschlag ausarbeiten. Das 
nahm so manchen M on a t in  A nspruch, denn gross w ar die Z ah l der Vors 
werke und A m tsortscha ften , die bereist werden mussten, gross auch die 
Z a h l der Register über Aussaat (E in fa ll), Erdrusch, V iehhaltung, Obst« 
bäume und W eiden, die durchgearbeite t werden mussten, dazu die Errech« 
nung von 6 jährigen D urchschnittszahlen von den verschiedenen Zweigen 
der La ndw irtscha ft, w ie  es der grosse K ön ig  durchorgan is iert hatte.

K e lch  ha tte  es h ie r besonders schwer, da der Generalpächter E rnst 
C arl Bolte , der 1786 einem Krause gefo lg t war, seit 1793 als V e rw a lte r einer 
erled igten Starostei im  P etrikauer B ez irk  tä tig  war, w oh in  er m it einem 
Gehalte von 600 T lr ,  200 T lr  D iä ten  und ebensoviel Vorspanngeldern als 
tüch tige r O ekonom  berufen worden war. D ie  Pachtung konnte  er ohne 
grosse V erlus te  n ich t aufgeben, da er dann sein lebendes Inven ta r m it Ein« 
bussen hä tte  abstossen müssen. E r liess sich daher stets die von der 
Behörde auf dem Papier errechneten „schönen Plus“  in  den verschiedenen 
Zweigen der W irts c h a ft gefallen und verpachtete die meisten V orw erke  
an A fte rpä ch te r, b lieb  auch w oh l m it T e ilen  der Pacht im  Rückstände, 
die dann abgesetzt w urden m it  R ücksich t auf die schwierigen Verhältn isse 
Boltes m it  seinen 9 K in de rn  und manchen Schicksalsschlägen in  seiner be« 
am teten S te llung: die A u fregung der Insurgentenze it 1794 und Brand seiner 
W ohnung.

Kelch musste sich also an diese V e rw a lte r und U n te rpäch te r halten, 
ha tte  noch den K o n d u k to r K um m er und dre i vere id ig te  Taxato ren zur 
H ilfe  fü r  die neue K la ss ifika tion  der A ecke r und W iesen, die an der Hand 
von K arten  aus dem Jahre 1780 durch O ku la rinspek tion  vorgenommen 
wurde. D ie  dre i Geschworenen, Schulzen aus N achbaräm tern : Paul F icht, 
Paul B oricz und Jakob B ia lok, gaben nach Besichtigung der Felder ihre 
Taxen fü r  die E rn te  nach dem „K o rn “  getreu lich ab, aus denen dann Kelch 
m it dem R echenstift den am tlich  geltenden D u rchsch n itt zog un ter Ver« 
gleich m it  der le tz ten  E rn te  nach dem W irtschaftsbuch, ge führt vom  
Pächter, Schreiber oder auch Schulmeister. Kelch begann, nachdem der 
Feldmesser K um m er vorgearbe ite t hatte , am 20. Jun i auf dem V orw erk  
Bressin, das seit zwei Jahren der 50jährige Johann Georg B lum hoft, katho« 
lischer Konfession, verw alte te . M it  den T axato ren w urde zunächst das 
W in te rfe ld  an H and der K a rte  in  Augenschein genommen: in  ihm  ste llte  
man im  V erg le ich  zu frü h e r fest, dass 7 M orgen 91 Q uadra tru ten  m ehr vor« 
handen waren, dann noch über 6 M orgen „K le ve rla n d  (K lee) und ein 
G arten eines D eputanten 152 Q uadra tru ten  gross. A uch  einen 6 M orgen 
grossen O bstgarten no tie rte  K e lch  m it  Freuden do rt. A m  angrenzenden 
Strauchlande feh lten  allerd ings 70 Q uadratru ten, da für fand sich h ier die 
neue Schäferkate m it  2 M orgen 105 Q uadra tru ten  vor, die aber, w e il die 
Schäferei wegen zu nasser H a ltung  verleg t worden war, einem E in lieger 
H ild e b ra n d t überlassen worden war. So genau beaugenscheinige und ver« 
g lich man auch das Sommerfeld, wo über 2 M orgen zugerodet worden 
war, ebenso bei der bei dem Brachlande rd. 5 M orgen plus. Im  Bruc « 
lande waren sogar über 13 M orgen N euland gewonnen und ein Obstgarten 
angelegt, aber 1 M orgen 146 Q uadra tru ten  waren w ieder verwachsen D er 
Rossgarten, die H ü tung  fü r  die Pferde zur Z e it  der Ruhe, ha tte  auch über 
4 M orgen zugenommen. D ie  Schlosswiesen waren allerd ings an ross ’ 
do rf abgetreten. D ie  Schätzung fü r den Erdrusch ergab im  Durchschn.E  
allerd ings einige M onate später nu r das 2 /a. -3. K orn , obw ohl B luIP ,. 
Versicherte, der M istwagen käme in  6 Jahren durch alle Felder, auch die

18*
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empfohlene „P altendüngung“  poussiere er stark. Es gäbe w o h l auch etwas 
Lehm boden, sonst aber seien die A ecke r ka ltg ründ ig , die W in te rsaa t le ide 
eben un te r der Seenähe und der Feuchtigke it, d ie Erbsen un te r den spa ter 
F rühjahrsfrösten, so dass o f t  n ich t der „E in fa ll“  erdroschen wurde, auch 
die G erste ergebe m anchm al bloss die Aussaat. In  der Brache versuchte 
es B lu m ho ff auch schon m it  F u tte rw icken , „d resch“  lasse er n ic h t liegen. 
U eber die Saatzeit exam in iert, bekundete er: die W in te rsaa t kom m e in  
der Z e it  v o r und nach M ichae li ins Land, die Sommerung spätestens bis 
Johanni. D e r E in fa ll betrage nach den Aussagen des vere id ig ten  Säers, 
des Hofm annes oder eines Kätners beim  alten Dunge p ro  M orgen 2 Schffl 
2 M etzen, sonst 2 S chffl 4 M etzen, bei der Gerste 1, be im  H a fe r P/a und 
be i Erbsen 3U Schffl. D ie  le tz te  Sommersaat be lie f sich auf 118— 120 Schffl 
G erste und 180 H afer, die W in te rsaa t auf ebensoviel. Gemessen würde 
das Saatkorn vom  H o fm ann nach „k a h l gestrichenen“  B erline r Scheffeln, 
w ie  auch beim  Dreschen, wo a llerd ings auch m anchm al „e in  K o rn  über 
B o rd “  vorkom m e, nie aber beim  Einmessen fü r B rauere i und Brennerei.

Ueber d ie  Z a h l der geernteten G arben konn te  B lu m ho ff allerd ings 
nichts sagen. Das festzustellen, habe er seinem Schreiber G o ttlie b  Rosem 
hagen und dem je tz t im  A m te  B run k  tä tigen  D rews überlassen müssen, die 
aber n ich t vernom m en werden konnten, auch H o fm ann Joseph M u lla  konnte 
sich n ich t erinnern, w iev ie l es waren, da man nu r so oberfläch lich  die 
Steigen zähle, aber n ich t buche. D a musste aber die Vernehm ung der 
Scheunendrescher aushelfen, da B lu m ho ff die Register n ich t auf seinen E id  
nehmen konnte, er habe in  le tz te r Z e it  v ie l m it  der V e rw a ltu ng  der grab 
liehen G ü te r des von  Prenpentau zu tu n  gehabt und manches dem Drews 
überlassen müssen, der gegenwärtig h in te r Stargard bei einem von  Le ttau  
in  D iensten stehe, aber auch s ta rk  be lastet gewesen sei. M u lla  m ochte auch 
n ic h t schwören!

Das ta ten dann aber am 3. Dezem ber morgens 11 U h r die V e rtre te r 
der D rescher auf den dre i Tennen der Scheune: Jakob H ilde b ra nd  kath., 
48 Jahre a lt und 26 Jahre am O rte  wohnend, Jakob Stephan, 55 Jahre alt, 
und der 50jährige Johann Noga, beide seit der Jugend h ie r einheim isch. 
Sie bekundeten, der Lohn bestehe h ie r im  11. Scheffel R e inkorn . Beim 
Einmessen fü r  den Speicher und sich sei stets der Schreiber anwesend 
und führe  den Kerbstock. Sie hä tten  aber n ich t m ehr den V erd iens t in 
Erinnerung, aber frem de, um herziehende Scheunendrescher m it  dem sprich* 
w ö rtlich e n  A p p e tite  kämen n ic h t auf die Tennen. H ie r „k lo p fte n  nu r im  
W in te r die ansässigen K ä tne r und G ärtner. Kelch befragte sie dann noch 
um  ih re  w irtsch a ftlich en  V erhä ltn isse: die K ä tn e r le iste ten im  Jahre au 
dem V o rw e rk  80 Handdiensttage, hä tten  einen G arten und  in  jedem  Felde 
etwa einen M orgen Land, die G ärtne r müssten täg lich  scharwerken un 
fü r  W in te r fu tte r  fü r  ih re  K uh  selbst sorgen, die im  Sommer fre ie  W eide 
habe. Im  Besitz dieser E inw ohner waren nach K e lch ’s Aufze ichnungen über 
92 M orgen, als U n land  fü h rte  er 62 M orgen an, die W e ide  umfasste 1190 
M orgen, W iesenwachs waren 512 M orgen vorhanden. Im  ganzen gehörten 
zum V o rw e rk  nach seinen Berechnungen 1971 M orgen 82 Q uadratru ten, 
le ide r ein m inus von 56 M orgen 124 Q uadra tru ten  gegenüber der le tzten
Ertragsschätzung. . ,

Genau auf ih ren  baulichen Z ustand  w urden auch die Gebäude besieh* 
t ig t, die m it  den Ausdehnungen einzeln au fge füh rt w u rden: das W ohnhaus, 
68.30 Fuss m it  einem Flügel 19.30 Fuss in  5 G ebinden, w ar noch neu, auch 
die  grosse Scheune m it  einem Speicher —. 188.23 Fuss m it  23 Gebinden, das 
Backhaus 18.14 Fuss, 4 Gebinde. Beim  S ta ll und einer andern Scheune gab es 
auch noch eine „A b s e ite “ ! D ie  Versicherungssum m e be trug fü r  säm tliche 
Gebäude des V o rw erks  4490 T Ir. Neben den V o rw erksbau lichke iten  gap 
es noch 9 W ohnhäuser fü r  die K ä tn e r und G ärtner, die auch nam entlic 
au fgefüh rt w erden: A lb re c h t Bahr, M a rt in  Radtke, A dam  und A lb re ch t 
Kacznia, Thom as M arschall. A lle  le iste ten zusammen 164 Spann* und 
232 Handdiensttage, dazu kamen aus Polchau noch 246 bzw. 114 Tage.
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D ie  zur Verfügung stehenden R ichtzahlen erm öglichten es dem Rate, 
zu errechnen, w iev ie l A rbe its tage  das V o rw e rk  nach „ökonom ischen P rim  
z ip ien“  n ö tig  habe: das W in te rfe ld  so llte  damals zweim al gep ug un 
geeggt werden, dazwischen kam  noch einmaliges Hacken. Beim  ug n 
musste die Tagesleistung eines Gespannes anderthalb, beim  Eggen re i un 
beim  Hacken v ie r M orgen betragen. Im  Sommerfelde brauchte be rs te  
dre im al gepflügtes Land, fü r  den H a fe r genügte einmaliges Pflügen. eim 
D üngerfahren betrug die Tagesleistung 1, beim  Ausstreuen 6 M orgen! u ie  
M äher ha tten be im  G etre ide und Heu pro Tag zwei M orgen zu eis en, 
H arken, A u fs te lle n  bzw. Zusam m enbringen ' in  Haufen fo rde rten  pro la g  
l 1/» M orgen Leistung, beim  E in fahren 2 M orgen. Diese Zahlen m ™ ! '1'2 
m it  der ja  bekannten M orgenzahl fü h rte  auf dem Papiere zu 147/ bpanm 
888 H anddiensttagen fü r  die W irts c h a ft hier. D e r Pachter hatte also noch 
fü r  1067 bzw. 542 Tage durch Z ug tie re  und menschliche A rb e itsk rä fte  zu 
sorgen. A u ch  diese w urden genau m it  dem Lohne n o tie r t: der Hotm ann 
bekam  neben dem üb lichen D epu ta t 25 T lr ,  jede r der dre i Knechte f'J* 
Ochsenjunge 131is T lr ,  jede der beiden M ägde nu r 9 T lr ,  wozu na tü rlich  
die „Ausspeisung“  kam. Interessant s ind die D epu ta tte ile  fü r  den W irt« 
schaftsschreiber: p ro  K o p f der Fam ilie  gab es da 8 Schffl Roggen, 3 Gerste, 
1 Erbsen, je  2 A c h te l Salz und Heringe, 1U vom  geschlachteten R inde und 
La Schwein, dazu die H ä lfte  der M ilc h  einer Kuh.

Für die nötigen Feldarbeiten w urden h ie r an eigenen Z ugtie ren er« 
rechnet 16 Pferde und  20 Ochsen. Es kam  nun noch darauf an, nach den 
R ich tlin ie n  der am tlichen ökonom ischen P rinz ip ien  deren Stroh« und Heu« 
bedarf zu finden. V o n  diesem gab der Pächter im  Jahre als E rtrag 60.aU 
vierspännige Fuder ä 10 Z tr .  an, wozu manchm al auch etwas G rum m et 
käme, es reiche aber selten zum D u rchw in te rn  des Viehes, was an anderen 
O rte n  die vere id ig ten  H ir te n  auch sagten. B lu m ho ff rechnete nach der 
vorgelegten Frage N r. 27 fü r  ein P ferd 2, fü r  die M ilch ku h  V h  und den 
Zugochsen 1 Fuder und versicherte bei einer andern pe in lichen Frage, es 
würden höchstens im  Jahre 16 S chffl Roggen und 4 F lafer in  schlecht u er« 
gedroschenen G arben ve rfü tte rt. D ie  R ich tlin ie n  sahen fü r jedes er 
und jeden Zugochsen auf dem V o rw e rk  8 M orgen Land vor, fü r  jede Ku 
aber 10. Danach kam der R a t bei der Rechnung auf 368 Borgern Acker« 
land, von  dem 545 Schock S troh e rw arte t wurden, w ovon die ! la llte  als 
F u tte r dienen sollte, also 272 Schock. Für die 16 Pferde standen 40, tu r 
die Ochsen 30, fü r 3 B ullen 9, fü r  20 M ilchkühe  75 Schock nach den 1 ab eiten 
zur V erfügung, wobei auch die „H ä u p te r“  der Deputanten berucksich g 
würden, der Rest des Strohes w ar fü r  das E indecken der vorgeschriebe 
„Bäum e“  auf den Dächern reserviert. Z um  V e rka u f kam  nach B lum  
Versicherung nichts, da das ja  gegen den K o n tra k t war. A ue  v °  
w ar keine grosse Einnahm e durch V e rka u f h ie r zu erzie en. 8G
musste zum D u rchw in te rn  manches Jahr nach der M ilche  
oder nach dem V o rw e rk  C iechozin geschickt werden. I  Jeher"
handene Schäferei von 150 T ie ren  war wegen K rankhe !1 ba ld  nach Ueber, 
nähme der G eneralpacht durch Bo lte  abgeschafft w orden, naHidem  
66 Schafe gestorben waren. Das Jungvieh diente zur E S S , j as
Bestandes und der E rsatztie re fü r  die Deputanten. - , , 7 ucht«
lebende Inve n ta r aufgenommen: kön ig lich  waren noc ’ F iüentum

i Ä T e Ä ? W e i n e .

V orschriftsm ässig besichtigte und no tie rte  Kelch auch den vorhandenen
Bestand an Obstbäum en und vo r allem  W eiden an den Wegen. J on dene^  
er schon 25 haubare, aber nur 3 junge fand. Sonst waren da. tragba,e
Aepfelbäum e 37, B irnen 14, Pflaum en - 6. n p ,  9 und 2 vor«

schöner Nachwuchs da fü r: 170, 16 und 138, W ild lin g e  waren 122, 9 und
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handen. Für K irschen scheint der Boden n ic h t sonderlich geeignet gewesen 
zu sein, das von  einem G runau bescheinigte V erze ichnis vom  17. N ovem ber 
zählte davon n u r 2 tragbare, aber doch 82 junge auf. D ie  W eiden kamen des 
Strauches wegen auch m it  18 G r zum  Anschlag und halfen so m it, h ier 
ein Plus von 108 T lr  7 G r 53U P f zu erzielen!

Z u m  Schluss über dieses V o rw e rk  noch einiges aus den dem Pächter 
vorgelegten 49 Fragen: der schlechten W iesen wegen lehnte er es ab, 
K ava lle riep ferde auf „G rasung“  zu nehmen. E r müsse seine eigenen Pferde 
o f t  mühsam im  Rossgarten hüten lassen. Fremdes .G astv ieh“  habe er n ich t 
gehalten, jä h r lic h  schlachtete er 1— 2 Kühe fü r  den Haushalt, besonders 
fü r  die „Ausspeisung“  des Gesindes, mästen könne er sie vo rher n ich t 
besonders, sie w ürden nu r m it  K oh l und W ruken  ge fü tte rt. M it  der er* 
w ähnten E inschränkung über die geführten Register, beschwor er am 29. No« 
vember, nachm. 4 U hr, la u t P ro to k o ll seine Aussagen nach katholischem  
R itus.

In  derselben W eise ging es auf den andern V o rw e rke n  des A m tes m it 
kle inen V a ria tio nen : so lehnte in  C iechozin der V e rw a lte r E rns t K a rl 
G runau den E id  ab, da er ein G elübde getan, nie zu eiden. A uch  die dre i 
V e rtre te r der Drescher: F ried rich  M eyer, Johann P itzke  und l'r ie d r ic h  
Tzeppa boten nu r ih re  d re i K reuze zur B ekrä ftigung  ih re r Aussagen an, 
während der do rtige  O chsenhirte M ath ias G rü n h o ld t seine Aussagen be« 
schwor. Kelch w ar to le ran t genug, davon bloss „A c tu m “  zu nehmen, auch 
wenn ihm  e rk lä rt wurde, bei solchen „K le in ig k e ite n “  schwöre man n ich t! 
Das ta t z. B. der „Satzschäfer“  F ried rich  Radtke, lu therisch, 48 Jahre a lt 
und 3 Jahre in  M iru sch in  tä tig . E r konnte  die genaue Z a h l der einzelnen 
Schafsorten auf Befragen n ic h t angeben, da seine le tz te  Z äh lung im  Früh* 
ja h r e rfo lg t war, lehn te es auch ab, etwas über das Ergebnis der Jahres« 
schur zu sagen, da er sich darum  n ich t zu küm m ern habe, die W o lle  gehe 
nach J’utzig . Im  Sommer ha tte  er einen Jungen gegen K le idung und Aus« 
speisung als G ehilfen . Es w urde in  der H e ide und auf der Brache ge« 
hütet, das W in te r fu tte r  sei stets ausreichend in  S troh und 2 Fudern Heu. 
G eschlachtet w ürden jä h r lic h  von den 160 T ie ren  10— 15 ausgemerzte 
Ham m el fü r  die Küche, gemästet w urde aber n ie  vorher. D a fü r gestand 
er, was gegen des grossen Königs W ille n  w ar: die- M utterschafe  würden 
in  der W oche an 4 Tagen gemolken, die M ilc h  von einem Tage gehörte 
ihm , M ilc h  und Käse w urden nie ve rkau ft. E r ha tte  noch 1 K uh  und 
1 Schwein auf dem V o rw e rk  in  F u tte r, er zahle n u r 22 G r 9 P f M etzgeld, 
a lle anderen Lasten trage fü r  ihn  der V e rw a lte r. D e r nach ihm  vernom« 
mene O chsenhirte G o ttfr ie d  E llw a rt, 60 Jahre a lt, beschwur seine Aus« 
sagen, die dann folgenden Drescher aber n ich t, sie sagten bloss, es w ürde 
h ie r noch nach dem Putziger Scheffel gemessen, der 1 M etze m ehr halte 
als der am tliche B erline r Scheffel. In  Polz in  hö rte  der R a t von  den 
Dreschern M ath ias A b raham  und M ath ias K e linka, dass sie gegen 8 Schffl 
Roggen, 5V, G erste und 8V2 H a fe r ve rd ie n t hä tten, was sie um  10 U h r 
m itbeschw oren! H ie r konn te  auch w ieder sehr genau der „E in fa ll“  und 
E rtrag  vom  le tz ten  Jahre n o tie r t werden:

Roggen von dre i Fe ldstücken: Aussaat 277 S ch ffl =  218 Schock 2 M n d l 
5 G ebund =  360 S chffl 12 M etzen Erdrusch. D ie  D eputanten erh ie lten 
aus 138 Schock 2 M n d l 3 G ebunden aber 313 S chffl Roggen. A n  Erbsen 
kam en h ie r auf Feldstücken 2 S chffl 8 M etzen +  6 S ch ffl 12 M etzen zur 
Aussaat und brachten n u r 32V2 S chffl „S chü ttung “  auf der Tenne. Beim 
Buchweizen drosch man 51/» S chffl bei l'/a  Schffl Saat!

E in  Sorgenkind des A m tes w ar die unterdessen in  E rbpach t vergebene 
„M ilc h e re i“  Reckau, da sie v ie l G eld verschlungen ha tte  und je tz t  ein 
M inus von 60 M orgen 77 Q uadra tru ten  an Land aufwies. D er E rbpächter 
E rns t F ried rich  Ben jam in  G runau erk lärte , die H ä lfte  des A ckers  müsse brach
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liegen bleiben, es schütte ten h ier höchstens das V I . ^  Korn . A u f  G rund  der 
Besichtigung der Felder machte Kelch den Vorschlag, die noch sehr m oorigen 
Felder bis 1 Fuss m it Seesand zu befahren D er H ir te  Joseph Schulze be« 
treu te  nach seiner Aussage nu r 2 M ilchküh e  neben 37 J § f
die W eide w ar elend, so dass die T ie re  an B lu tnetzen htten , wog g 
Befragen des Rates erfo lg re ich  das „W o lfs k ra u t anwandte. n H  
zählte der Beamte h ie r nu r 2 Bim» und 6 K irschbäum e, da für a e '
weiden neben 90 jungen! A n  Scharwerksdiensten standen zur , § ”
431 Spann« und 3681/. Handtage. D ie  h ie r wohnenden D ienstfam ilienl hatten 
alle deutsche N am en: Ideidenreich, E llw a rt, M eydam m , O tto  a c
usw.

V ie l A rb e it  gab es dann auch in  den Brauereien und Brennereien und 
bei der Frage nach dem Konsum  der G etränke in  den Am tskrugen. 
K a p ite l „beständige G efä lle “  des A m tes w ie  auch die unbeständigen wer 
m it  derselben G rü n d lich ke it e rled ig t: der sechsjährige D u rchschn itt errecft« 
net, L is ten  der zum  K op fge ld  herangezogenen Insassen m it A lte r , d e r^E ta n - 
w e rke r und Fischer in  den S tranddörfe rn  b ieten sehr umfangreiches M atena 
zu E inzelthem en. D a bringen die Flösse auf dem Rehdastrome recht ” ™ De* 
ständige G efä lle “ , w ie  auch das Lagergeld am Strande fü r verladenes t io iz , 
die Verpach tung des Bernsteinsuchens und «grabens. U ebera ll m acht sich 
fü r  K e lch  die Abw esenhe it des „M askopiebeam ten“ , d. h. des Generaipacn« 
ters, unangenehm bem erkbar: ob es sich um den Horn« und Klauenzins als 
K riegslast von E in liegern und H andw erke rn  zu zahlen bis 60 Jahren, oder 
um  das Schutzgeld aus 53 O rtschaften in  Höhe von 121 T lr  75 Gr, die Er« 
hebung des Bienenzinses, von  jedem  K orbe  12 G r p ro  Jahr, ha tte  v ie l A erger 
in  den m it  P riv ileg ien ausgestatteten D ö rfe rn  gemacht, die Zahlung der 
„R üm pfe “  durch die Schulzen und Landreu te r waren n ich t im m er gera e 
günstig fü r  ein „schönes P lus“  bei diesen G efällen, h ie r musste w ieder der 
üb liche D u rchsch n itt aushelfen: 699 Stöcke == 64 T lr  50 G r m it einem u. 
von 44 T l r  40 Gr.

Bei den H andw erke rn  des p la tten  Landes gab es Nachforschungen ob 
dieser oder jene r D orfschm ied nach der Besitznahme „ka ta s tn e r 
war, da es sich um  das zu zahlende Nahrungsgeld von j
handelte. Beanstandet w urde  der Schmied in  Sagorz und Lehda. ßen 
F ischerdörfern H e isternest und Kussfelde war die K o n tro lle  der Lage wege 
o f t  schwer. In  jenem  w ohnten 24  ̂Fischer, von denen je  sechs
K o n tr ib u tio n  eingezogen werden sollten. Das Verze ichnis fu h rt 
des Namens K on ke l auf, von denen ein Jakob schon 73 
v ie r m it  dem Nam en Konka, dre i hiessen Pieper. A uch  m Kuss um]
sechs K onkel, M ath ias w ar 67, M a rt in  erst 26 Jahre a lt, Peter 
Johann Lan tz  33. H ie r gab es 34 F ischerfam ihen. D .e V e rp fhch tung  der 
Fischer, zum  Hauptzuge auf Lachse im  Februar eine bestim m te M e g ^  
B ie r vom  A m te  zu nehmen, w ar auf Beschwerde, dass *  worden durch 
der Fang dieses „w andelbaren Fisches einbringe, a_ g A us fa ll
ein allgem ein im  A m te  eingeführtes „E rn teb .e rtrm kge ld  das den Austal«
des A m tes ausgleichen so llte  und von jedem H ofe  ,. k enützten
Fischer von B eru f und die fischberechtigten
Aal« und Lachssäcke versteuern, die fü r  Barsche w vpr.|teuern die Ein« 
So waren in  H e is ternest =  126, in  Kussfe ld 213 Sac K o n tro lle  am
nähme betrug von 466 solcher G eräte 62 F lr 12 Gr. ^ I h e k im t r o l le  am

Strande fü h rte  der S trandreu te r * us’ J rh ^ n T d ie  Stelle unbesetzt, setzte 
B ranntweinschm uggler achten sollte. Kelcn ta , ,• kpnachbarten
aber sein G ehalt w ieder in  den Anschlag ein, dann av  ̂ f  le^ nda“ X c h
A m ts lan d re u te r nach Genehmigung als ,J3ou , Hrinßen D er Pächter 
der Fang der Seehunde so llte  dem A m te  Einnahm en bringem
dieser Jagd, G olla, zahlte auf 6 Jahre dama s P , . P luslizitanten?
Im  Jahre 1805 aber b lieb  er bei einer Neuverpachtung^ be,m I  lusi.z. anten 
te rm ine der einzige L iebhaber und erk lä rte , nur noch 10 l l r  zanien
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können, da der Seehund ebenso unsicher wäre, w ie der Lachs. D ie  Vers 
Pachtung e rfo lg te  dann n u r noch auf ein Jahr!

Für den R at w ar es w oh l ein L ic h tb lic k , als er m elden konnte, zu dem 
von ihm  angesetzten Term ine, der in  27 O rte n  r ich tig  bekanntgegeben wor* 
den war, wäre ke in  einziger erschienen, der eine K lage vorzubringen hatte.

Sein umfangreiches M a te ria l w anderte dann zur M arienw erder Kam m er, 
wo das K am m erko lleg ium  sich m it  ihm  in  zahlre ichen Sitzungen beschäftigte 
und die neue Pachtsumme fü r den G eneralpächter B o lte  festsetzte, der sie 
auch annahm, da er manches V o rw e rk , aber auch D o rfk rü ge  in  E rbpacht 
übernommen ha tte  und bei Aufgabe der Pachtung in  G efahr kam, sein 
eigenes Inven ta r m it  V e rlu s t abgeben zu müssen. E rs t im  neuen Jahrhundert 
kam das A m t dann in  andere Hände. A uch  bei dem neuen Pächter waren 
aber Pachtniederschlagungen wegen M isswachs und V iehsterben nötig , da 
die rauhe W irk lic h k e it  sich n ich t um die papierenen „ökonom ischen Prins 
z ip ien“  und R ichtzah len küm m erte ! A lb e r t  K  o e r  t  h, Berlin .

Aufsätze der nächsten Hefte:
Z w ö lf  G em eindeberich te  des w o lhyn ie nd eu tsche n  K irc h s p ie ls  Rozyäce. 

V e rö f fe n t l ic h t  v o n  W a lte r  K u h n .
E in e  V ie r fa m ilie n c h ro n ik  aus R a w its c h , m itg e te il t  vo n  Georg Schulz- 
R eg is te r der L ieszn ischen B ü rg e rsch a ft m anu M a r t in i G e rt ic h ii,  hgg. 

von  W o lfg . B ic k e ric h .
F lu rn am e n  des K re ises Z em pe lburg . V o n  H . J. v . W ilcke ns .
Skizzen z u r Posener S tad tgesch ich te . V o n  M a n fr. L a u b e rt.
D ie  au f deutschem  Fuß  e rr ic h te te n  R e g im e n te r der po ln . K rön a rm e e  

in  W estpreußen 1717— 72. V o n  G. Ch. v. U n ru h .
L issae r G eburtsb rie fe . V o n  H a n s jo a c h im  H a rm s.

Neuerscheinungen der nächsten Zeit:
D ie  H e im k e h r der G aliz iendeutschen. I n :  U nsere  H e im a t.
D ie  F a m ilie  F irch a u . V o n  O tto  F irc h a u .



Sucliâesfîteckungm und ĵnkatUanqaâen.

Hilfswissenschaften,
Joseî Mosler: Ratibor und das Ratiborer Land im Schrifttum der Jahr

hunderte, hrg . v. O be rb ü rg e rm e is te r der S ta d t R a tib o r ,  R a tib o r  
1938, 166 S.

D e r V e rf. h a t seine A u fg abe , eine B ib lio g ra p h ie  e iner e inze lnen 
S ta d t u n d  ih res  W e ich b ild e s  zu scha ffen, m u s te rg ü lt ig  ge löst. E r  
g lie d e rt den re c h t u m fa n g re ic h e n  S to ff nach  n a tü r lic h e n  L a n d s c h a fts 
be d ingungen , ge sch ich tlich e m  W erde n , Rechtswesen, V e rw a ltu n g , 
W ir ts c h a ft ,  V erkehrsw esen , K irc h e n - u. K u ltu rg e s c h ic h te , V o lkskun de , 
G renz lan dau fgab en , W o h lfa h rts p fle g e , G esundhe itsp flege u. Rassen
kunde , Le ibesübungen, J u d e n tu m . D ie  v o rz ü g lic h e n  R e g is te r m achen 
das B u c h  e rs t v o l l  b ra u c h b a r. D ie  S ta d t h a t  d u rc h  ih re  geographische 
Lage  (M ährische  P fo r te ) ,  sow ie d u rc h  G röße u n d  H a nd e lsb ed eu tu ng  
B eziehungen zu w e itau sged eh n ten  R ä um e n , daher w ird  auch  d ie  B i-  
b lio g r. f ü r  große N a c h b a rb e z irk e  W e r t  haben. D em  O be rb ü rg e rm e is te r 
de r S ta d t g e b ü h rt f ü r  d ie  U n te rs tü tz u n g  der A rb e it  A n e rk e n n u n g  un d  
D a n k . W a lte r  K rause , O ppeln .

Sammelwerke u, Gesamtdarstellungen,
Große Deutsche im Ausland. E in e  v o llts d t.  Gesch. in  Le be nsb ild e rn . 

H g g . v . D r . H . J. B e ye r u. O. L o h r .  S tu ttg .,  U n io n  1939. 400 S., 
32 S. A b b . I n  L e in e n  geb. 12,50 R M .

31 L e b e n s b ild e r s in d  in  dem  s ta t t l .  B d . zus .g es te llt w o rden , d ie  
uns g r. D te . aus re c h t ve rsch iedenen S ied lungsgeb ie ten  des A uß en- 
d tm s . na he b rin ge n . Das B u c h  b e g in n t m it  e ine r a u s fü h rlic h e re n  
W ü rd ig u n g  des d t. A u fb a u v o rk ä m p fe rs  H a ns  B on e r im  P o len  des 
16. Jh. d u rc h  K . L ü c k , als e r sie se ine rze it in  seinen „A u fb a u k rä fte n  
gegeben h a tte . H . J. B e ye r be ha n d e lt K a r l S che ib ler, den S chöpfer 
des G roßgewerbes K on gre ß p o le ns  im  19. Jh. Das D tm . des a lte n  
Z arenre iches is t  m it  B e iträ g e n  v . M . A s c h k e w itz  üb e r O ste rm ann , 
M ü n n ic h  u. B iro n ,  v o n  R . W it t r a m  üb e r d ie  B a lte n fü h re r  U lm a n n , 
H o llä n d e r  u. W a lte r  u. v . J. v . H e h n  über den V o rk ä m p fe r  gegen 
d ie  R u s s if iz ie ru n g  F r ie d r .  v . M e y e n d o rff ve rtre te n .. A lle  diese B e i
trä g e  s in d  sehr v e rd ie n s tv o ll,  aber d ie  Ü b e rs c h r if t  des Buches is t  w o h l 
doch e tw as zu a n s p ru c h s v o ll. F ü r  P o len  z. B . is t  doch w o h l das 
g rö ß te  R u h m e s b la tt des d t. V o lkes  d ie  ja h rh u n d e rte la n g e  R o d e tä tig 
k e it,  u. v o n  der b e k o m m t m an  d u rc h  d ie  be iden behandelten^ M ä n n e r 
ke in  B ild .  E in e  w irk lic h e  , ,v o lk d t.  Gesch. in  L e b e n sb ild e rn  ist^ fü r  
v ie le  S iede lgeb ie te  k a u m  m ö g lich , w e il d o r t  m eh r Le is tu n g e n  v ie le r
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k le in e re r  M ä n n e r u. F ra u e n  v o rlie g e n , ohne daß g r. F ü h re r  dabe i 
h e rv o rg e tre te n  s in d . A u c h  fa lle n  in  dem  B u c h  n a tu rge m äß  eine A n 
zah l d t. A uß ens iede lgeb ie te  b e i der be sch rä n k te n  Z a h l V. Lebe ns
b ild e rn  ganz u n te r  den T is c h . B .

Pommersehe Lebensbilder, hgg. v . A d . H o fm e is te r  u. W ilh .  B ra u n  
i. A . der Landesgesch. F o r^ch un gss te lle  fü r  P om . B d . I I I . :  
P o m m e rn  des 18., 19. u . 20. J a h rh . S te t t in ,  Le o  S aun ie r 1939. 396 S., 
geb. 7,20 R M ., b rosch . 6,50 R M .

Ä h n l. w ie  Schlesien h a t  auch  P o m m e rn  d u rc h  seinen ta tk rä f t ig e n ,  
je tz t  in  Posen w irk e n d e n  L a n d e s h a u p tm a n n  R ob . S chu lz  schön den 
3. B d . L e b e n s b ild e r he rau sgeb rach t, u. z. h e rv o rra g e n d  au sge s ta tte t. 
E r  is t  dem  A n d e n ke n  des pom m . G esch .forschers M a r t.  W e h rm a n n  
g e w id m e t u. e n th ä lt  32 Lebensbeschre ibungen w ic h t ig e r  P om m e rn . 
B e h a n d e lt s in d , m e is t m it  A b b ., Joh. Chr. A d e lu n g , P a u l B e rg h o lz , 
D an . B leeks , Joh. C h r is t ia n  B ran de s , F r ie d . W il .  G rib e l, F r ie d , v . H a - 
genow  L u d . W il.  B rü g g e m a n n , Joh. C ars ten, C h r is t ia n  A n d r . Co- 
th e n iu s , F r ie d . G il ly ,  E w a ld  F r ie d . G f. H e rtz b e rg , E d m . H o e fe r, C h r is t,  
E w . v . ’ K le is t ,  H e n ry  La nge , K a r l  L a p p e , K a r l  F r ie d , v .  L e d e b o u r- 
C a rl A d . L o re n z , Le be r. M aass, C h r is t ia n  L u d . M u rs in n a , C a r l v . N o r . 
m an n , H e rrn . P e tr ic h , G eorg  A n d r .  R e im e r, E rn s t  v . R ü che l, D a v . 
R u h n k e n , C a r l G o tt f .  S che ibe rt, K u r t  C h r is to p h  G f. S chw erin , Joh. 
Segebarth , C h r is t ia n  G o ttl ie b  Seile, K a r l  S pa rt, A ug . S te ffen , A d - 
F r ie d r .  S tenz le r, K a r l  F r ie d . W ie b e k in g . E rw ü n s c h t w a re n  Gegen, 
s tücke  fü r  den W a rth e g a u , de r ja  s e it la ng em  in  engen fam ihengesch . 
B ez ieh ung en  auch  m i t  P om m . gestanden h a t. A . L .

Czy wiesz kto to jest? P od  og ó lną  re d a k c ją  Stanisława Loży. [W e iß t
D u , w er es is t?  U n te r  H a u p ts c h r if t l .  v . S tan. Ł o z a ], W a r. 1938.
G łów na  K s ię g a rn ia  W o js k o w a . X I I ,  858 S.

D e r V f .,  de r schon d u rc h  b io g r. u. s ip p e n k u n d l. W e rk e  b e k a n n t 
is t ,  v g l. D W Z P  23, 182 f f .  u. 30, 264 f . ,  s ich  selber aber aus B escheiden- 
h e it  in  dem  anzuze igenden W e rk e  n ic h t  a n fü h r t ,  h a t  d a m it  in  A llb u c  i -  
fo rm  e in  n ü tz l.  po ln . G egenstück zu Degeners „ W e r  is t  s W h o s  
W h o “ usw . geschaffen. Z w a r gab es schon fü r  e inze lne B e ru fe  solche 
Ü b e rs ic h te n  z. B . der lebenden K ü n s t le r ,  S c h r ifts te lle r , d ie  m  V o r
w o r t  ge na nn t w erden, a b e r noch  keines, das a lle  B e ru fe  b e rü c k s ic h tig  
h ä tte . U m  s iche ren  S to ff  zu e rh a lte n , w a n d te  s ich  L .  u n m it te lb a r  an 
d ie  au fzunehm enden  M ä n n e r u. F raue n , aber da  er o f t  ke ine  A n tw o r  
e rh ie lt ,  m uß te  e r auch a n d re  Q ue llen  he ranz iehen . V ie le  der A n g e 
gangenen e r la u b te n  n ic h t ,  L ic h tb i ld e r  be izugeben, v o n  m anchen sine 
o ffe n b a r n ic h t  sehr neue ge b ra ch t. E in e  A n z a h l P ersonen s in d  n a tu r  
w ä h re n d  des D ru ckes  u. se ith e r gest., z. B . R . B ö lk e , A . B ru c k n e r. 
E in  N a c h tra g  v . 2000 Pers. w a r fü r  A u g . 1939 vorgesehen, is t  aber 
absche inend  n ic h t  m eh r he rausgekom m en .

Das s ta t t l .  B u c h  u m fa ß t vo n  den V o lk s tü m e rn  im  gew. \  e rsa ilies- 
po len  h a u p ts ä c h l. Polen, u n te r  diesen bes. s ta rk  d ie  L e g io n ä rs - u . ReS- 
p a rte ik re is e , eine ganze A n z a h l Jud en  bes. der s ich  angleichendet 
R ic h tu n g , e in ig e  wenige V e r tre te r  der an de rn  V o lk s tü m e r, aber ke ine 
D t.  außer dem  v e rs t. u ltra m o n ta n e n  ehern. Sen. D r . P a n t u. e in ige t 
A s s im ila n te n , U n te r  den P o len  t re te n  solche m it  N a m e n  aus den y e r 
sch iedensten S prachen a u f, a ls 1. z. B . d ’ A b a n c o u rt de F ran q u ev i e> 
re c h t o f t  auch  solche m it  d t. N am en , d ie  aber auch  o f t  Jud en  zugehore i ■ 
A u f fä l l ig  o f t  tra g e n  auch d ie  m e is t neben den V o rn a m e n  de r V a te r 
angegebenen M ü t te r  solche, se lte ne r dagegen d ie  E h e fra u e n  der A n 
gegebenen. Geb. s in d  diese o f t  a u ß e rh a lb  des ehern, p o ln , S taates. 
D ie  W ohn un gsa nga be n  s tim m e n  n a tü r l.  o f t  n ic h t  m ehr, bes. nach den
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K rie g e , der s ta rke  V ersch iebungen  g e b ra ch t h a t. D ie  L ic h tb i ld e r  geben 
fü r  rasse nku nd l. S tu d ie n  e inen le h rre ich e n  S to ff. B e i den A ngaben  
üb e r d ie  e rw orbenen  O rden  f in d e n  w ir  zw a r d ie  der F rem ds taa ten , 
n ic h t  ab e r d ie  der 3 a lte n  T e ilu n g sm ä ch te , d ie  de r po ln . S ta a t zu tra g e n  
ve rb o te n  h a tte . D u rc h  re ic h l. A n w e n d u n g  v . A b k ü rz g n . (w ie in  der 
le tz te n  A u f l.  des D a h lm a n n -W a itz )  is t  es m ög l. gewesen, e inen ge
w a lt ig e n  S to ff zus .zu tragen . B e i m anchen w ie  „P e te rs b u rg , obecnie 
L e n in g ra d “  h ä t te  aber auch „P e te rs b .“  genüg t. A . L .

Landeskunde und -Geschichte.
Schlag nach über Polen. H g g . v . den F a c h s c h r if t le itu n g e n  des B ib l io 

g ra p h . In s t .  L p z . 1939. 32 S. 0,50 R M .
Zu den ve rsch iedenen N achsch lagew erken  ü b e r P o len , d ie  je tz t  

ja  n u r  noch  gesch ieh t!. B e d e u tu n g  haben, is t  k u rz  v o r  dem  E nde noch 
das k l.  v o r lie g e n d e  gekom m en, das in  g e sch ick te r K ü rz e  R a um , V o lk  
u. S ta a t, W ir ts c h .,  G esch ich tsau fs te llu nge n , V o lk s tu m s k a rte , E ise n 
b a h n d ic h te  u. eine v ie lfa rb ig e  K a r te  P o lens u. der B a lte n lä n d e r b r in g t,  
fe rn e r ü b e r Juden , V e rfa ssung  u. V e rw a ltu n g , H e e r u. F lo t te .  A . L .

Hans Kyser: Lebenskampf der Ostmark. B ie le f. u. Lp zg ., Velhagen 
u. K la s in g , 1934. 267 S „  4,50 R M .

H . K .,  e in  geborener O s tm ä rk e r, h a t  das B u ch  seiner „u n v e r l ie r 
ba ren  H e im a t,  dem  deutschen W e ic h s e lla n d “  gew idm et. L e its p ru c h  
is t  das W o r t  v o n  E rn s t  M o r itz  A r n d t :  „S p re c h e t den großen G ru n d 
sa tz  aus u n d  le h r t  ih n  euern  K in d e rn  u n d  K in d e s k in d e rn  als das h e i
lig s te  G ebot e ine r G röße u n d  S ic h e rh e it:  daß ih r  n ie  frem de  V ö lk e r 
e ro be rn  w o lle t, daß ih r  aber auch n im m e r le ide n  w o lle t, daß m an  auch 
n u r  e in  D o r f  von  euren 'G renzen a b re iß e “ .

D ie  S c h r if t  is t  aus R u n d fu n k v o rträ g e n , en ts tanden , d ie  H . K . 
a u f dem  D eu tsch land sen de r v o n  O k to b e r 1932 b is  A p r i l  1933 geha lten 
h a t. Es is t  in  7 A b s c h n itte  ü b e rs ic h tlic h  g e g lie d e rt: V o n  der d t. B au e rn - 
A r b e it  1), v o n  den B u rg e n  (den G laubensfesten d t. N a tio n  u n d  S chu tz 
m a u e rn  der C h r is te n h e it) . V o n  den S tä d te n  u n d  B ü rg e rn  2) über die 
Sendung F r ie d r ic h s  d. G r. z u r B e fre iu n g  W estpreußens 3) u n d  d ie  R e ttu n g  
Posens, v o n  der p reuß . Z e it  u n d  B is m a rc k s  F ü rso rge , v o m  V e rra t vo n  
V e rsa ille s , v o n  der A b s t im m u n g 4).

H e u te  is t  se in  W un sch  u n d  G laube e r fü l l t ,  d ie  G re n z m a rk  is t  zum  
R e ich  h e im g e ke h rt. Jedoch fü r  a lle , d ie  neu in  dieses L a n d  h ie r kom m en, 
is t  das B u c h  eine ausgezeichnete E in fü h ru n g  in  d ie  w echse lvo lle , von  
K ä m p fe n  zw ischen  den N a tionen, u. G launbesbekenntn issen  e r fü llte  
G esch ichte de r G re n zm a rk , aus dem  sie le rne n  können, daß deutscher 
Schweiß a lle in  den A cke rb o d e n  g e d ü n g t h a t, den sie b e a rb e iten  w erden, 
d t. B lu t  ih n  o ftm a ls  gegen fre m d e  H a b s u c h t v e r te id ig t  h a t, d ie  e rn ten  
■Wollte, w o sie n ic h t  gesät h a tte , b is  e n d lic h  das le tz te  O p fe r ih n  nach 
1000 jä h r ig e m  K a m p f e n d g ü lt ig  gewann. A llen , d ie  im  La nd e  s ta n d 
h ie lte n , is t  es eine E r in n e ru n g , u n d  fü r  be ide is t  es eine M ah nu ng , zu 
be ha up te n  u n d  zu neuer B lü te  zu fü h re n , was so o f t  v o n  D eutschen

’ ) D ie  m it te la lte r lic h e  d t.  B au e rn s ied c lu ng  im  Osten.
2) A lle  S tä d te  s in d  nach M agdeburg ischem , an der K ü s te  nach 

B üb ischem  R e c h t v o n  d t. G rü n d e rn  e rb a u t, K u lm e r H a nd fes te ).
3) F a lsch  is t  es, v o n  der „T e ilu n g  Polens^ zu sprechen, es is ge

s c h ic h tlic h  „ d ie  W ie d e rv e re in ig u n g  Preußens . ,
4J Das S c h lu ß w o rt la u te t :  „ A n  der W e ichse l lie g t  heute D e u ts c h 

lands, ja  E u ro pa s  S c h ic k s a l" .
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ange leg t u n d  gehegt w a r. W o h l je d e r Leser w ir d  ü b e rra s c h t sein vo n  
den B ez iehungen  zw ischen dem  a lte n  Ö rd e n ss ta a t P reußen, dessen 
g rund legende G edanken u . E in r ic h tu n g e n  ü b e r das K ö n ig re ic h  P reußen 
in  das Z w e ite  K a is e rre ic h  a u s s tra h lte n , u n d  dem  neuen d t.  D r i t te n  
R e ic h ; F ü h re rp r in z ip , W eh rs ied e lu ng , \V e h rp f lic h t,  G em eindeordnung , 
p f l ic h t t re u e s  B e a m te n tu m . ,

Das B u c h  is t  ze itgem äß, k la r  u n d  a n scha u lich , b e ru h e n d  a u t 
w isse n sch a ftlich e r F o rschu ng , schön u n d  sauber g e d ru c k t. Jeder O s t
m ä rk e r so llte  es kennen. F ü r  d ie  A n d e rn  is t  es eine gu te  E in fü h ru n g ; 
d ie  le ic h te  V e rs tä n d lic h k e it  e m p fie h lt  s ich  der Jugend5).

D resden. G ü n th e r W iegand .

Manired Laubert: 1. Die Prov. Posen in der Geschichte,
(1939), B u n d  D t.  O sten. 22 S. 2. Westpreußen in der Geschichte.
desgl. 20 S. A ls  M s k r. g e d ru c k t.

D ie  be iden  kurzen. S chu lu ngsh e fte , a u f knappfem  R a u m  eine 
F ü lle  A ng ab en  g e sch ick t zus .d rängend, s in d  d ie  besten  ge ge nw ä rtige n  
E in fü h ru n g e n  in  d ie  F ragen , d ie  je tz t  w ie d e r im  M it te lp u n k t  der 
A n te iln a h m e  stehen. N u r  se lten  f in d e t  s ich  e in  D ru c k fe h le r  w ie  bei 
1. S. 6 L o h ie te k , S. 11 d ie  Jah reszah l 1646 oder S. 20 im  2. A bs. im  
S atzbau . F ü r  t ie fe r  d rin g e n d e  S tu d ie n  w ird  das w ic h tig s te  S ch n fttu rn . 
am  Schluß  zug e fü g t. A -

Heinz Rogmann: Das Grenzgebiet von Nordostschlcsien u. Südposen-
S c h rifte n re ih e  des G au ve rb . Schles. des B undes D t .  O sten, B rs l.
1939. 60 S., 26 K t .  u. A b b . a u f 17 S.

M i t  der S ied lungsgesch. fa s t des g le ichen  G ebietes h a tte  s ich  se ine r
z e it H e in z  B a r te n  b e fa ß t, v g l.  D W Z P  27, 137 f.  Das neue H e f t  be 
h a n d e lt n u n  auch  d ie  d ü rc h  V e rsa ille s  ze rs c h n itte n e n  K r .  N a m s lau , 
G r W a rte n b e rg , M il its c h ,  G u h ra u  u. F ra u s ta d t m it ,  d ie  w ie d e ru m  
E . H a v e r  z. T . b e h a n d e lt h a tte , v g l.  D W Z P  27, 199. D a rg e s te llt  w e rden  
Gesch., der w ir ts c h a f t l .  u. v ö lk .  A u fb a u  des G eb ie ts, das ganz ü b e r
w iege nd  d t.  w a r u. m i t  A usnahm e de r S tä d te  auch in  den 20 J. p o ln . 
H e rrs c h a ft sein sch les isch -d t. G epräge z. T. b e w a h rt h a t. A . L .

A. Brackmann u. C. Engel: Baltische Lande. I.  Bd. Ostbaltische Früh' 
zeit. Hrsg. v. C. Engel. M it  B e iträ g e n  v o n  L . A rb u so w , A . B a u e r, 
K . H . C lasen, S. E h rh a rd t,  W . G iere , P . Johansen, T . E . K a rs te n , 
V  K ip a rs k y  H . L a a k m a n n , L .  M ackensen, H . M o rten sen , H . Schrade, 
P. W . T hom so n , R . W it t r a m .  498 S. m i t  277 A b b ., e ine r schw arzen 
u n d  e ine r m e h rfa rb ig e n  K a rte . L e ip z ig  1939. G r. 8°. B rosch . 
R m . 40,— , L e in e n  R m . 44,— .

Im  S om m er 1939 e rsch ien der erste  B a n d  e ine r neuen v o n  A . B ra c k ' 
m a n n  u n d  C. E n g e l b e g rü n d e te n  S c h r ifte n re ih e  „B a lt is c h e  L a n d e  • 
I n  e ine r F o lge  v o n  E in z e ld a rs te llu n g e n  s o llte  in  d iesem  W e rk  d ie  W esens 
a r t ,  das g e sch ich tlich e  W e rd e n  u n d  d ie  k u ltu re l le  E n tw ic k lu n g  des 
B a lt ik u m s  u n d  se iner B e w o h n e r nach  dem  h e u tig e n  F o rschu ng ss ta nd  
b e h a n d e lt w erden. D e r e rs te  B a n d  is t  der o s tb a lt is c h e n  F rü h z e it  ge
w id m e t. F o rsche r aus dem  A lt re ic h  u n d  dem  B a lt ik u m  v e re in te n  sich- 
u m  e in  B i ld  je n e r Z e it  zu geben. N eben den ge sch ich tlich e n  B e itra g e n  
stehen ge og raph isch -geo po litisch e , s ied lungsgeograph ische , rassen 
k u n d lic h e , ku n s tg e s c h ic h tlic h e  u n d  sp ra chw issen scha ftliche  U n te r 

5) F ü r  d ie  T ru p p e n b ü c h e re ie n  is t  es w e r tv o ll.  A n  se iner H a n d  
s in d  V o r trä g e  be i h ie r liegenden T ru p p e n te ile n  ge ha lten  w o rden .
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suchungen. T e ils  üb e r den w issensch a ftlich en  K e n n tn is s ta n d  b e rich te nd , 
te ils  neue u n d  u n b e rü h r te  P rob le m e  aü fze igend, te ils  in  w issensch a ft
liches  N e u la n d  vo rs toß e nd , e rh a lte n  w ir  zum  ersten M a l eine u m 
fassende D a rs te llu n g  de r b a lt is c h e n  F rühgesch ich te .

D ie  e rd g e sch ich tlich e n  V orausse tzungen des b a lt is c h e n  Raum es 
b e h a n d e lt P. W . T h o m s o n 1), d ie  ge op o litische n  u n d  b e vö lke ru n g s 
m äß igen  fü r  A lt l iv la n d ,  im  M it te la lte r  das G esam tgeb ie t der he u tig en  
S taa te n  L e t t la n d  u n d  E s tla n d , W . G iere 2 3), fü r  L ita u e n  H . M ortensen  ).

M i t  de r S ch ild e ru n g  v o n  K lim a , geograph ischen V e rh ä ltn issen , 
F lo ra  u n d  F auna  v e rb in d e t G ie re  eine U n te rsu ch u n g  der W ie rts c h a fts - 
fo rm e n  u n d  u rs p rü n g lic h e n  B e s ied lun g  des Landes. D ie  _ A usp räg un g  
des K u ltu r la n d s c h a fts b ild e s  sei e rs t d u rch  d ie  deutsche E in w a n d e ru n g  
u n d  S iede lung  e r fo lg t. —  M orten sen  s te l l t  f ü r  L ita u e n  d ie  a lte n  S ied
lu n g s rä u m e  fest, w o be i er zu dem  Schluß k o m m t, daß d ie  S ied lungs
d ic h te  g rö ß e n o rd n u n g sm ä ß ig  fü r  d ie  g le ichen G ebiete in  der F rü h z e it 
u n d  in  der G eg enw art e tw a  d iese lbe is t.

S p ra chw issen scha ftliche  U n te rsu ch u n g e n  geben A u fk lä ru n g e n  
ü b e r d ie  h e u tig e  u n d  ehem a lige  V e rb re itu n g  der in  den ba ltisch en  
L a n d e n  s iede lnden  V ö lk e r . V . K ip a rs k y -H e ls in g fo rs  u n te rs u c h t m it  
p h ilo lo g is c h e n  M it te ln ,  w e lche aus den Q ue llen  b e ka n n te n  V ö lk e r  als 
b a lt is c h  anzusehen s in d 4). E in  w e ite re r A u fs a tz 'd e s  g le ichen  Forschers 
h a n d e lt  vo n  den O stseefinnen im  B a lt ik u m , d ie  n ic h t  als U rb e v ö lk e ru n g  
E s tla n d s  anzusp rechen s in d , v ie lm e h r s in d  ih n e n  ge rm an ische S ied
lu n g e n  vorausgegangen5). B e iträ g e  zu ih re r  V e rb re itu n g  b r in g t
T . E . K a rs te n  in  e inem  A u fs a tz  ü b e r „A ltg e rm a n is c h e s  S p ra chg u t in  
den o s tb a lt is c h e n  L ä n d e rn “  6).

E in  w e ite re r g le ic h fa lls  v o r  a lle m  sp ra chw issen scha ftlich  b e g rü n 
d e te r A r t ik e l  des R e v a le r S ta d ta rc h iv a rs  P. Johansen s u ch t das K u re n 
p ro b le m , das in  den le tz te n  Jah ren  im m e r w iede r G egenstand der 
F o rs c h u n g  gewesen is t ,  u n d  dem  auch  K ip a rs k y  seine besondere A u l-  
m e rk s a m k e it geschenkt h a t, e ine r L ö s u n g  z u zu fü h re n 7). D ie  Q uellen 
geben, so s te l l t  Johansen fes t, ke ine  e in d e u tig e n  A n h a lts p u n k te , da 
in  ih n e n  a lle  B ew oh ne r K u r la n d s  in  frü h g e s c h ic h tlic h e r Z e it  als K u re n  
be ze ichne t w erden , n a c h w e is lich  haben  aber in  K u r la n d  n ic h t  n u r 
b a lt is c h - le tt is c h e , sonde rn  auch  liv isch -e s tn isch e  V ö lk e r  gesiedelt. 
Insbesonde re  g e s tü tz t a u f o rts n a m e n k u n d lic h e  U n te rsuch ung en  ge
la n g t e r zum  Schluß, daß d ie  K u re n  u rs p rü n g lic h  e in  b a lt is c h e r V o lk s 
s ta m m  s ind , ab e r u n te r  eine la ng dau e rn de  (800— 1236) H e rrscbn .it 
de r v e re in ig te n  E s te n  (Öseler) u n d  L iv e n  gekom m en s ind , deren E r 
gebn is  eine M is c h k u ltu r  gewesen sei. M i t  der E ro b e ru n g  Osels du rc  
d ie  D e u tsche n  1227 sei d ie  e s tn isch -liv isch e  V o rh e rrs c h a ft zusam m en
gebrochen, u n d  d ie  k u r lä n d is c h e  O be rsch ich t habe ih re n  w ic h tig s  en

4) Ü b e rs ic h t ü b e r d ie  na che isze itlich e  E n tw ic k lu n g  des os 
tisch e n  G eb ie ts  m it  besonderer B e rü c k s ic h tig u n g  des o r wes
I n :  B a ltis c h e  L a n d e , B d . I ,  S. 1— 14. . T . , , T_ .

2) R a u m  u n d  B es ied lun g  im  frü h g e s c h ic h tlic h e n  A lt - L iv la n d ,  in .
B a ltis c h e  L a n d e . B d . I . ,  S. 15— 41. . , ... , . _ 7 -±.

3) L a n d s c h a ft  u n d  B es ied lun g  L ita u e n s  m  fru h g e s c h ic h tlic h e r Z e it.
I n :  B a ltis c h e  L a n d e . B d . I .  S. 330 349. , ü j  t

4) B a ltis c h e  Sprachen u n d  V ö lk e r. I n :  B a ltis c h e  La nde . I d .  .

S' 4^ )~ D ie  O stseefinnen im  B a lt ik u m . I n :  B a ltis c h e  Lande . B d. I .

«) I n : ’ B a ltis c h e  L a nd e . B d . I .  S. 60— 86 
7 K u r la n d s  B ew oh ner zum  A n fa n g  der h is to r is c h e n  Z e it.

B a ltis c h e  La nd e . B d . I .  S. 263 306.
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R ü c k h a lt  v e r lo re n . D a ra u f habe s ich  in  K u r la n d  eine neue p o lit is c h e  
R ic h tu n g  an ge b a h n t, deren T rä g e r n u n m e h r d ie  le tt is c h e n  K u re n  
w erden, d ie  A nsch lu ß  an d ie  s ta m m v e rw a n d te n  S em galle r u n d  L ita u e r  
such ten . D ie  liv is c h e  O b e rsch ich t h o ffte ,  m it  deu tsche r H i lfe  ih re  
S te llu n g  w ie d e r h e rs te lle n  zu können. D ie  N iede rla ge  des O rdens be i 
Säule v e re ite lte  diese E rw a r tu n g . T rä g e r des W id e rs ta n d e s  gegen 
d ie  D eu tschen  s in d  fo r ta n  d ie  le tt is c h e n  K u re n , v o n  denen d ie  L iv e n  
a llm ä h lic h  a u f gesogen w e rden .

Ü b e r den ra s se n ku n d lich e n  u n d  rasse ng esch ich tlichen  S ta n d  der 
F o rsch u n g  ü b e r d ie  b a lt is c h e n  V ö lk e r  b e r ic h te t  S. E h rh a rd t8). E in e  
re iche  M a te r ia ls a m m lu n g  b e re ic h e rt d u rc h  v ie le  ausgezeichnete A b 
b ild u n g e n , so is t  d ieser B e itra g  m it  w en igen  W o r te n  zu kennze ichnen.

D e r G esch ich te  je n e r frü h e n  b a lt is c h e n  E poche  s in d  d a n n  außer 
dem  b e re its  e rw ä h n te n  B e itra g  P. Johansens v o r  a lle m  d ie  U n te r 
suchungen  L . A rb u so w s , H . L a a k m a n n s  u n d  A . B auers  g e w id m e t.

L .  A rb u s o w  g ib t  in  e ine m  d ieser A u fs a tz re ih e n  g le ich sam  e in 
le ite n d e n  A r t ik e l  eine k r it is c h e  Ü b e rs ic h t über d ie  g e sch ich tlich en  
Q ue llen  9), w o be i er g le ic h z e itig  v ie lfa c h  w ic h t ig e  H in w e is e  a u f d ie  
V e rh ä ltn is s e  der b a lt is c h e n  V ö lk e r  b is  zu m  B e g in n  des 14. J a h rh u n d e rts  
b r in g t .  —  Im  M it te lp u n k t  der U n te rs u c h u n g e n  s tehen d ie  H e in r ic h s 
c h ro n ik , deren V erfasser entgegen neueren le tt is c h e n  H yp o th e se n  
zw e ife llos  D e u tsche r gewesen i s t 10), u n d  d ie  liv lä n d is c h e  R e im c h ro n ik . 
Das C h ro n ico n  L iv o n ia e  is t  nach A rb u s o w  n ic h t  n u r in  den großen 
L in ie n  o s tb a lt is c h e r F rü h g e sch ich te  sonde rn  auch  in  zah llosen  E in z e l
h e ite n , d ie  abs ich ts los  m it  der G e sa m td a rs te llu n g  v e rb u n d e n  s ind , als 
zuve rlä ss ig  u n d  g la u b w ü rd ig  anzusehen. V ie le  N a c h r ic h te n  des C h ro 
n is te n , v o r  a lle m  d ie  k r ie g sg e sch ich tlich e n  u n d  die, d ie  s ich  a u f d ie  
h is to r is c h e  G eograph ie  des Landes beziehen, s in d  a lle rd in g s  w issen
s c h a ftl ic h  noch  n ic h t  v o l l  a u sg e w e rte t; e rg ä n z t d u rc h  das M a te r ia l,  
das d ie  a rch äo log isch en  G rabu ng en  b ie ten , m üssen sie noch zusam m en
fassend b e h a n d e lt w e rden.

A u c h  de r R e im c h ro n ik  k o m m t g rö ß te  B e d e u tu n g  f ü r  d ie  b a lt is c h e  
F rü h z e it  zu, insbesondere  f ü r  d ie  O rdensgesch ich te , ab e r auch  fü r  d ie  
der b a lt is c h e n  V ö lk e r . Ih re  A ng ab en  kön ne n  g le ic h fa lls  zum  g rö ß te n  
T e il A n s p ru c h  a u f u rk u n d lic h e  Z u v e r lä s s ig k e it erheben. Das re iche  
k r ie g sg e sch ich tlich e  M a te r ia l,  das d ie  C h ro n ik  b ie te t, m uß  w ie  b e i der 
H e in r ic h s c h ro n k  noch a u sg e w e rte t w e rden.

V o m  lite ra rg e s c h ic h t lic h e n  S ta n d p u n k t aus b e h a n d e lt fe rn e r 
L . M ackensen d ie  R e im c h ro n ik 11), d ie , w ie  e r sag t, „a ls  G esch ich ts
w e rk  ü b e rra s c h t“  „ d u rc h  d ie  frü h e  Z e it  ih re r  E n ts te h u n g , d ie  w e it  
v o r  dem  B e g in n  der p reuß ischen  O rd e n sd a rs te llu n g e n  lie g t,  w ie  du rch  
d ie  E rle b n is n ä h e  ih re r  S c h ild e ru n g e n ". D e r V e rfasse r de r C h ro n ik  
is t  n ic h t  n a m h a ft  zu m achen, doch  is t  e r s iche r O rd e n s r it te r  gewesen. 
Seine D ic h tu n g  fu ß t  te ilw e ise  a u f U n te rla g e n , te ilw e ise  h a t  de r D ic h te r  
d ie  E re ig n isse  auch  se lbs t als Augenzeuge e r le b t. N ä h te  in n e rh a lb  
des W e rlk e s  beweisen das d e u tlic h . E benso lä ß t  s ich  fe s ts te lle n , daß

8) Z u r R assenkunde u n d  R assengesch ich te de r B a ltis c h e n  V ö lk e r  
u n d  O stp reußens. I n :  B a ltis c h e  L a nd e . B d . I .  S. 87— 166.

9) D ie  m it te la lte r lic h e  S c h r iftü b e r lie fe ru n g  als Q ue lle  fü r  d ie  F rü h 
gesch ich te  der o s tb a lt is c h e n  V ö lk e r. I n :  B a ltis c h e  L a nd e . B d . L  
S. 167— 203. u. 496.

10) V g l. auch  H . N o rd m a n n : D ie  „ U m v o lk u n g “  des deu tschen  
C h ro n is te n  H e in r ic h  v o n  L iv la n d .  I n :  Jom sb u rg  I I I .  S. 223— 227.

u ) Z u r deu tschen  L ite ra tu rg e s c h ic h te  A lt -L iv la n d s .  I n :  B a ltis c h e  
L a n d e . B d . I .  S. 385— 414.
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d ie  D ic h tu n g  n ic h t  in  e inem  Zuge n iedergeschrieben is t,  sondern  der 
V erfasser seine A rb e it  m eh rfa ch  u n te rb ro c h e n  h a t.

Ü b e r d ie  frü h g e s c h ic h tlic h e  E n tw ic k lu n g  in  Semgallen. u n d  U p - 
m ale, das s icher als T e il Sem gallens anzusehen is t,  b e r ic h te t A . B a u e r 12). 
D ie  fe in d se lig e  S te llu n g  de r S em ga lle r zum  D e u ts c h tu m  sei e rs t nach 
E in b e z ie h u n g  de r L iv e n  in  den deu tschen M a c h tb e re ic h  u n d  u n te r  
lita u is c h e n  E in f lu ß  e r fo lg t.  —  V o n  den fo lg en de n  K r ie g e n  g ib t  B au e r 
e in  au s fü h rlich e s  B ild .

V o n  de r F rü h g e sch ich te  L iv la n d s  u n d  E s tla n d s  h a n d e lt de r B e i
t ra g  H . L a a k m a n n s 13). E r  s u ch t d ie  S ied lungsgrenzen der e inze lnen 
V ö lk e r  u n d  V ö lk e rs c h a fte n  au fzuze igen, d ie  h is to r is c h e n  L a n d sch a fte n  
u n d  G eb ie te  v o n  e in a n d e r abzugrenzen  u n d  d ie  S tru k tu r ,  S ied lungs
weise u n d  p o lit is c h e n  u n d  soz ia len V e rh ä ltn is s e  be i den versch iedenen 
in  den b a lt is c h e n  L a n d e n  s iede lnden  V ö lk e rn  darzu legen. G le ich ze itig  
b e h a n d e lt er d ie  B ez iehungen des O s tb a lt ik u m s  zu S k a n d in a v ie n  un d  
D e u tsch la n d . E in e n  U m b ru c h  in  der E n tw ic k lu n g  L iv la n d s  habe e rs t 
das A u ft re te n  des deutschen O rdens m it  s ich  ge b ra ch t, denn  die  ers ten  
A n fä n g e  de r liv lä n d is c h e n  G esch ich te  e r in n e rte n  m eh r an d ie  A us
b re itu n g  des D e u tsch tu m s  in  den. s k a n d in a v isch e n  L ä n d e rn ; e rs t du rch  
den deu tschen  O rden  sei L iv la n d  in  v o lle m  M aße in  d ie  große os t
e lb ische A u s b re itu n g  des deu tschen  V o lkes  einbezogen w orden .

Ü b e r das deutsche V o rd r in g e n  in  den b a lt is c h e n  R a u m  g ib t  
w ie d e ru m  A rb u s o w  eine ausgezeichnete Ü b e rs ic h t in  der F o rm  eines 
B e ric h te s  ü b e r den F o rs c h u n g s s ta n d 14 *). V o rw ie g e n d  kam e n  d ie  E in 
w a n d e re r des 13. J a h rh . aus N iedersachsen. E in e  du rchgänge L ü 
becker Zw ischensied lung-, w ie  sie von, R ö r ig  u n d  K rü g e r  angenom m en 
w o rd e n  is t ,  ließ e  s ich  n ic h t  beweisen. B lu ts m is c h u n g e n  s in d  be im  
V asa llens tan de  sow oh l m it  den Russen als auch  m it  der U rb e v ö lk e ru n g  
v e re in z e lt vo rg eko m m en , be i den S ta d tb ü rg e rn  h a t  b ishe r eine M ischung  
n ic h t  nachgew iesen w e rden  können. D ie  neuen S ie d le r w a ren  in  je d e r 
H in s ic h t  ty p is c h e  V e r tre te r  ih res  S tandes. Das aus der H e im a t m it 
ge b ra ch te  K u l tu r g u t  w ird  in  der K o lo n ie  te ils  ab gew ande lt, te ils  w e ite r
e n tw ic k e lt ;  a u f m an che n  G eb ieten , so im  B u rg e n b a u , w a r das a lt-  
liv lä n d is c h e  K u ltu r le b e n  sogar fo r ts c h r it t l ic h e r  als das des M u t te r 
landes. V ie le s  aber, so s te l l t  A rb u s o w  fest, was s ich  a u f jene frü h e  
K u l tu r w e lt  des 13. J a h rh . g rü n d e t, is t  noch  zu e rfo rsch en ; n u r  so werde 
s ich  nach dem  tre ffe n d e n  W o r t  eines ä lte re n  b a lt is c h e n  H is to r ik e rs  d ie  
G esch ich te  L iv la n d s  in  ih re n  t ie fs te n  W u rz e ln  erfassen lassen.

E in  w e ite re r B e itra g  L a a k m a n n s  s te l l t  in  k n a p p e n  Zügen m it  aus
fü h r l ic h e r  Q u e lle nau sw e rtu ng  d ie  G ründungsgesch ich te  R igas da r •’ ). 
D a m it  d ü r f te  d ie  U n h a ltb a rk e it  le tt is c h e r  H yp o th e se n  der jü n g s te n  
Z e it,  d ie  d ie  deutsche G rü n d u n g  R igas  b e s tr itte n , e n d g ü lt ig  u n d  s jc n t- 
b a r erw iesen sein, w enn auch k a u m  zu h o ffe n  is t ,  daß d ie  le tt is c h e  
F o rs c h u n g  ih re  W u n s c h trä u m e  n u n m e h r a u fg ib t.

V o n  e ine m  T e ilg e b ie t de r frü h e n  deutschen K u ltu r le is tu n g  im  
B a lt ik u m , de r K u n s t,  h a n d e ln  H . C lasen -K ön igsbe rg  16) u n d  H . Schrade-

12) S em gallen  u n d  U p m a le  in  frü h g e s c h ic h tlic h e r Z e it. B a ltis c h e
L a n d e . B d . I .  S. 307— 329. T n  i +'oM-,,»

13) E s t la n d  u n d  L iv la n d  in  frü h g e s c h ic h tlic h e r Z e it. I n . B a ltisch e
L a n d e . B d . I .  S. 204— 262. , , , T . -Roi+iorlip

14) D ie  deu tsche  E in w a n d e ru n g  im  13. J a h rh u n d e rt. I n .  B a ltis c h e
L a n d e . B d . I .  S. 355— 384. . . .  T T

16) D ie  G ründ ungsgesch ich te  R igas. I n :  B a ltis c h e  La nde . B d . . 

3n>) G ru n d la g e n  b a lte n d e u tsch e r K u n s tgesch ich te . I n :  B a ltis c h e
L a n d e . B d . I .  S. 433— 479.
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H e id e is b e rg 17). N eben dem  B u rg e n b a u , den Clasen a u s fü h r lic h  u n te r 
s u c h t —  a lle rd in g s  b le ib t  eine S pe z ia lun te rsuch un g  noch im m e r d r in 
gendes B e d ü rfn is  — , w e c k t das besondere In te re sse  de r F o rsche r der 
R ig a e r  D o m , v o n  dem  O. F re y m u th -D o rp a t g la u b t, nachw eisen zu 
kön ne n , daß er v o n  v o rn h e re in  a ls H a lle n k irc h e  g e p la n t gewesen sei, 
was eine b is h e r im  k o lo n ia le n  deutschen O sten n ic h t  be ob ach te te  U n 
a b h ä n g ig k e it in  der B auw e ise  d a rs te lle n  w ü rde . B e ide  F o rsche r e n t
h a lte n  s ich  in  d ieser F rage  eines e n d g ü ltig e n  U r te ils ,  da F re y m u th s  
U n te rs u c h u n g e n  noch n ic h t  abgeschlossen vo rlie g e n .

A bsch ließ end  g le ic h z e itig  zu spä te ren  B änden  de r S c h rifte n re ih e  
ü b e r le ite n d  u n te rs u c h t W it t r a m  d ie  g e sch ich tlich e n  W a n d lu n g e n  im  
Spiegel des L a n d e s n a m e n s 18).

Zusam m enfassend k a n n  ü b e r den e rs ten  B a n d  de r B a ltis c h e n  
L a n d e  gesagt w erden, daß das an ge s tre b te  Z ie l, e in  um fassendes B i ld  
de r b a lt is c h e n  F rü h z e it  zu geben, v o l l u n d  ganz e r re ic h t is t .  E s b le ib t  
n u r  zu h o ffe n , daß es t r o tz  de r gew a nde lten  V e rh ä ltn is s e  m ö g lic h  sein 
w ird ,  d ie  S c h r ifte n re ih e  fo rtz u s e tz e n  u n d  d ie  a n g e k ü n d ig te n  w e ite re n  
B ände , v o n  denen der zw e ite  d ie  o s tb la tis c h e  V o rz e it  behande ln  so ll, 
w ä h re n d  der d r i t t e  d ie  frü h g e s c h ic h tlic h e n  Q ue llen  b r in g e n  w i l l ,  e r
sche inen zu lassen.

Posen. Jü rg en  v . H ehn .

Erich Keyser: Geschichte des deutschen Weichsellandes. L p z .,  S.
H ir z e l 1939. 160 S. 3,60 R M .

I m  Sept. 1939, a ls gerade d ie  d t.  T ru p p e n  das a lte  W e s tp r. w iede r 
m i t  dem  R e ic h  v e re in ig te n , is t  diese Gesch. des b e k a n n te n  H is to 
r ik e rs  u. D ire k to rs  des D a n z ig e r Landesm useum s, P ro f.  D r . E . Keysers, 
ersch ienen , d ie  uns das S ch icksa l des a lte n  G erm anen landes v o r b i ld 
l ic h  d a rs te ll t .  E s  s te h t u n te r  dem  L e itw o r t  des D a n z ig e r R a ts h e rrn  
Joh . F ü rs te , das er 1552 dem  p o ln . K ro n m a rs c h a ll en tgegensch leu
d e r te : „M e in  H e r r ,  de r E rd b o d e n  im  L a n d e  k a n n  es n ic h t  le iden , 
daß d ie  P o le n  ü b e r d ie  P reuß en  re g ie re n  so llen  u. G e w a lt an  ih n e n  
ü b e n “ . B esonders w ic h t ig  in  dem  B u c h  s in d  d ie  D a rs te llu n g e n  der 
Z e it  nach  dem  T h o rn e r  F rie d e n , ü b e r d ie  b ish e r noch  n ic h t  v ie l ge
a rb e ite t  w o rd e n  is t ,  ü b e r d ie  v o lk lic h e  G lie d e ru n g  u n d  der N achw e is, 
daß eine A b s t im m u n g  i.  J. 1920 eine d t.  M e h rh e it  auch in  den Polen 
zugesprochenen T e ile n  des Landes ergeben h ä tte . N eben de r v o lk l.  
s in d  d ie  p o lit .  u. w ir ts c h a ft l .  E n tw ic k lu n g  n ic h t  v e rn a ch lä ss ig t. N ö tig  
w ä re  je tz t  e in  G egenstück fü r  den W a rth e g a u . A . L .

Eva Brunner: Schlochau. E n ts te h u n g  u. E n tw ic k lu n g  e ine r V e rw a l- 
tu n g s - u. W ir ts c h a fts e in h e it  im  d t .  O sten. L p z ., S. H irz e l 1939. 
88 S. Geh. 4,80 R M . (D t. S c h r ifte n  zu r Land es- u. V o lks fo rsch g ., 
h g g . v . E . M eynen . B d . 3).

I n  s tra f fe r  F o rm  w ir d  a u f v e rh ä ltn is m ä ß ig  n ic h t  g roßem  R a u m  
eine D a rs te llu n g  der Gesch. des K r .  Schl., de r u n g e fä h r de r O rdens- 
k o m tu re i e n ts p r ic h t,  b is  k n a p p  z u r G eg enw art gegeben. B e h a n d e lt 
w e rden  d ie  V e rw a ltu n g , d ö r f l . ,  g u ts h e rr l.,  la n d e sh e rrl. V erfassung , 
das R echtsw esen u. a lle  V e rh ä ltn is s e  ü b e r d ie  versch iedenen Z e it
rä u m e  h in w e g  z u r O rdens-, k g l. p o ln . u. p reuß . Z e it,  d ie  Zerre issung

17) Z u r  frü h e n  K u n s tg e sch ich te  in  den B a ltis c h e n  L a n d e n . I n :  
B a ltis c h e  L a n d e . B d . I .  S. 415.— 432.

18) B a ltis c h e  L a n d e -S c h ic k s a l u n d  N am e. U m risse  de r äußeren 
ge sch ich tlich e n  W a n d lu n g e n  s e it dem  13. J a h rh u n d e rt im  Spiegel d eS 
Landesnam ens. I n :  B a ltis c h e  L a nd e . B d . I .  S. 480— 495.
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d u rc h  V e rsa ille s , d ie  je tz t  w iede r au fgehoben is t .  D ie  N a c h w irk u n g e n  
de r O rden sze it b lie b e n  lange  e rh a lte n , d ie  V ersäum n isse  de r p o ln . 
Z e it  s p ä te r a u fg e h o lt, w obe i a b e r auch  u n g ü n s tig e  E rsch e in u n g e n  
d e r p re uß . Z e it  n ic h t  ve rschw iegen  w erden, w ie  d ie  ,,B a u e rn re fo rm  
v o n  1807 u . d ie  A u flo c k e ru n g  de r lange  ge ltenden  D o rfg e m e in s c h a ft. 
A u fs te llu n g e n  de r a d l. B es itzu n g e n  u. der D ö r fe r  im  la nd eshe rrl. B e
s itz  s in d  be igegeben. A ' L‘"

Beiträge zur Heimatkunde der Stadt Ratibor O / S . ,  im  A u fträ g e  des 
O be rb ü rg e rm e is te rs , herausgeg. v o m  V e rk e h rs v e re in  R a tib o r ,  .fo lge  
1— 3, R a t ib o r  o. J.

D as e rs te  H e f t  b r in g t  eine R e ihe  v o rg e s c h ic h tlic h e r, gesch ich tl. u. 
k u n s th is to r is c h e r  B e iträ g e  aus den F ede rn  versch iedener R a tib o re r  
L o k a lfo rs c h e r. D e r w e rtv o lls te  B e itra g  is t  w o h l d ie  Ü b e rs ich t Uber 
d ie  U rk u n d e n  des R a tib o re r  S ta d ta rc h iv s  v o n  S ta d ta rc h iv a r  K u d ia . 
D ie  re g e s te n a rtig e n  Auszüge aus de m  re ic h e n  U rk u n d e n s c h a tz  v o n  
R a t ib o r  s in d  sow oh l fü r  den L a ie n  a ls auch  fü r  den landesgesch ich t
lic h e n  F o rsche r w ic h t ig .  H e f t  2 b r in g t  10 le ich tgesch riebene  gesch ich t
lic h e  S k izzen  v o n  G. H y c k e l,  d ie  a lle  a u f a rch iva lischen . Q ue lle n  fußen. 
I m  le tz te n  H e f t  le g t  G. H y c k e l den  e rs ten  T e il e ine r G esch ichte der 
S ta d t  R a t ib o r  v o r .  D ieser V e rsu ch  u m fa ß t d ie  F rü h z e it  b is  zum  Jahre 
1336 u n d  w ir d  v o n  der B ü rg e rs c h a ft b e g rü ß t w erden, da W elze ls  g ro ß 
ange leg te  S ta d tg e sch ich te  lä n g s t v e rg r if fe n  is t .  D ie  A u s s ta ttu n g  der 
H e fte  u n d  das B ild m a te r ia l is t  sehr g u t. D ie  S ta d t R a t ib o r  g ib t  d a m it 
ih re n  S chw estern  e in  schönes B e isp ie l, B e iträ g e  z u r S tad tg escn icü te  
s in d  le ic h te r  zu scha ffen  u n d  v ie lle ic h t  auch  w irk u n g s v o lle r  a ls ge
schlossene u m fa n g re ich e  M on o g ra p h ie n .

Mich. Tsouloukidse: Die Ukraine. L p z ., W ilh .  G o ld m an n , 1939.
107 S., geb. 2,50 R M .

E in e  D a rs te llu n g  eines G eorg ie rs v o n  V ergangenh. u. G egenw art 
des 4 5 -M illio n e n v o lk e s  der U k r .  is t  e in m a l e tw as Neues. L e h rre ic n  
is t  d ie  G egenü be rs te llu ng  des u k r .  V o lksgepräges  gegenüber dem  russ., 
d e r A b s c h n it t  ü b e r K u n s t  u. S c h r if t tu m , w o b e i aber w o h l eine s trengere  
T re n n u n g  de r e inh e im ischen  K rä f te  u. S trö m u n g e n  v o n  de“  '  
w ä r t ig e n  n ö t ig  w ä re . M i t  aus L a n d  u. L e u te n , G esch ich te  u 
schä tzen  s ich  ergebenden p o lit .  Z u k u n fts h o ffn u n g e n  k l in g t  das 3u 
aus.

Politische Geschichte.
Adam Henryk Kaletka: Dokument Dagome Iudex ^  nowym oswietl^mu

[D as Regest D ag. iu d . in  neuer B e le u c h tu n g !. Pos., Jan  Ja c h o w s k i

' 9Ü b e r2 das' g e he im n isvo lle  rö m . Regest m it  de r ® “ \ n̂ n f chd0n 
e rs te n  gesch ich tl. H e rzogs ^ fo le“ . ¿®Zu ei°ne neue A n sch a u u n g :

sehende A n k lä n g e  an  d ie  sp a tm a  E in tra g u n g e n ^  chen> w elche 
b ü c h e rn  b r in g t ,  d ie  v o n  de r A u fh e b u n g  . , , , w e rden  der
s ich  aus der M i t g i f t  u . M orgengabe ergebe ß der aus frü h e re n
M a n n , d ie  F ra u  u . ih re  K i n d e r u n t e i / “ C s Sc S i e ßu n g

19
D e u ts c h e  W issen sch . Z e its c h r .  i .  W a r th e la n d . H e f t  1. 1940.
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a ff in e s “ . D ie  fra g l.  R e c h ts h e g riffe  seien auch  im  10. Jh . d u rc h  d ie  
w e s tl. E in flü s s e  auch  h ie r  schon m ö g lic h  u. im  11. Jh . w ir k l .  in  Spuren 
bezeugt. B o l. habe w o h l K ra k a u  zugew iesen e rh a lte n . D ie  V e r le i
h u n g s u rk u n d e n  seien w a h rsch e in l. in  be iden  F ä lle n  an d ie  neuen 
E rw e rb e r  gegeben w o rde n . E s  fo lg e n  E rw ä g u n g e n  üb e r d ie  G röß e  
des S taa tsgeb ie tes in fo lg e  der E re ig n isse  v . 981, (be i denen üb rigens  
u. E . d ie  L a ch e n  du rcha us noch d ie  v o n  S za jnocha angenom m ene 
a ltn o rd .  B e d e u tu n g  ha be n  kön ne n  u. noch  n ic h t  P o len  im  üb lichen . 
S in n  zu se in  b ra uch en ), u . 990 (böhm . E ro b e ru n g  Schlesiens). N a c h  
M a x  M ü lle r  bedeute  O te  s e n a tr ix  M a rk g ra fe n to c h te r , der A u s d ru c k  
s ta m m e  also aus de r ä lte re n  Z ess ionsu rkunde  v o r  der H e ira t  m it  
M is ic a -D a g o  u . sei d a n n  e in fa ch  üb e rn om m en , das R egest a lso aus 
2 U rk d n . zusam m engeschrieben . E s  h a n d le  s ich  w o h l u m  e inen A k t  
de r D e m ü tig u n g  u. B uße , w e il be ide E h e le u te  d u rc h  d ie  H e ira t  der 
N onne  de r K irc h e  gegenüber s c h u ld ig  gew orden  seien. E in e  B e re ch 
t ig u n g  a u f den P e te rs p fe n n ig  aus dem  ganzen S ta a tsg e b ie t gehen 
da raus  n ic h t  h e rv o r .  D a n n  w ir d  d ie  F rage , ob Schinesne oder d e rg l- 
Gnesen oder S te t t in  be de u ten  so ll, a b g e ha nde lt. D ie  fü r  den 2. O r t  
b e ig e b ra c h te n  G rü n d e  s c h e ite rn  m . E . an der sp ra ch l. U n m ö g lic h 
k e it ,  d ie  be iden  F o rm e n  zusa m m en zub ring en . D e n  v . Z. W o jc ie ch o w sk i. 
vo rgesch lagenen E in s c h u b  be i ,,d u ce n te  (sc. f in e ) iu x ta  f lu m e n  O ddera  
usque in  p ra e d ic tu m  c iv i ta te m  Schinesge“ , der gegen Gnesen sp rich t,, 
h ä l t  V f.  f ü r  ü b e rflü s s ig , w e il er ducen te  a u f O ddera  b e z ie h t u.(< w o fü r  
auch  d ie  A lb in u s ü b e r lie fe ru n g  des Regests, d ie  „d e d u c e n te  h a t ,  
spreche. D ie  aus e inem  V o r t ra g  he rvorgegangene A b h a n d lu n g  e n t
h ä lt  noch  a n d re  le h rre ich e  B eo ba ch tun ge n , w esha lb  d ie  M e d ia e v is te n  
d a ra u f h ingew iesen  seien. A . L .

Herbert Ludat: Polens Stellung in Ostmitteleuropa in Geschichte und 
Gegenwart. (S c h r ifte n  de r H o chschu le  fü r  P o l i t ik ,  R e ihe  I ,  H e f t  46). 
B e r l in ,  J u n k e r  u . D ü n n h a u p t 1939. 35 S.

D e r A u fs a tz  b e h a n d e lt in  k u rz e r, g u t b ra u c h b a rb r Ü b e rs ic h t d ie  
bekannten . G rund züg e  der E n tw ic k lu n g  Polens in  se iner Z w isch e n 
s te llu n g  zw ischen  dem  d t. u . russ. V o lk e  u n d  R e iche , d ie  S ta a ts b ild u n g  
u n te r  dem  he lfe n d e n  E in f lu ß  deu tsche r K rä f te ,  d ie  g ru nd s tü rzen de , 
in n e re  U m fo rm u n g  Polens im  G efolge der m a. d t .  O s ts ied lun g , die- 
W e n d u n g  nach  dem  O sten s e it K a s im ir  d. G r. u n d  u n te r  den J a g ie l-  
lo n e n , d ie  in n e re  A u flö s u n g  u n d  den Z usam m e nb ruch  des S taa tes, 
d ie  neue, ab e rm a ls  d u rc h  E in w irk u n g  d t.  M enschen, Id e e n  u n d  F o rm e n  
b e d in g te  in n e re  S a m m lu n g  des 19. J a h rh . u n d  d ie  N a c h k r ie g s e n t
w ic k lu n g . D e r A u fs a tz  g e h t a u f e inen V o r t ra g  v o m  F ebe r 1939 z u ru c k  
u e n ts p r ic h t  in  se inen W e rtu n g e n  der d a m a lig e n  p o lit is c h e n  Lage- 
Z w e i n a c h trä g lic h  h in z u g e fü g te  S. 31 u. 32 b e rü c k s ic h tig e n  eben n o ch  
den B e g in n  de r W e n d u n g  im  F rü h ja h r  1939.

B res lau . W a lte r  K u h n .

Gerhard Deggeler: Karl V. und Polen-Litauen. E in  B e itra g  z u r F ra g e  
der O s tp o l it ik  des spä ten  K a is e rtu m s . W u rz b u rg  1939. K on rad - 
T r i l ts c h ,  49 S. K a r t .  R M . 1,80.

D ie  de u tsch -p o ln isch e n  B ez iehungen  im  Z e ita lte r  de r le tz te i 
M a c h te n tfa ltu n g  des rö m is c h -d t. K a is e rtu m s  m it te la lte r lic h e r  P räg un g  
w e rd e n  h ie r  e rs tm a lig  u n te r  dem  G e s ic h ts p u n k t des V e rh ä ltn isse s  der 
u n iv e rs a l-a b e n d lä n d is c h e n  Ide e  z u r n a t io n a ld t.  O s tp o l it ik  d a rg e s te llt-  
N ic h t  n u r  d ie  P erson K a r ls  V . u n d  d ie  E ig e n a r t se iner P o l i t ik ,  son de rn  
v o r  a lle m  auch  de r w e lta n s c h a u lic h e  U m b ru c h  der Z e it  u. d ie  europ- 
S ch icksa lsgem e inscha ft gegenüber dem  (dam als tü r k . )  F e in d  im  O sten 
v e r le ih t  den A u s fü h ru n g e n  e inen  besonedrs le be nd ige n  R e iz . D a  be i
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e rw e is t es s ich , daß d ie  v o n  M a x im ilia n  I .  übernom m ene zu w e it  ge
spann te  P la n u n g  der O s tp o l it ik  den K a is e r gegenüber P o len  n ic h t  zum  
v o lle n  E r fo lg  kom m e n  ließ . E s e rg ib t s ich  so etwas w ie  e in  „S ys tem . 
D e u ts c h la n d -P o le n “  u n te r  p o lit is c h e n  B ed ingungen , d ie  den le tz th in  
bestehenden, a u ch  d u rc h  das V o rw a lte n  der F ragen  des Südostens, 
n ic h t  u n ä h n lic h  s in d . D em  E rfo rs c h e r der d t.-p o ln . B eziehungen w ird  
d ie  S c h r if t  desha lb  w illk o m m e n  sein, zu m a l po ln . A rb e ite n  m itv e rw e r te t  
s ind . A . L .

Hans Quednau: Livland im polit. Wollen Herzog Albrechts v. Preußen.
E in  B e itra g  z u r Gesch. des H e rz o g tu m s  P reußen u. des p re uß .- 

l iv l .  V e rh ä ltn isse s . 1525— 40. L p z ., S. H irz e l,  1939. 201 S.
D e r d u rc h  d ie  V e rw e lt lic h u n g  des O rdensstaa tes 1525 be i der 

G eg ne rsch a ft des k a th .  geb liebenen Zweiges u. des K a ise rs  in  eine 
g e fä h rlic h e  Lage  ge ra tene  neue H e rzo g  A lb r .  such te  d ie  d rohende  l iv l .  
F e in d s c h a ft d u rc h  eine V e rw ic k lu n g  P o lens in  äußere H ä n d e l u. E in 
flu ß n a h m e  a u f d ie  in n e re n  V e rh ä ltn is s e  in  L iv l .  zu bannen. M i t  H i l fe  
evg l. g e s in n te r K re is e  d o r t  such te  er M a rk g f.  W ilh .,  seinem  B ru d e r, 
e ine m aßgebende S te llu n g  zu s iche rn . D e r g roße P la n  des se iner d t.  
A u fg a b e  im  N O  be w u ß te n  H e rzog s  s c h e ite rte  aber an der m a c h tp o lit .  
S chw äche L iv la n d s .  A . L .

Dr. H. J. Schmitz: Ostmark und Grenzraum im Wandel der Geschichte.
S chne idem üh l, C om en iusbuchh. 1938. 42 S., 14 K ts k iz z e n , 4 T a f.

D ie  v o n  de r G re n z m a rk . Gesellsch. hgge. S c h r if t  des L e ite rs  ih re r  
ge sch ich tl. A b t .  is t  e in  n ü tz l.  L e itfa d e n , der s ic h  a n  e inen  b re ite re n  
L e se rk re is  w endet. D e r W isse n sch a ftle r w ir d  bes. fü r  d ie  K a r te n  d a n k 
ba r sein, d ie  e inen  g u te n  Ü b e rb lic k  geben. Z u m  T e x t  n u r  e in ige  k l.  
B e m e rk g n .: D en  a lte n  D o p p e ls ta a t, de r ja  e rs t 1791 w ir k l .  in  de r M a i
ve rfassu ng  als E in h e its s ta a t a u f t r i t t ,  w ir d  m an  besser z u r K e n n 
ze ichnung  seines frü h e re n  Gefüges auch  P o le n -L ita u e n  nennen, n ic h t  
n u r  P o len . A ls  G eb ie t de r fru c h tb a rs te n  B öd en  w ird  m an  n u r  K u -  
ja w ie n  im  Posenschen, n ic h t  d ie  P ro v . a n fü h re n  kön ne n  (S. 9). l n  
der 2. T e ilu n g  1793 is t  außer de r spä te ren  P ro v . Posen noch e in  ganzes 
S tü c k  des spä te ren  K o n g re ß p . a ls S ü d p r. m ite rw o rb e n  w o rd e n  (S. 28). 
I n  K a r te  10 w ä re  es g ü n s tig e r, d ie  B e s c h r if tu n g  W e s t-G a liz ie n , das 
ja  das s e it 1795 ö s te rr. G e b ie t zw ischen  B u g  u. P il iz a  nach da m a lige m  
S prachgebrauch  beze ichne t, auch  m eh r in  diese Gegend zu rücke n . 
D e r s tä rk e re  G eburtenübe rschuß  des P o le n tu m s im  p reuß . O sten e n t
w ic k e lte  s ich  e rs t a llm ä h l. nach  der M it te  des 19 Jh ., ze itw e ise  überw og 
sogar de r d t.  E in  N a c h tra g  b r in g t  d ie  G renzänderung  v o m  2. 9. 38.

Stan. Karolczak: Z dziejów powiatowego miasta Jarocina 1913 1918
[A u s  de r Gesch. de r K re is s ta d t J a ro ts c h in  1913 IR  W eB k £ieg, 
V e rsch w ö ru n g , U m s tu rz ],  B d . I  P o ., S e lbs tve rl. 1935. 56 S.,

Das g ro ß sp rech e risch  „ B a n d “  genann te  H e f t  g ib t  ebenso w ie  
m anches ande re  ä h n lic h e  e inen  le h rre ich e n  E in b l ic k  in  d ie  beden en- 
lose V e rs c h w ö re ra rb e it de r P o len  im  W e ltk r ie g . Im  E rs .-B a .t. n .- 
R e g t. 46 begann sie de r G e r ic h ts -U n te ro ff iz ie r  S tan . S zym ań sk i. m  
seine V o lksgenossen v o r  de r V e rsendung  an  d ie  F ro n t  zu bewa ren , 
m ach te  er gegen sie a b s ic h tlic h  S tra fv e rfa h re n  a n hä ng ig , was z u r . 8
h a tte , daß der b e tr .  S o ld a t b is  z u r B e e nd igu ng  des G e rich tsve rfa h re n s  
a m  S ta n d o r t v e rb lie b . A ls  Genossen h o lte  er s ich  Ig n a z  A dam czew sk i 
u n d  im  B a t . -B ü ro  w a r der G efr. B e rn h . W ie rz c h o w s k i aus B e r l in  der 
n ic h t  e in m a l r ic h t ig  p o ln is c h  sprach , der d r i t t e  V e rschw öre r, der seine 
Z u g a n g s m ö g lic h k e ite n  zu den gehe im en u n d  v e r tra u lic h e n  A k te n
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g rü n d lic h  a u sn ü tz te . A u c h  andere  F u n k t io n s u n te ro ff iz ie re  m ach te n  
m it *  d ie  L e itu n g  ü b e rn a h m  V ize fe ld w e b e l B ru n o  A d a m  K irc h n e r . 
D ie  S c h r i f t  b e s tä t ig t  w ie d e r e in m a l d ie  auch  aus s ä m tlic h e n  frü h e re n  
A u fs tä n d e n  u n d  dem  le tz te n  F e ld zu g  b e k a n n te  T a tsach e , da l d ie  
P o len  f ü r  ih re  p o lit is c h e n  Zw ecke bedenken los K irc h e  u n d  R e lig io n  
m iß b ra u ch e n . A ls  V e rs te c k  de r (be ise ite  geb rach ten ) W a ffe n  .¿vurde 
der F r ie d h o f ausge w äh lt, w o h in  a lle  W a ffe n  u n d  S ch ieß beda rf g e b ra c h t 
u n d  in  e ine r der G rü fte  an  de r re c h te n  F rie d h o fs m a u e rw a n d  an  der 
K u n s ts tra ß e  v e rs te c k t w u rd e n , was n ie m a n d  a h n te , se lbs t d ie  B e 
s itz e r  de r G ru f t ,  n ic h t "  (S. 18). A m  20. 10. 1918, a lso  noch  3 W ochen 
v o r  de r A b d a n k u n g  des M onarchen , a u f den sie v e re id ig t  w o rd e n  w a ren , 
le is te te n  die  M itg lie d e r  des G eheim en so lda tischen  V e rsch w ö re r Vereins 

Tedność", d ie  h a rm lo se  Z ie le  fü r  den F a ll de r E n td e c k u n g  v o rz u 
täu schen  such ten , e inen E id ,  w o be i S zym ań sk i, (der h ie r  a u f e in m a l 
zum  G e r ic h ts o ffiz ie rs -D ie n s ttu e r  des d t.  Heeres g e m ach t w ird ,  de 
E id  a u s d rü c k lic h  a ls  eine h e ilig e  A ng e le g e n h e it usw  b e z e ic h n e t . 
N a tü r l ic h  w a ren  auch w iede r G e is tlich e  u n d  B e a m te  an  de r V e rsch w ö 
ru n g  b e te il ig t ,  d a ru n te r  eine T e le fo n is tin . D e r P fa d fin d e r-V e re in  w u rd e  
in  d ie  Geheim e P o ln . M il itä r -O rg a n is a t io n  (P O W ) u b e r fu h r t  D ie  
ange w an d ten  K n if fe  w a re n  d ie  ü b lic h e n  des J a h re s : u n te r  A u s n u tz u n g  
des ro te n  T aum e ls  de r deu tschen  S o lda te n  d ie  M a c h t im  S o lda te n ra  
in  p o ln ische  H ä n d e  zu sp ie len, d ie  D eu tschen  in  d ie  H e im a t zu e n t
lassen (S 40), S taa tsge ld , a n g e b lich  fü r  d ie  H e im w e h r b e s tim m t, zu 
e rsch w in d e ln  (S. 48) usw . Sehr s to lz  is t  de r V e r f . ,  daß d a n k  eines ö r t 
lic h e n  A u fru h rs  K irc h n e rs  schon in  de r N a c h t zum  9. M .1 9 1 8  eine 
k le in e  p o ln . A b te ilu n g  noch  neben de r d t.  e n ts ta n d  u n d  d ie  S ta d t d ie  
e rs te  g ro ß p o ln . w a r, d ie  b e w a ffn e t das Joch der U n fre ih e it  a b 
s c h ü tte lte “  (S. 5). D e r b e a b s ic h tig te  „2 .  B a n d  d u r f te  w o h l n ic h t

m e h N a c h h fer ra n d lic h e r  A u s k u n ft  des T rä g e rs  des G o ldenen P a r te i
abzeichens A p o th e k e rf. W e iß , dem  d ie  P o len  s. Z t. seine A p o th e k e  m  
T a ro tsch in  geschlossen h a tte n , h a t  W ie rz c h o w s k i spa te r b e re u t nach  
P o le n  gekom m en zu sein, u n d  der V e rfasse r K a ro lc z a k  nach  dem  o e 
fe ld z ü g  1939 es fe r t ig  be kom m en, s ich  als an g e b lich e r V o lksd e u tsch e r 
im  R eg.-B ez. Z ichenau d ie  V e rw a ltu n g  e ine r A p o th e k e  zu e rsch le ichen , 
b is  ih m  das H a n d w e rk  ge leg t w u rde . A - B .

Marg. Gärtner: Zeugnisse der Wahrheit. D a n z ig  m  de r K o r r id o r  im  
U r t e i l  des A us landes. B in .,  V o lk  u . R e ic h  V e r l.  1939.

I n  e ine r E in le itu n g  w e is t zun ä ch s t P ro f. D . D r .  A . B ra c k m a n n  
m it  ge sch ich tl. G rü n d e n  p o ln . B e h a u p tu n g e n  z u ru c k , b r in g t  genaue 
s ta t is t  A n g a b e n  ü b e r d ie  Zus.Setzung de r B e v ö lk e ru n g  im  a lte n  
W e s tn r  u e inen  ge sch ich tl. Ü b e rb lic k  ü b e r das Z u s ta n d e ko m m e n  
X s  K o r r id o rs "  D e r H a u p t te i l  b r in g t  v o n  M . G. zus .g es te llte  Ä u ß e 
ru n g e n  fü h re n d e r P e rs ö n lic h k e ite n  des A us landes ü b e r den W id e rs im  
d e r ”  k ü n s tlic h e n  B ild u n g  u. d ie  da rau s  e n ts p rin g e n d e n  G efah ren . 
D e r A n h a n g  e n th ä lt  noch  e in ig e  U rk u n d e n  u. den G e h e im v e rtra g  
F ra n k r .-R u ß l.  v o m  11. 3. 1917 ü b e r d ie  Z u k u n f t  P o lens. A . E-

Rieh. Fester: Die politischen Kämpfe um den Friede“  19D> ^1S 1918 u ‘ 
das Deutschtum. M c h n .-B ln .,  J. F . L e h m a n n , 1938. 180 b.

D as neue B u c h  des v e rd ie n te n  V f .  b e le u c h te t m anche Se ite  der 
Z e it  u. ih re  p o l i t .  Zus.hänge v o n  neuen G e s ich tsp u n k te n . A u c h  die  
p o ln  F rage  s p ie lt  in  dem  G e w irr  de r m e is t h in te rh ä lt ig e n  B e s tre b u n g  
Z ita s , S ix tu s ’ , K a r ls ,  C zern ins, E rz b e rg e rs  u. neben der I r ie s te r ,  
T r ie n te r  elsäss. u . ru m ä n . F rage  e ine R o lle . E in  G e w irr  v . S taa ts  
m ä n n e rn , A u sw a n d e re rn , p r iv a te n  L ie b h a b e rd ip lo m a te n , be zah lte
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A ge n ten , D y n a s te n k lü n g e l t r i t t  au f. A b e r a lle  B es tre bun ge n  sche ite rn  
an  dem  im m e r u n v e rs ö h n lic h e re n  V e rn ic h tu n g s w ille n  der F e inde , d ie  
s ich  auch  d ie  blasse H o ffn u n g , den H a b s b u rg e rs ta a t gegen das D t.  
R e ich  auszusp ie len , zun ich te m ache n . A . L .

Arenz, Wilh.: Polen und Rußland 1918—1920. L p z ., S. H irz e l, 1939.
107 S., 1 K t .  (G re n z m a rk . F o rschg n . N r .  3).

Das e inen  v o rz ü g lic h e n , k la re n  Ü b e rb lic k  gebende, v o m  In s t i t u t  
f ü r  H e im a tfo rs c h u n g  der U n iv .  B e r l in  in. S chne idem üh l herausge
b ra c h te  W e rk  is t  a u f e in  zah lre iches S c h r i f t tu m  in  d t.,  fra n z ., eng l., 
p o ln ., russ. u. u k ra in .  Sprache -g e s tü tz t. Das schon is t  e in  g roßer 
V o rz u g  der A rb e it .  N a ch  e ine r E in fü h ru n g  in  d ie  po ln . F rage  se it 
de r 1. A u f te i lu n g  b e g in n t m it  S. 28 d ie  e ig e n tlich e  D a rs te llu n g . N u r 
ganz se lten  s tö re n  k l.  S chö nh e its feh le r w ie  d ie  M isch sch re ibu ng  Josef, 
d ie  fa lsche  F e ld m a n n  s ta t t  —  m an  fü r  den jü d .-p o ln . V e rtra u e n sm a n n  
B e th m a n n -H o llw e g s . D ie  p o ln . F o rm  Puszcza B ia lo w ie js k a  h a t  w o h l 
auch  V f.  v e r fü h r t ,  v o n  W ä ld e rn  v . B ia lo w ie js k a  zu schre iben. E in  
D ru c k fe h le r  s in d  w o h l d ie  e in m a l angegebenen 300 M il l .  L e h rre ic h  
s in d  d ie  m e h rfa ch  a n g e fü h rte n  k r i t .  Ä u ß e ru n g e n  v o n  E n te n te fü h re rn  
ü b e r P o len  oder d ie  P o len , z. B . 'S . 26. In s g e s a m t h a n d e lt es s ich  um  
eine beg rüß ensw erte  N euersche inung . A . L .

Friedr. Grimm: Frankreich u. der Korridor. H a m b ., H a nse a t. V e rk -  
a n s ta lt ,  1939. 122 S. 2,40 R M .

A u ß e ro rd e n tl.  le h rre ic h  is t  diese U n te rs u c h u n g  der S tre itgesp räche , 
d ie  in  F ra n k r .  a lsb a ld  nach  V e rsa ille s  wegen der K o rr id o re n ts c h e id u n g  
e n ts ta n d e n , na chd em  C lem enceau seine H a ß in s t in k te  zum  Siege ge
fü h r t  h a tte , u m  P o len  in  d ie  E in k re is u n g s fro n t  zu zw ingen . Ü b e r
rasch en d  z a h lre ic h  s in d  d ie  k la rd e n k e n d e n  S tim m e n  n a m h a fte r F ra n 
zosen, d ie  e insahen, daß das D ik ta t  a u f d ie  D a ue r n ic h t  g u t  tu n  kon n te . 
S e lbst in  p o le n fre u n d l. K re is e n  z e rb ra ch  m a n  s ich  den K o p f üb e r eine 
L ö su n g , w e nn  auch  d a be i z. T . e ig e n a rtig e  V orsch lä ge  a u fta u c h te n . 
D ie  w a rn e n d e n  u. schw arzseherischen  S tim m e n  w u rd e n  aber sch ließ l. 
doch v o n  der engl. G e ld s a c k h e rrs c h a ft ü b e r tö n t,  u. d a m it  s iegte d ie  
R ic h tu n g  des franzö s . G esch ich ts fo rsche rs  B a in v ille ,  der d ie  V e r
n ic h tu n g  de r d t. E in h e it  u. d a m it  d ie  V o rh e rrs c h a ft des doch ka u m  
seinen B es ta nd  e rh a lte n d e n ) franzö s . V o lkes  als d ie  V o ra usse tzu ng  je d e r 
d t.- fra n z ö s . V e rs tä n d ig u n g  a n s ie h t. A . L .

Deutschland und der Korridor. I n  Z u s .a rb e it m it  G ü n th e r Lohse u . 
W a ld . W u c h e r hgg . v.- F r ie d r .  H e iss . B in .,  V o lk -  u. R e ic h -V e r l. 
1939.

D ie  1. A u f l.  v o n  1932 w a r im  ehern.. P o le n  v e rb o te n  w o rde n , im  
R e ich  lange  v e rg r if fe n .  D ie  k u rz  v o r  K rie g sa u sb ru ch  be a rb e ite te  N eu- 
a u fl.  z e ig t eine fa s t v ö llig e  N e u b e a rb e itu n g . D och  is t  d ie  G ru n d 
h a ltu n g  e ine r gew issenha ften  B e g rü n d u n g  des d t. S ta n d p u n k te s  u. 
A b w e h r de r p o ln . F ä rb u n g sve rsu ch e  b e ib e h a lte n  w o rde n . D ie  E n t 
w ic k lu n g  de r le tz te n  Jah re  is t  n a tü r l.  nachge tragen  w o rde n . D ie  
K a r te n  s in d  in  de r b e i dem  V e rla g  ü b lic h e n  w irk u n g s v o lle n  A r t  ge
ze ichne t, d ie  za h lre ich e n  B ild e r  g u t ausge w ä h lt .  N eben v o n  P u b im s  en 
geschriebenen B e iträ g e n  b ild e n  d ie  vo n  W isse n sch a ftle rn  d ie  d e  r -  
h e it .  G e n a n n t seien d ie  v . N . C re u tz b u rg : D e r o s tm itte le u ro p . R a u m , 
E . K e y s e r: V o lk s tu m  u. v ö lk .  L e is tu n g  im  W e ich se llan d , E . M aschke . 
Das p o lit .  S ch icksa l des W eichse llandes, K .  Peiser : D a n z ig  u. G d ingen,
U . W e n d la n d : Das K o r r id o rp ro b le m  m  der In te rn a t.  D iskuss io n

A . -Lg
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Beck, Józef: Przemówienia, deklaracje, wywiady 1931—1937 (R eden. 
E rk lä ru n g e n , B e fra u u n g e n ). W a rsch a u  1938.

Łukasiewicz, J.: Polska jest mocarstwem (P o len  is t  eine G ro ß m a ch t). 
W a r . 1939.

F ü r  d ie  p o ln . A u ß e n p o lit ik  des le tz te n  M in is te rs  des Ä u ß e rn  u. 
seines P a ris e r B o ts c h a fte rs , die*, ja  je tz t  schon ge sch ich tl. B e d e u tu n g  
haben sei a u f diese 2 W e rk e  u. d ie  a u s fü h r l.  B esp r. d u rc h  D r. R ie h . 
P e rd e lw itz  in  den „G re n z m a rk . H e im a tb l l . “  1939, S. 138 f f .  ve rw iesen . 
W ä h re n d  das 1. W e rk  n ic h t  b is  in  das S c h ic k s a ls ja h r 1939 re ic h t,  k o m m t 
das le tz te re  w en igs tens  u n g e fä h r b is  d a h in . A . L .

H. Wildecki: Niebezpieczeństwo żydowskie [D ie  jü d . G e fah r], Po., 
S e lb s tv e r l. 1936, 3 A u f l.  79 S.

D ie  1933 geschriebene B ro s c h ü re  is t  n u r  eine v o n  v ie le n , d ie  s ich  
m i t  de r F rage  be schä ftig en . Sie w ir d  h ie r  als B e is p ie l ge na nn t. Sie 
s tü tz t  s ich  a u f S c h r i f t tu m  in  ve rsch iedenen  Sprachen, w o be i d ie  
O u e lle n s te lle n  angegeben w e rden . O b d ie  h ä u f ig  v o rk o m m e n d e n  
W ie d e rh o lu n g e n  V ersehen s in d  oder d ie  b e tr .  T a tsa ch e n  u n te rs tre ic h e n  
so llen , is t  n ic h t  k la r .  E rw ü n s c h t w ä re  eine große D a rs te llu n g  der 
B e s c h ä ftig u n g  auch  des p o ln . V o lke s  m i t  de r F rage . A - L .

Die polnischen Greueltaten an den Volksdeutschen in Polen. Im  A u f 
trä g e  des A u s w ä rt ig e n  A m te s  a u f G ru n d  des u rk u n d lic h e n  B ew e is 
m a te r ia ls  zus .g es te llt, b e a rb e ite t u. hgg. B in .  1940. 2. e rg än z te  A u f l.
207 S. T e x t ,  b is  S. 309 B ild d o k u m e n te , 1 K t .

E s  gehören  s ta rk e  N e rv e n  dazu, dieses e rs c h ü tte rn d e  B u c h  d u rc h 
z u a rb e ite n , das das t ra u r ig s te  K a p . de r neuesten Gesch. des D tm s . 
im  O sten b e le u ch te t. W e r aber, w ie  S ch re ibe r d ieser Ze ilen , se lbst 
m itv e rs c h le p p t w a r u. in  K u tn o  schon an de r W a n d  s tan d , w e iß , daß 
es e ine u n w id e r le g lic h e  Q ue lle  d a rs te ll t .  N a ch  A n g a b e n  v o n  A u s 
sp rü che n  v o n  A n g e h ö rig e n  de r ve rsch ie den s te n  V ö lk e r ,  d ie  d ie  po ln . 
G ra u s a m k e it be le uch te n , w ir d  in  e inem  k u rz e n  V o rw o r t  a u f d ie  b is 
h e r m e h r als 58 000 T o te n  u. V e rm iß te n  h ingew iesen , d ie  a lso über 
5 v . H . de r d t .  B e v ö lk e ru n g  des ehern. P o le n  ausm achen. A n  den 
F o lg en  s te rbe n  ü b rig e n s  im m e r noch  w elche, u . Tausende haben  d a u e rn 
den  Schaden an  ih re r  G e su n d h e it e r l it te n .  E s  fo lg t  e ine D a rs te llu n g  
des d t.-p o ln . V e rh ä ltn isse s  b is  zu m  K rie g s a u s b ru c h  u. de r p o ln . G reue l
a k t io n .  V o n  S. 35 ab w e rd e n  ty p is c h e  G re u e lfä lle  u. E r le b n is b e r ic h te  
v o n  den V e rsch le pp te nzüg en , ab S. 193 d ie  D e n ksch r. de r ä rz t l.  G u t
a c h te r g e b ra c h t. D ie  e rs c h ü tte rn d e n  B ild d o k u m e n te  b r in g e n  U r k u n 
den, A n s ic h te n  v . V e rle tz u n g e n , V e rs tü m m e lu n g e n , M assengräbern , 
B ra n d s c h a tz u n g e n , P lü n d e ru n g e n , Todes- u . V e rm iß te n a n ze ig e n , B e 
k a n n tm a c h u n g e n  u. andere  Zeugnisse, g e r ic h ts ä rz tl.  B ild b e r ic h te . D en 
B esch luß  m a c h t eine Ü b e rs ic h ts k a r te  ü b e r d ie  w ic h t ig s te n  T a to r te .

A . L .

Marsch der Deutschen in Polen. D eutsche  V o lksgenossen  im  ehern. 
P o le n  b e r ic h te n  ü b e r E rle b n is s e  in  den S ep tem be rta ge n  1939. Z u - 
sam m engest. u. b e a rb e ite t v o n  D r . K u r t  L ü c k , Posen, B e r l in  W  30, 
V e r l.  G renze u. A u s la n d , 1940. 115 S., 7 A b b . u. S k izzen  (D t. O sten, 
B d . 2).

A us  sehr z a h lre ic h  e ingegangenen V e rs c h le p p u n g s b e ric h te n  h a t  
de r v e rd ie n te  H e rausgeber d ie  w ic h t ig s te n  E rge bn isse  in  e ine r k u rze n  
E in fü h ru n g  „M a h n u n g  an  kom m e nd e  G e sch le ch te r" zusam m enge faß t 
u n d  d ie  e inze lnen  Züge m it  H e rk u n ft ,  S tä rk e , R ic h tu n g  u n d  S ch icksa l
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b e n a n n t. V o n  den H u n d e rte n  v o n  B e r ic h te n  h a t  e r d a n n  w e ite r  e in ig e  
als B e isp ie le  a b g e d ru c k t, u. z. fü r  d ie  B ro m b e rg e r, Posener, S üdposener, 
T h o rn e r ,  Lo dsch er, W o lh y n ie r  usw . D ie  N a m en  der B e r ic h te rs ta t te r  
seien h ie r  a b s ic h tlic h  n ic h t  ge na nn t. Je nach  ih re r  W esen sart s c h re ib t 
de r eine m eh r tro c k e n , p ro to k o l la r t ig ,  de r andere  le b h a fte r ü b e r seine 
u n d  seiner L e id e n sg e fä h rte n  g ra u e n v o lle  E rle bn isse . W irk u n g s v o ll 
s in d  auch  d ie  S k izzen  de r W ege m it  den K re u ze n  an den S te llen , wo 
zah lre iche  E rm o rd u n g e n  v o rg e k o m m e n  s ind , oder der m ehrere  h u n d e r t  
N a m e n  um fassende, aber noch  n ic h t  v o lls tä n d ig e  N a c h ru f fü r  d ie  
T o te n  des E in ze lk re ise s  H ohensa lza . A . L .

Volksdeutsche Soldaten unter Polens Fahnen. T a ts a c h e n b e ric h te  v o n  
de r an de ren  F ro n t  a. d. F e ld zu g  de r 18 Tage. Z u s a m m e n g e s te llt u. 
b e a rb e ite t v o n  Dr. Kurt Liick. B e r l in  W  30, 1940, V e r la g  G renze  
u n d  A u s la n d , 1940, 150 S. (D t.  O sten, B d . 3).

Das A lb e r t  B re y e r  ge w id m e te  e in d ru c k s v o lle  B u c h  b r in g t  nach  
e in e m  k u rz e n  V o rw o r t  zu se inem  G e d äch tn is  13 B e r ic h te  v o n  D e u tsche n  
aus dem  ehem a ligen  P o len , d ie  a ls  p o ln . S ta a ts b ü rg e r m it  ve rsch ie den em  
m il itä r is c h e n  R ang , als R e se rve o ffiz ., U n te ro f f .  u n d  e in fache  S o lda ten  
e ingezogen w u rd e n  u n d  den F e ld zu g  gegen ih re m e ig e n e n  V o lksgenossen  
m itm a c h e n  m uß ten . D ie  T ra g ik  des E rle b e n s  is t  e rs c h ü tte rn d . D ie  
S ch icksa le  fü h r te n  d ie  B e r ic h te rs ta t te r  sc h lie ß lic h  b is  in  d ie  U k ra in e  
bzw . nach  L ita u e n . A m  e inp rägsa m ste n  is t  der E in d ru c k  der U n 
o rd n u n g  im  p o ln . H eer, d ie  d u rc h  d ie  d t.  F lie g e ra n g r if fe  zu m  Chaos 
w u rd e , u n d  d ie  im m e r w ie d e r k e h r enden B e r ic h te  ü b e r d ie  G ra u sa m 
k e ite n  u n d  E rm o rd u n g e n  de r e ingezogenen D e u tsche n  in  p o ln . U n ifo rm , 
d e ne n  sie u n tä t ig  zuschauen m u ß te n .

A us d e r F ü lle  de r e ingegangenen B e iträ g e  h a t  de r H e rau sgeb e r 
d ie  v e rö ffe n t lic h te n  ausgesuch t, u n d  in  e ine r E in fü h ru n g  noch  aus 
e in e r R e ihe  a n d e re r F ä lle  k u rz  kennze ichnende  M om e n te  he rausge
g r if fe n , ebenso in  e inem  S c h lu ß w o rt d ie  b ish e r b e ka n n te  G esam tzah l 
v o n  ü b e r 5000 v e rm iß te n  u n d  ve rsch o lle n e n  d t.  S o lda te n  aus P o len  
b e le u c h te t; de r G ro ß te il d ieser Z a h l is t  a u f das M o rd k o n to  des p o ln . 
Heeres zu setzen. D ie  E in se n d u n g  w e ite re r d u rc h  in s  p o ln . H eer e in - 
gezogener eh em a lig e r S o lda te n  d t. V o lk s tu m s  an d ie  ,,Z e n tra le  der 
G rä b e r e rm o rd e te r V o lk s d e u ts c h e r“ , Posen, K a is e rr in g  3, m it  genauen 
A ng ab en  des T ru p p e n te ils , O rtes, D a tu m s  usw . u n d  e in e r u n te r 
schriebenen e id e s s ta ttlic h e n  V e rs ic h e ru n g  w ird  zum  Sch luß  e rbe ten .

A . L .

Höllenmarsch der Volksdeutschen in Polen September 1939. A u f  G ru n d  
ä rz t lic h e r  D o k u m e n te  d a rg e s te llt v o n  D r. Hans Hartmann. B ln .-  
W ie n  (1940), Neues V o lk . 11.— 25. Taus. 106 S „  8 S. A b b ., 1 K t .  
S te if b rosch . 1,50 R M .

N eben dem  Q u e lle nw e rt, den d ie  graus igen  V e rsch leppungsbe - 
r ic h te  v . D r . med. R . W eise-Posen, D r . H o ffm ä n n -G ra u d e n z  usw . 
haben, s te h t be i d iesem  W e rk  noch  die  m ed iz . B e le u c h tu n g  d u rc h  
den  H erausgeber, d ie  ersch reckende E in b lic k e  in  d ie  T ie fe n  m enschl. 
V e rk o m m e n h e it g ib t,  w ie  sie s ich  dam a ls  a u f d e r a n d e rn  S e ite  o ffe n 
b a rte . Schade is t  n u r, daß n ic h t  v o n  e inem  K e n n e r d ie  F ahnenbogen  
gelesen w o rd e n  s in d , w e il m anche D ru c k fe h le r  besonders in  den OJN 
stehen geb lieben  s ind , d ie  d ie  ö r t l .  O r ie n tie ru n g  erschw eren, z. B . 
S anpo lno  s ta t t  S om po lno-D eu tscheneck  (m e h rfa c h !), B a w ia k  s ta t t  
B a b ia k , W oc law ec s ta t t  Les lau  (W ło c ła w e k ), d a p o d ly  s ta t t  Xu p a d ły  
usw ., e in m a l auch  scha ffen  s ta t t  sch la fen  (S. 82). D iese m ü ß te n  m  
de r 3. A u f l.  b e r ic h t ig t  w erden. A - L -
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Er h ilft uns frei aus aller Not. E rle b n is b e r ic h te  aus den S ep tem ber
ta g e n  1939. I .  A . des E v g . K o n s is to r iu m s  in  Posen hgg . v  L ic .  
D r  Rieh. Kammei. Posen, L u th e rv e r l.  1940. 144 S 4 S A b b .

W ie  das V o r w o r t  v o n  G en.-sup. D . B la u  m it t e i l t ,  h a n d e lt  es s ich  
b e i de m  B u c h  n u r  u m  e ine A u s w a h l v . E in z e lb ild e rn  des G raue n 
h a fte n  was P a s to re n  e r le b t haben oder w ie  sie e rm o rd e t w u rd e n  
(v o n  14 T o te n  w e rde n  auch  k u rze  L e b e n s b ild e r gegeben) w ie  es den 
D a h e im g e b lie b e n e n  e rg in g , was P fa r r f ra u e n  u . d ie  V e rsch le pp te n  
e r le b t  haben . I m  G e le itw o r t w e rde n  auch  e in ig e  frü h e re  F a lle  p o ln  
M o rd e  u. G ra u s a m k e ite n  aus dem  17.— 18. Jh . a n g e fü h rt. So s in d  
in  B ro m b e rg  schon am  22. 4. 1654 e in m a l a lle  evg l. B ew oh ne r n ied e r- 
g e m e tz e lt w o rde n , u . in  e inem  k l. G ehölz b e i Posen w u rd e n  1769 
13 G ehenkte  g e fu n d e n ! E s  h a n d e lt s ich  also n u r  u m  mne F o r t 
s e tzu n g  n ic h t  der v ie lg e rü h m te n  „ t r a d i t io n e lle n  T o le ran z  , v o n  de r 
d ie  P o le n  ge rn  schrieben, sondern  e in  W ie d e ra u fle b e n  g rausam er I n 
s t in k te ,  w ie  m a n  sie im  20. Jh. k a u m  fü r  m ö g lic h  geha lten  h a tte . 
W e n n  m a n  aber d ie  B e r ic h te  über E rle b n is s e  aus den G renzsch u tz 
k ä m p fe n  1919 im  Posenschen oder den sog. 3 „A u fs ta n d e n  m  OS 
1919__21 k e n n t, w u n d e r t  e inen das neue E r le b n is  w e n ige r. A.  i .

Erich Nehring: Der Verschleppt! ngsmarsch der Posener. SD  aus dem.
P osener E v g . K irc h e n b l.  Jg. 1939/40. 44 S., 2 K t .

D iese  S c h r i f t  v o n  O b e rk o n s .ra t N . is t  der genaueste B e r ic h t  ü b e r 
das g ra us ige  T h e m a , der b ish e r ersch ienen is t ,  ge g rü nde t a u f A u l
ze ichn ung en  u. e in  gu tes G ed äch tn is . B esonders w e r tv o ll d a ra n  s in d  
d ie  be igegebenen K a r te n ,  d ie  es e rm ö g liche n , den gesam ten M arsch  
zu v e rfo lg e n .

D Johannes Horst: In Polen verschleppt. E in  E r le b n is b e r ic h t.  B in .,  
F u rc h e v e r l.  (1939). 23 S. (F u rc h e -S c h r ifte n  !Nr 20).

Das H e f t  g ib t  e ine kü rz e re  D a rs te llu n g  aus de r Feder des P t. 
an  d e r Posener K re u z k irc h e  u. D ir .  de r T heo l. Schule. Abgesehen v o n  
Z e itu n g sa u fsä tze n , w a r es d ie  erste genauere D a rs te llu n g . A . L .

Wehrgeschichte,
K. Schünemann: Deutsche Kriegsführung im Osten während des Mittel

alters. l n :  D t .  A rc h iv  f.  Gesch. des M A . 1938, H . 2, S. 54— 84.
T ro tz  des g r. ä lte re n  W erkes  v . H a ns  D e lb rü c k  is t  fü r  d ie  K rie g s -, 

gesch des M A . noch  v ie l zu tu n . D esha lb  is t  diese A n tr it ts v o r le s u n g  
des K ie le r  P ro f, zu begrüßen, bes. wegen der W id e rle g u n g  des \  o rw u r is , 
daß s ich  d ie  d t .  K a is e r im  V e rg le ic h  zu I ta l ie n  zu w e n ig  u m  den O sten 
g e k ü m m e rt h ä tte n . D as s t im m t  m in de s te ns  fü r  d ie  Z e it  v o n  K a r l d. O r 
b is  F r ie d r ic h  R o tb a r t  n ic h t .  A lle rd in g s  w a ren  d ie  E r fo lg e  im  O sten 
b is  zu der S ich e ru ng  des G ebietes d u rc h  d t.  B a u e rn  u . B ü rg e r ge ringer 
W a ru m  das de r F a l l  w a r, w ir d  fü r  das w e ite  G e b ie t zw ischen  de m  
D anew erlc  u. der D ra u  a n  de r E ig e n a r t  der K r ie g fü h ru n g  im  O sten 
gegen S law en u. M a d ja re n  überzeugend d a rg e s te llt. A . L .

Werner Hahlweg: Das Kriegswesen der Stadt Danzig. ^ Bd 1: Die
G rund züg e  de r D a n z ig e r W e h rv e rfa s s u n g  1454 b is  1793. (S c h r ille n  
de r k r ie g s g e s c h ic h tlic h e n  A b te ilu n g  im  H is to r is c h e n  S em ina r e 
F r ie d r ic h -W ilh e lm s -U n iv e rs itä t  B e r l in ,  H e ft  19). B e r l in  1937, Junke  
u n d  D ü n n h a u p t.  222 S. u n d  K a r te . P re is  b rosch . R M  9,— .

D ie  A rb e it  b e h a n d e lt e in  w ic h tig e s , b ish e r noch  n ic h t  zusam m en
fassend da rge s te llte s  K a p ite l de r D a n z ig e r G esch ich te , das w ie  ke in  
anderes das hohe M aß p o lit is c h e r  S e lb s tä n d ig k e it ken nze ichn e t, das-
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diese S ta d t in  der Z e it  ih re r  U n te rs te llu n g  u n te r  d ie  po ln . O b e rh oh e it 
zw ischen  1454 (B e g in n  des d re iz e h n jä h rig e n  K rie ge s  gegen den O rden) 
u n d  1793 (2. T e ilu n g  Polens) besaß. D a n z ig  h a tte  n ic h t  n u r  S teuer-, 
F in a n z - u n d  M ü n z h o h e it, es t r ie b  auch  eigene P o l it ik ,  u n te rh ie lt  Ge
san d te  an  a lle n  eu ropä ischen  H ö fe n , u n d  es besaß d ie  v o lle  W e h r o ei , 
das R e c h t de r S e lb s tv e rte id ig u n g , B esa tzung  u n d  B e fes tigung , n s  
h a t te  a lso da m a ls  te ilw e is e  eine größere  S e lb s tä n d ig k e it als in  den 
le tz te n  J a h re n  der „F re ie n  S ta d t“ . E s  h a t  in  dem  behande lten  ei 
ra u m e  eine U n z a h l v o n  K ä m p fe n  u n d  eine R e ihe  r ic h t ig e r  K rie g e  zu 
bestehen g e ha b t —  auch  gegen den p o ln . K ö n ig  se lbst u n d  m e is t 
d ie  O be rh a n d  be ha lten . . „  ,

D ie  schöne, ü b e rs ic h tlic h  u n d  flü s s ig  geschriebene A rb e it  g iD t 
zun äch s t e inen Ü b e rb lic k  üb e r d ie  p o lit is c h e  S te llu n g  u n d  E n tw ic k lu n g  
D a nz ig s  u n d  b e h a n d e lt dann , u n te r  re ic h lic h e r H e ra n z ie h u n g  a rcn i- 
va lisch e r Q ue llen, je w e ils  in  ge sch ich tlich e r E n tw ic k lu n g  d ie  W enr- 
h o h e it de r S ta d t, d ie  m ilitä r is c h e n  B eh örd en , v o r  a lle m  den in  enger 
V e rb in d u n g  m it  dem  p a triz is c h e n  S ta d tre g im e n te  stehenden K r ie g s ra t, 
d ie  A u fb r in g u n g  der be w a ffne te n  M a c h t, d ie  e inerse its  aus S o ld tru p p e n , 
ande rse its  aus der B ü rg e rm il iz  bestand , u n d  sch ließ lich  d ie  B escha ffung  
de r n ö tig e n  G e ld m itte l.  N eben diesem  ers ten  B an de  so llen  d re i w e ite re  
d ie  b e w a ffn e te  M a c h t im  Z e iträ u m e  v o n  1454 b is  1793, das K riegsw esen 
1808 b is  1814 u n d  d ie  zug eh örig en  U rk u n d e n  behande ln .

Im m e r w ie d e r t r i t t  in  der D a rs te llu n g  d ie  B ed eu tu ng  D anz igs 
a ls deu tsche r G re n z s ta d t im  O sten h e rv o r. Sie w e h rt h a r tn ä c k ig  jeden  
p o ln . V e rsu ch  ab, E in f lu ß  a u f ih r  K riegsw esen zu gew innen. O ffiz ie re  
u n d  S o lda te n  s in d  ganz üb e rw ieg en d  D eutsche , H o len w e rden  ü b e r
h a u p t n ic h t  angenom m en. D u rc h  ständ igen Vergleich m it  der E n
W ick lu n g  anderer S tä d te  g e w in n t d ie  A rb e it H ah lw egs B ed eu tu  g
d ie  a llge m e ine  S ta d t-  u n d  W ehrg esch ich te  D e u tsch lands . W enn  
S tä d te  an  s ich  d u rc h  das a llg . B ü rg e ra u fg e b o t m it te la lte rL  
fo rm e n  besser bew ahren  als d ie  T e r r ito r ia ts ta a te n ,  so zeig ,
de r S tä d te  w ie d e r D a n z ig  d ie  le be nd igs te  F o r td a u e r er v o r  w ir k -  
W e h rv e rfa s s u n g , d ie  h ie r  im  O sten b is  zum  E nde^des 18̂ J h 'B res lau , 
liehen. A u fg a b e n  s tan d . w a ite i iv u i ,

Hans Szymansbi: Brandenburg - Preußen zur See 1605 JT^K oeh le r^ 
B e itra g  z u r F rü h g e sch ich te  der deu tschen  M a rin e . \  e r ag 
A m e lan g , L z g  1939. -  V I I I ,  200 S. m  17 A b b . —  R ®  7- | Uh if fb a u .

D e r V f.,  de r s ich  d u rc h  A rb e ite n  a u f dem  G eb ie t d ie
te c h n ik  schon einen N a m en  g e m ach t h a t, ®r der Z e it ' vo n
G esch ich te  de r b ra n d e n b u rg isch -p re u ß . S ee sch iffah rt £  d  ich b a re n
1605 b is  1815 zu schre iben. E s  s in d  zum  ^ M a ^ a l l e  B ln -D a h le m , 
Q ue lle n  herangezogen, so das P reuß . Geh S taa tsa rc  R a tsa rch iv  der 
d ie  P r. S ta a tsa rch ive  in  S te t t in  u n d  K ön ig sbe rg , d M  K a t s a x c n ^ . ^  
S ta d t E m d e n  u. a. D ie  A rb e it  k a n n  daher als e r s * o p  A u s rü s tu n g , B e 
im  besten S inne ge lten . A lles, was d l®,A y  b le ib  eines jeden  Schiffes 
w a ffn u n g , B em a nn un g , V e rw e n d u n g  u n d  alles ls t  in  den Z u 
aussagen, is t  in  d ie  D a rs te llu n g  em geordne . v e rm i t t e l t  m anchen
sam m enhang der a llg . Gesc^ ic^ 1te ßh m | ” lgb a t auch d ie  B e te ilig u n g  v o n  
w e r tv o lle n  u n d  neuen A u fsch lu ß . s °  h a t K apo leon ischen
S e e s tre itk rä fte n  am  S ie be n jä h rigen  K r ie g  enswer.terweise w ird
K rie g e n  ih re  gerechte W ü rd ig u n g  e rfah ren  * d U n k e n n tn is  der
m it  v ie le n  I r r tü m e r n  a u fg e rä u m t, d ie  s ich in fo lg e  aer
A rc h iv e  v e rb re ite t  haben. , „  ^„-uo-ndelte Epoche

E s t u t  dem  W e rk  ke inen  A b b ru c h , daß d i e d a r -  
in  der G esch ich te  der d t. S c h iffa h r t  sic er d t  R i n ig Ung.
s te llt,  sie l ie g t  nach  dem  W irk e n  de r Hanse u n d  v o r  der • glicb e
Im m e rh in  h a t  d ie  S ee sch iffah rt u n te r dem  G r. K u r fü rs te n
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F ö rd e ru n g  e rfa h re n  u n d  e inen  gew issen H ö h e p u n k t e rre ic h t. D ie  
D a rs te llu n g  w id m e t ih m  höchs te  A n e rke n n u n g , b r in g t  aber a n d e re r
se its  auch das V e rs tä n d n is  des H is to r ik e rs  fü r  d ie  E in s te llu n g  F r ie d r ic h s  d. 
G r. au f, de r andere  K rä f te  m o b ilis ie r t  u n d  de r M a rin e  daher n u r  w en ig  
B e d e u tu n g  zugemessen h a t. D e r A r b e it  is t  neben einem  u m fa n g re ich e n  
V e rz e ic h n is  des S c h r if t tu m s  je  e in  R e g is te r der P ersonen u n d  S ch iffe  
a n g e fü g t, sodaß zug le ich  e in  gu tes N a ch sch la g e w e rk  e n ts ta n d e n  is t .  
D e r  V e r la g  h a t  fü r  eine g e schm a ckvo lle  A u s s ta ttu n g  gesorg t. D ie  
za h lre ich e n  A b b ild u n g e n  ergänzen den T e x t  u n d  ve ra nsch au lich en  
d ie  techn ischen  E r lä u te ru n g e n . G. O h lh o ff, B ro m b e rg .

Alexander von Lyncker: Die Preußische Armee 1807—1867 und ihre 
sippenkundliehen Quellen. S c h rifte n re ih e  der R e ichss te lle  f ü r  S ip pe n 
fo rs c h u n g , B a n d  I I .  B e r l in ,  V e r l.  f .  S tandesam tsw esen G. m . b. H . 
1939. R M . 11,— .

' Das k lass ische , im  D ru c k  le id e r n ic h t  v o lls tä n d ig  ersch ienene 
h is to r is c h -s ta tis tis c h e  W e rk  ü b e r d ie  p reuß ische  A rm e e  b is  1867 schrieb  
A l t :  Das K ö n ig l.  P reuß ische  S tehende H eer, I .  T e il,  B e r l in  1869, 
I I .  T e il,  1. H e ft ,  B e r l in  1870 1). D ie  zw e ite  h is to r is c h -s ta tis tis c h e  B e 
h a n d lu n g  h a t  d ie  p re uß . A rm e e  im  g e sa m td t. R a hm e n  der 1905 e r 
sch ienenen „H is to r is c h e n  R a n g - u n d  S ta m m lis te  des deutschen 
H e e re s “  v o n  C. v o n  B r e d o w  u n d  E.  v o n  W e d e l  ge funden . 
I m  g le ich en  Jah re  e rsch ien  v  o n  A  b  e !  ’ s „S ta m m lis te  der K g l.  P re u 
ß ischen A rm e e “ . H ä tte  es s ich  V e rf. a l le in  z u r A u fg a b e  gem ach t, diese 
d re i v e rg r if fe n e n  W e rk e  zu ersetzen, so h ä t te  seine N e u b e a rb e itu n g  
in  der v o r lie g e n d e n  F o rm  den in  sie gesetzten E rw a rtu n g e n , v o n  k le in e n  
B e a n s ta n d u n g e n  abgesehen, en tsp roch en .

D e r neuen B e a rb e itu n g  h ä t te  es zu m  N u tz e n  g e re ich t, w enn d ie  
R e o rg a n is a tio n  des p reuß . Heeres s e it 1807 an  H a n d  des, ü b rig e n s  v o m  
V e r f.  im  A n h a n g  fa lsch  z it ie r te n ,  P u b lik a tio n s w e rk e s  2) s tä rk e r  h e rau s 
g e a rb e ite t w o rd e n  w äre . Z u  ve rw e ise n  w ä re  besonders a u f N r . 167, 
S. 442 f f . ,  N r .  261, S. 577 f „  N r .  280, S. 601 f . ,  N r .  307, S. 678 f f . ,  
N r .  324, A n lag e  S. 709 f f . ,  N r .  342 ,S. 736 f f .

D ie  F o rt la s s u n g  de r „ z e it ig e n  A b k o m m a n d ie ru n g e n “  der T ru p p e n 
te ile ,  d ie  A l t  m it  g roß e r S o rg fa lt  ve rze ich ne te , w ir d  w en ige r der 
A rm e e h is to r ik e r , m eh r der Genealoge ve rm issen , der über jede O r ts 
v e rä n d e ru n g  u n te r r ic h te t  se in  m uß , w e nn  ande rs  es ih n  ge lin g e n  so ll, 
E eb ens läu fe  der A h n e n  m ö g lic h s t v o lls tä n d ig  zu re k o n s tru ie re n  u n d  
fe rn  v o m  b e k a n n te n  L e b e n s o rt e r fo lg te  V e rh e ira tu n g e n  u n d  T a u fe n  
v o n  K in d e rn  sow ie  S te rb e fä lle n  zu e rm it te ln .

Von. seinen V o rg ä n g e rn  h a t  V e r f. das Schem a de r E in te ilu n g  nach  
R e g im e n te rn  üb e rn om m en . F ü r  jene  w a r diese E in te ilu n g ,  d ie  fü r  d ie  
B e d ü rfn isse  des A rm e e h is to r ik e rs  z u g e sch n itte n  is t ,  v o n  v o rn h e re in  
gegeben. D a  ab e r V e r f . ’ s A b s ic h t  is t ,  e in  s i p p e n  ge sch ich tliches  
Q u e lle n w e rk  zu schre iben, be s tand  seine neue besondere A u fg a b e  d a r in ,

')  Das 1. H e ft  des I I .  T e iles  e n th ä lt  d ie  K a v a lle r ie . Das unge
d ru c k t  gebliebene M a n u s k r ip t  f ü r  d ie  A r t i l le r ie  b e fin d e t s ich  im  
H e e re sa rch iv  P o tsd am , K r ie g s a rc h iv  des G enera ls tabes, H a n d s c h r if te n  
(fre u n d lic h e  M it te i lu n g  v o n  H e r rn  O b e rh e e re s a rc h iv ra t D r . G ra n ie r). 
V e rf.  e rw ä h n t w ede r d ie  g e d ru c k te  B e a rb e itu n g  de r K a v a lle r ie  noch 
das M a n u s k r ip t  f ü r  d ie  A r t i l le r ie  (S. 6 f . ) ,

2) P u b lik a t io n e n  aus den P reuß . S ta a ts a rc h iv e n , 94. B a n d , Neue 
F o lg e , I .  A b t l . : D ie  R e o rg a n is a tio n  des P re u ß . S taa tes u n te r  S ten 
u n d  H a rd e n b e rg , 2. T e i l :  Das P reuß . H eer v o m  T ils i te r  F r ie d e n  b is  
z u r B e fre iu n g  1807— 1814. B a n d  I  h rsg . v o n  R u d o lf  V a u p e l, L e ip 
z ig  1938.
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d ie  b e i de r p reuß ischen  A rm ee  en ts ta nde ne n  personen- u n d  fa m il ie n 
g e s c h ic h tlic h e n  Q ue llen  u n te r  m ö g lic h s te r B e rü c k s ic h tig u n g  de r s ip pe n 
g e s c h ic h tlic h e n  B e lange  zu ve rze ich nen  und ' der bequem en B e n u tz u n g  
zu ersch ließen .

I n  de r A h n e n fo rsch u n g , dem  he u te  v o lk s tü m lic h s te n  u n d  im  H in 
b l ic k  a u f d ie  Gesetze, d ie  d ie  B e ib r in g u n g  eines Ahnennachw e ises v o r 
schre iben , z u r Z e it  w ic h t ig s te n  Zw eige der S ippen fo rschung , k e h r t  
im m e r d ie  F rage  w ie d e r: w o k a n n  ic h  d ie  T a u fu rk u n d e  m eines V o r 
fa h re n  f in d e n , dessen G e b u rts o r t u n d  -z e it aus spä te ren  A u fze ich n u n g e n  
b e k a n n t is t ,  w enn d ie  T a u fu rk u n d e  in  den z iv i le n  K irc h e n b ü c h e rn  
n ic h t  ge fu n d e n  w u rd e  u n d  v o n  den E lte rn  des A hn en  noch n ic h ts  be
k a n n t is t .  D ie  le tz te  M ö g lic h k e it  is t ,  in  den M il itä rk irc h e n b ü c h e rn  des 
b e tre ffe n d e n  O rtes  zu suchen. Das g le iche g i l t  v o n  T ra u u n g e n  un d  
S te rb e fä lle n . D a  also m e is t vo n  dem  V a te r  des gesuchten A hn en  n ich ts  

b e k a n n t is t ,  n a tü r l ic h  schon ga r n ic h t,  in  w e lchem  T ru p p e n te il er 
g e d ie n t haben  k ö n n te , w ir d  er im  W e rk e  des V e rf. A u s k u n ft  üb e r d ie  
v o n  dem  b e tre ffe n d e n  S ta n d o rt e rh a lte n e n  K irc h e n b ü c h e r suchen. 
E r  m uß  an  H a n d  des O rts re g is te rs  a lle  S te llen  des B uches zusam m en
suchen, an  denen der fra g lic h e  O r t  als S ta n d o rt e rw ä h n t w i r d : be i 
B e r l in  is t  dies 74 m a l, be i B re s la u  44 m a l, be i K ö n ig s b e rg  P r. 40 m a l, 
b e i Posen 39 m a l d e r F a ll,  u m  e in ige  B e is p ie le ,h e ra u szu g re ife n . Ic h  
ha be  es in  e inem  der a n g e fü h rte n  B e isp ie le  ge tan  u n d  e in ig e  S tunden  
A rb e its z e it  dazu b e n ö tig t.

E in  H a n d b u c h  aber, das e rs t nach s tu n d e n la n g e r S u ch a rb e it 
A n tw o r t  a u f eine F rage  g e s ta tte t, d ie  d a u e rn d  w ie d e rk e h r t u n d  daher 
v o n  e ine m  N a ch sch la g e w e rk  s o fo r t  b e a n tw o rte t w e rden  m uß , is t  als 
in  der A n la g e  v e r fe h lt  anzusehen. H ä tte  V e rf. den Q ue llennachw e is  
n a ch  S ta n d o rte n  g e g lie d e rt, h ä t te  er auch w e n ig e r h i lf lo s  den D u rc h 
e in a n d e r v o n  D iv is io n s - , R e g im e n ts -, B a ta illo n s -  u n d  G a rn is o n k irc h e n 
b ü c h e rn  gegenübergestanden, deren bun tes  D u rc h e in a n d e r dem  B e 
n u tz e r  zw a r g u t  v e ra n s c h a u lic h t, aber k a u m  e n tw ir r t  w ird .

D ie  personen- u n d  fa m ilie n g e s c h ic h tlic h e n  Q ue llen  de r preuß . 
A rm e e  bestehen h in s ic h t lic h  ih re r  E n ts te h u n g  aus zw e i G ru p p e n :

1. Q ue llen , d ie  b e i Z e n tra lb e h ö rd e n  de r A rm ee  (Geh. K r ie g s 
k a n z le i, M il i tä r k a b in e t t ,  O ffiz ie rsw itw en pen s io nskasse ) erw achsen s ind  
un d  s ich  d a h e r n ic h t  nach R e g im e n te rn  a u fte ile n  lassen:

2. d ie  be i den e inze lnen  T ru p p e n te ile n  oder in  deren S ta n d o rte n  
e n ts ta n d e n e n  Q ue llen  (S ta m m ro lle n  u n d  K irc h e n b ü c h e r als E rs t- ,  
R e g im e n tsg e sch ich te n  u n d  andere  D ru c k s c h r if te n  als Z w e itq u e lle n ).

D ie  e rs te  G ru p p e  is t  v o m  V e rf. re c h t s t ie fm ü tte r l ic h  b e h a n d e lt 
w o rd e n  (S. 12), t r o t z  ih res  ganz be deutenden U m fanges. So w ird  
d e r  A k te n  de r O ffiz ie rsw itw en pen s io nskasse , d ie  fü r  e tw a  60 000 O f f i
z ie re v o r lie g e n  u n d  in  de r R ege l T a u f-  u n d  S te rb e u rku n d e  des O f f i 
z ie rs, seine T ra u u rk u n d e , T a u f-  u n d  S te rb e u rku n d e  seiner E h e fra u  
e n th a lte n , in  e ine r e inz ig en  Ze ile  gedach t. F ü r  d ie  zw e ite  Q u e lle n 
g ru p p e  is t  noch  F o lgendes an zu m e rke n :

B e i den O ffiz ie rsn a ch w e ise n  u n d  M a n n s c h a fts s ta m m ro lle n  ge nüg t 
n ic h t  d ie  N e n n u n g  des A rc h iv s , in  dem  sie v e rw a h rt w e rden, sondern  
d ie  genaue F u n d s te lle  m u ß te  g e n a n n t w erden.

D ie  L ite ra tu ra n g a b e n  s in d  d u rc h g ä n g ig  re c h t kna pp . F ü r  d ie  
E n ts te h u n g  der M il itä rk irc h e n b ü c h e r  is t  zu nennen : J. Langhaeuser, 
D as M ilitä rk irc h e n w e s e n  im  k u rb ra n d e n b u rg is c h e n  u n d  k g l. p reuß ischen  
H eer. E n tw ic k lu n g  u n d  d e rz e itig e  G es ta lt. D iss. 1912. E in e  Zu
s a m m e n s te llu n g  a lle r  b is  1905 ersch ienenen R eg im en tsgesch ich ten  
v e rfa ß te  P. H irs c h , B ib lio g ra p h ie  de r deu tschen  R e g im e n ts - u n d  
B a ta illo n s g e s c h ic h te n . 1905. Im  H e e re sa rch iv  P o tsd am  b e fin d e t s ich .
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Ü b e rs ic h t der b ishe r ersch ienenen T ru p p e n g e s c h ic h te n “) ehem als p re u 
ß ische r F o rm a tio n e n . S ta n d : F e b ru a r 1937. (P o tsd a m  1937). 40 S.
[M asch ine nsch r. a u to g r . ] ,  V on  der je  e in  E x e m p la r auch  an  d ie  g ro ß e n  
B ib lio th e k e n  D e u tsch la n d s  g e la n g t is t .

Das w ic h t ig s te  D e s id e r iu m  b le ib t  nach  w ie  v o r  e in  B e s ta n d s
nachw e is  der M il itä rk irc h e n b ü c h e r . Solange dieses n ic h t  v o r l ie g t ,  
b le ib t  d ie  F o rsch u n g  a u f das v o rlie g e n d e  W e rk  angew iesen, das m it  
g roß em  F le iß  v o m  V e rf. zusa m m enge tragen  w o rd e n  is t  u n d  a u f de m  
s ich  d ie  w e ite re  Q ue lle n fo rsch u n g  als A u s g a n g s p u n k t a u fb a u e n  ka n n .

Posen. H a n s jo a c h im  H a rm s .

Friedr. Ross: Im Kampf um die Heimat. H g g . v o m  G re n zm a rk . H e im a t
d ie n s t S chne idem üh l. 1939. 30 S., 2 K t .  1 E M .

N a ch  e ine r a llg . ge sch ich tl. Ü b e rs ic h t üb e r d ie  E n tw ic k lu n g  des 
N etzegaus, bes. des K r .  S ch a rn ik a u  w e rden  d ie  A u fs tandsbew egungen  
v. 1848 u n d  1919 ge sch ilde rt, d ie  le h rre ich e  V erg le iche  e rm ö g lic h e n . 
F ü r  1848 sei noch  a u f das B u c h  v . J u n c k e r : Im  P o le n a u fru h r v e r 
w iesen, das a u s fü h r lic h e r is t ,  f ü r  1919 a u f d ie  „ E in z e lb i ld e r '  in  den 
„G re n z m a rk . H e im a tb ll. “  s e it 1934. E in  T i te lb i ld  u. 2 K a r te n  s tam m en 
v . H . G o tz in g . A . L .

1. Eingabensammlung der dt. Volksgruppe in Westpolen. B ro m b . 1936, 
D t.  V e re in ig u n g . 184 S.

2 Die Frage des Besitzes u. Erwerbes von Grundstücken durch Ange- 
' hörige der deutschen Volksgruppe in Westpolen. E in e  S am m lun g  v . 

E in g a b e n  der d t.  V o lk s g ru p p e  an d ie  B eh ö rd en  der P o ln . R ep. B ro m b . 
(1939), D t .  V e re in ig u n g . 232 S.

B e ide  V e rö ffe n tlic h u n g e n , G egenstücke des v o m  P o le n b u n d  im  
D t  R e ich  s e it ve rsch iedenen  J a h re n  herausgegebenen S c h r iftv e rk e h rs  
m i t  den R e ichsbehörden  in  Sachen de r p o ln . V o lk s g ru p p e , w e rde n  als 
S to ffs a m m lu n g  z u r B e le u c h tu n g  der P o l i t ik  v o n  V ersau iespo len  gegen
ü b e r de r d t.  V o lk s g ru p p e  im  p reuß . T e ilg e b ie t ih re  B e d e u tu n g  be ha lten . 
D ie  e rs te  s te l l t  e ine T e ilv e rö ffe n tlic h u n g  der in  der Z e it  v o n  ly lä rz  1934 
b is  Sept. 36 e in g e re ich te n  E in g a b e n  da r, d ie  d ie  versch iedensten  D in g e , 
w ie  E n tz ie h u n g  der S chankkonsense, D e n u n z ia tio n e n , A u flö s u n g  v. 
O rts g r  der D V , Ü b e rfä lle , se lbs t M o rd e  b e tre ffe n . N u r  ge legen tl. e r
fo lg te n  d a ra u f A n tw o r te n . D ie  2., d ie  se lbst v o n  den p o ln , B eh ö rd en  
b e sch la g n a h m t w u rde , fü r  deren H erausgabe als v e ra n tw o r t! ,  der 
be i se iner V e rsch le ppu ng  im  H e rb s t 1939 schw er an seiner G esu ndh e it 
geschäd ig te  L e ite r  de r D V , D r. H a n s  K o h n e rt, ze ichne t, g re if t  n u r  eine, 
aber w ic h t ig e  F rage  he raus, de ren  e in se itig e  H a n d h a b e  das D tm . m  
se inem  G ru n d b e s ta n d  b e d ro h te . I n  dem  V o rw o r t  fü h r t  er d ie  be r. 
A r t ik e l  der V e rfassung  u. d ie  iV L in de rh e ite ne rk lä ru ng  v o m  5. 11. o /  an, 
im  V e rg le ic h  zu der d ie  a n g e fü h rte n  F ä lle  ih re  besondere B e le u ch tu n g  
gew innen . G e g lie d e rt w ir d  nach  den A bs. A g ra rre fo rm , V o rk a u ls - , 
W ie d e rk a u fs re c h t, A u fla ssun gsve rw e ige ru ng , G renzzonengesetz u. 
D e n k s c h r if te n  z u r gesam ten B oden frage . I n  den Z w is c h e n te x te n  w ir  
auch  h ie r  o f t  a n g e fü h rt,  daß d ie  R e g ie ru n g  ke ine A n tw o r t  e r te i l t  ha t. 
S to ff f ü r  d ie  frü h e re n  Jah re  b ie te n  üb rig e n s  d ie  v ie le n  E in ga ben , d ie , 
h ä u f ig  ebenso e rfo lg lo s , nach  G enf g e r ic h te t w iu rd e n . A . L .

3) D iese T ru p p e n g e s c h ic h te n  beziehen s ich  n u r  a u f d ie  Z e it  des 
W e ltk r ie g e s  1914— 1918 ( fre u n d lic h e r  H in w e is  v o n  H e rrn ,O b e rh e e re s 
a rc h iv ra t  D r .  G ra n ie r).
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Volkstumsforschung.
A. Heusler: Germanentum. V o m  Lebens- u n d  F o rm g e fü h l de r a lte n  

G erm anen . 8. B a n d  de r S a m m lu n g  .K u ltu r  u n d  Sprache . K a r l 
W in te rs  U n iv e rs itä ts b u c h h ., H e id e lb e rg . 143 S.

D as B u c h  v o n  H e u s le r b e s teh t aus e ine r R e ihe  v o n  A b h a n d lu n g e n  
u n d  V o rträ g e n , in  denen der V e r f. a ltg e rm . S it te  u n d  A r t ,  G laube 
u n d  Le be nsa u ffa ssun g  b e h a n d e lt u n d  zw a r v o rw ie g e n d  au t G ru n d  
d e r is lä n d is c h e n  Sagas. D enn, so sag t der V e rf., d ie  B e r ic h te  der K o rne r 
ü b e r unsere  V o rfa h re n  s in d  e in s e it ig  u n d  o b e rflä c h lic h  u n d  e rs t ree 
d ie  spä te ren  de r M önche, d ie  d ie  W e lt  „ v o m  K lo s te rfe n s te r aus _ e- 
tra c h te n . A u c h  d ie  H e ld e n d ic h tu n g  g ib t  k e in  re ines B ild .  Sie „S te ige r 
u n d  v e r k lä r t “ . „ W ie  es im  A llta g s le b e n  zug ing , daß d ü rfe n  w ir  aus 
diesen h e ld ische n  T ra u e rsp ie le n  n ic h t  ab lesen". Das e rfah ren  w ir  aus 
den  is lä n d is c h e n  G esch ich ten . „ H ie r  e n d lic h  erscheinen uns boderi- 
s tä n d ig e , an  ih re r  Scho lle  ha fte nde , u n te r  ih re m  H im m e l a tm ende 
G e rm a n e n “ . D e r V e r f. s c h ild e r t  uns unsere he id n isch en  V o rfa h re n  
m it  ganzer L ieb e . A b e r er ze ig t doch auch, daß die  U n te rw e rfu n g  der 
G erm anen u n te r  das C h r is te n tu m  u n d  d ie  abend länd ische  K u l tu r  
s c h lie ß lic h  u n v e rm e id lic h  w a r. „D a ß  das c h r is t l .  R ö m e rre ich  d ie  ger- 
m a n . E in d r in g lin g e  bekeh rte , w a r n ic h t  anders zu e rw a rte n . Daß 
d ie  N o rd lä n d e r in  d ie  große G em einde e in tra te n , das k o n n te  n u r  eine
Z e itfra g e  s e in “ . _  , , . ■,

A b e r es bedeu te te  ke ine  S e lbstau fgabe. „D e n  K e rn  de r h e id 
n isch e n  S itte n le h re  ta s te te  m a n  n ic h t  a n : das E h rg e fü h l des a u f S e lbst
h i l fe  ge s te llte n , k r ie g e ris c h  erzogenen M an ne s ,“  D ies s ta rke  E h rg e fü h l 
le b t  f o r t  in  den r it te r l ic h e n  A nschauungen  des M it te la lte rs ._ A u ch  
kö n n e n  w ir  „ d ie  fre m d e  B e im isch u n g , w ie  sie E rw in  v . S te inbach , 
D ü re r  u. S ch lü te r, B a ch  u . B a lth .  N e u m a n n  h a n d g re if l ic h  zeigen, 
n ic h t  b e k la g e n ". , ,

D as B u c h  k a n n  a lle n  F re u n d e n  a ltg e rm . W esens n o rd . A r t  un d  
S it te  w a rm  e m p fo h le n  w erden. E s b i ld e t  eine w e r tv o lle  E rg ä n zu n g  
zu de r L e k tü re  der Sagas se lbst. D r . K a yse r, L issa .

Rud. Craemer: Deutschtum im Völkerraum. Geistesgesch. de r o s td t.
V o lk s tu m s p o lit ik .  1. B d . S tu ttg . 1938, W . K o h lh a m m e r. 420 S.
12 R m ,  geb. 13,50 R m .

D e r K ö n ig s b e rg e r V e rf. des g ro ß zü g igen  B uches is t  uns du ren  
frü h e re  V o r trä g e  in  der H is t.  Ges. b e k a n n t. I n  d iesem  1. Bde. ge h t 
es ih m  „ u m  d ie  ge sch ich tl. L e b e n s h a ltu n g  des D tm s . zum  o s tm it te l-  
eu rop . V ö lk e rra u m . A u c h  S inn  u. Geschehen der V o lk s tu m s p o li l '  
m uß  v o m  s ta a tl.  K e rn ge fü ge  h e r v e rs ta n d e n  w e rden ; zug le ich  a ei 
fü g t  s ich  d ie  a u s la r id d t. E n tw ic k lu n g  u n m it te lb a r  der ge sam td t. Ges . 
e in  da ih r  inne res  Sein m i t  dem  W e rd e n  der R e ic h s n a tio n  zusam m e - 
k l in g t .  Im  ganzen s o ll e rk a n n t w e rden  a u f w e lche W eise das D tm . 
b e i den E r fa h ru n g e n  seiner G re n z n o t I d e e u  V e rw irk lic h u n g  e ine r 
e ch te n  u. ge rech ten  n a c h b a rlic h e n  V ö lk e ro rd n u n g  üb e rn om m en h a t .  
D a  d ie  W id e rsp ie g e lu n g  des V o lk s tu m s k a m p fe s  im  v o  las 
sein der fü h re n d e n  K ö p fe  besonders den O sten b e rü c k s ic h t ig t  is t  das 
B u c h  fü r  uns sehr w ic h t ig .  E in e  a u s fü h rl. W ü rd ig u n g  w ird  aber e rs t 
xnögl. sein, w e nn  der 2. B d . v o r lie g e n  w ird , der d ie  A n m . u. eine geis 
gesch. Zus.fassung b rin g e n  so ll. • '

Quentin, Dr.: Die Deutschen als Volk für andere. T heo d . W e ich e r V e r l.,

B6E s K t  g \? t1 daß9 dem  d8L  V o lk e  zu e ine r Z e it  da es e n d lic h  e in  V o lk  
fü r  s ich  se lbs t zu w e rden  b e g in n t, in  le be n d ig e r W eise v o rg e h a lte n  
w ird ,  w ie  sehr es im  L a u fe  seiner Gesch, e in  V o lk  fü r  andere, e in  \  o lk
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f ü r  A m e r ik a , F ra n k re ic h , R u ß la n d , B e lg ie n , B ö h m e n , d ie  k le in e n  
ge rm an ischen  L ä n d e r, den S üdosten  E u ro p a s  u n d  s o n d e rlic h  fü r  E n g 
la n d  gewesen is t .  U n e n d lic h e  K r ä f te  g ing en  dem  d t .  V o lk e  im m e r 
w ie d e r v e r lo re n . E s  sch ien  fa s t so, a ls sei das d t.  V o lk  e in z ig  u n d  
a lle in  als im m e rw ä h re n d e r V ö lk e rd ü n g e r a u f d ieser E rd e  b e s tim m t. 
U n te r  diese V e rg a n g e n h e it h a t  n u n  de r F ü h re r  e n d g iil tg  den S ch luß 
s tr ic h  gezogen. Das re c h te  W issen  u m  d ie  v e rd e rb lic h e n  Ir r fa h r te n ,  
unseres V o lke s  in  de r V e rg a n g e n h e it v e r m i t te l t  in  e in z ig a r t ig e r  W e ise  
das be g lückende  B e w u ß tse in , daß der r ic h t ig e  K u rs  in  unserem  V o lk e  
n u n  e n d lic h  ge fund en  is t .

Das vo rleg end e  B ü c h le in  s o llte  d ie  w e ite s te  V e rb re itu n g  in  u n 
serem  V o lk e  e rfa h re n . E . R u d e rt, R a d o m .

R. Wittram: Geschichte der baltischen Deutschen. G ru n d zü g e  un d  
D u rc h b lic k e . S tu t tg .  u . B e r l in  1939. V I I ,  245 S., 1 K t .

D ieses B u c h  g ib t  z u m  e rs te n  M a l eine G esch ich te  des b a lt is c h 
d e u tsche n  S ta m m e s ; es v o l lz ie h t  d ie  d e u tlic h e  W e n d u n g  v o n  de r la n d e s 
g e s c h ic h tlic h e n  F o rsch u n g , d ie  b is h e r deu tsche rse its  im  b a lt is c h e n  
R a u m  im  M it te lp u n k t  ges tanden h a tte , z u r V o lksg e sch ich te . D as 
B u c h  ze ig t, w ie  aus deu tschen  M enschen ve rsch ie den e r S tam m eszuge
h ö r ig k e it  w e it  oben im  V o r fe ld  des o s td eu tsche n  K o lo n ia lra u m e s , ge
p rä g t  d u rc h  G esch ich te  u n d  S ch icksa l, R a u m  u n d  U m w e lt  e in  neuer 
de u tsche r S ta m m  he ran w uch s , dessen L e is tu n g  s ich  w ü rd ig  dem  B ild e  
v o n  os td e u tsch e r P o l i t ik ,  M a c h t u n d  B e d e u tu n g  e in fü g t.  Im m e r  za h le n 
m ä ß ig  v e rs c h w in d e n d  k le in e  M in d e rh e it,  h a t  das b a lt is c h e  D e u ts c h tu m  
in  se iner s ie b e n e in h a lb h u n d e rt jä h r ig e n  G esch ich te  d ie  en tsche idende 
R o lle  im  b a ltis c h e n  R a u m  g e sp ie lt u n d  ih m  fü r  a lle  Z e ite n  se inen u n 
t i lg b a re n  S tem p e l a u fg e p rä g t.

I n  k n a p p e r F o rm  u n d  doch  in  b i ld h a f t  a n s c h a u lic h e r W e ise  a r 
b e ite t  W it t r a m  m e is te rh a ft  K r ä f te  u n d  ge s ta lte n d e  P r in z ip ie n  de r 
b a lt is c h e n  G esch ich te  he raus. M i t  besondere r S o rg fa lt  g e h t er den  
engen B in d u n g e n  nach, d ie  L iv la n d  im  L a u f  a l le r  J a h rh u n d e rte  a n  das 
R e ic h  k n ü p fte n .

A u c h  als 1561 d ie  a lt l iv lä n d is c h e  O rd n u n g  zusa m m en brach  u n d  
R ussen, P o le n  u n d  S chw eden u m  den  E rw e rb  e inze lne r G e b ie ts te ile  
k ä m p fte n , das L a n d  a u f s ich  a lle in  g e s te llt  —  je de  H i l fe  aus dem  R e ic h  
b lie b  aus — , s ich  der äuß e ren  F e in d e  n ic h t  m e h r e rw e h re n  k o n n te , da  
b lie b  t r o tz  a lle m  das B e w u ß ts e in  de r R e ic h s z u g e h ö rig k e it e rh a lte n . 
I n  e inem  S chre ib en  der e rz s t if t is c h e n  R it te r s c h a f t  h ieß  es d a m a ls : 
, ,u n n d  w o ld e n  lie u e r a lle  d a ro u e r s te ru e n  eh r w ü  uns dem  h y lg e n  R ic k e  
u n n d  d u its c h e r N a tio n  w o ltd e n  la th e n  a ffw e n d e n .“

M i t  dem  Ü b e rg a n g  L iv la n d s  a n  P o len , E s tla n d s  an  Schw eden be
g in n t  e ine neue E poche  b a lt is c h e r  G esch ich te . P o ln ische  E in s c h m e l
zun gs tendenzen  v e rb a n d e n  s ich  m i t  den  B e s tre b u n g e n  de r G egen
re fo rm a tio n ,  de ren  w ic h t ig s te r  T rä g e r  im  N o rd o s te n  P o len  w a r. A n  
dem  u n b e ir rb a re n  L u th e r tu m  des b a lt is c h e n  D e u ts c h tu m s  b ra c h  s ich  
d ie  v o rw ä r ts  b ra n d e n d e  W e lle  des w ie d e re rs ta rk e n d e n  K a th o liz is m u s . 
D a m it  s c h e ite rte  auch  zug le ich  der V e rsu ch , das L a n d  fü r  P o len  zu 
gew innen .

Das V o rd r in g e n  Schw edens in  den b a lt is c h e n  O stsee raum  e n t
sch ied  d a n n  fü r  d ie  Z u k u n f t  d ie  Z u g e h ö r ig k e it des Landes zu m  n o rd is c h 
p ro te s ta n tis c h e n  K u ltu r k re is .  D ie  N a c h w irk u n g e n , d ie  d ie  S chw eden
z e it h in te r l ie ß , w a re n  ä u ß e rs t n a c h h a lt ig ,  so w o h l a u f dem  G e b ie t der 
V e rw a ltu n g , des R e ch ts  u n d  de r W ir ts c h a f t  w ie  a u ch  a u f dem  des 
K irc h e n -  u n d  B ildu ngsw ese ns.
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D e r Z u s a m m e n b ru c h  der schw ed ische n  G ro ß m a c h ts s te llu n g  im  
b a lt is c h e n  R a u m  d u rc h  d ie  u n g lü c k lic h e  O s tp o l it ik  K a r ls  X I I .  u n d  
den M a c h ta u fs c h w u n g  R u ß la n d s  u n te r  P e te r d. G r. w u rd e  m ith e rv o r -  
g e ru fe n  d u rc h  den Z u s a m m e n p ra ll des schw ed ischen  A b s o lu tis m u s  
m i t  dem  S e lb s tg e fü h l de r l iv lä n d is c h e n  S tände , denn  gerade in  d ieser 
Z e it  h a t te n  s ich  d ie  s tä n d is c h e n  G em e insch a fte n  g e fe s tig t u n d  ih re  
e in h e it lic h e n  F o rm e n  a u s g e b ild e t.

D e r h e rv o rra g e n d s te  V e r tre te r  dieses s tä n d isch e n  S e lbs tge füh ls  
w a r Joh . R e in h . P a tk u l,  d ie  m e is tu m s tr it te n e  P e rs ö n lic h k e it b a lt is c h e r  
G esch ich te , d ie  W it t r a m  in  ih re r  S te llu n g  u n d  ih re m  E in f lu ß  t re f fe n d  
d a h in  c h a ra k te r is ie r t :  „ D ie  W irk u n g ,  d ie  v o n  P a tk u l ausgegangen is t ,  
re ic h t  in  je ne  e insam en g e s c h ic h tlic h e n  K re is e , d ie  im  G ru n d e  n u r den 
G roß en  de r G esch ich te  V o rb e h a lte n  s in d . G roß  w a r er n ic h t ,  aber 
be de u ten d , e in  M a n n  v o n  u n g e w ö h n lic h e n  p o lit is c h e n  F ä h ig k e ite n , 
su g ge s tiv , s c h ro ff u n d  ta t k r ä f t ig ,  zäh u n d  v e rs c h la g e n .“

M i t  R e c h t indessen  h e b t de r V e rfa sse r gegenüber P a tk u l u n d  
se inen G esinnungsgenossen d ie  große Z a h l b a lte n d e u ts c h e r M än ne r 
h e rv o r ,  d ie  in  den H e e re n  K a r ls  X I I .  k ä m p fte n  u n d  a u f den schw e
d isch e n  S c h la c h tfe ld e rn  f ie le n , d a m it  g le ic h z e itig  d ie  v o n  den V ä te rn ' 
ü b e rko m m e n e  A u fg a b e  de r „ F r o n t  nach  O s te n “  e rfü lle n d .

D e r Sieg R u ß la n d s  b e i P o lta w a  u n d  de r A b sch lu ß  de r K a p itu la 
t io n e n  zw ischen  den b a lt .  R it te rs c h a fte n  u n d  S tä d te n  u n d  den Russen 
a n d e re rse its  be de u te te  d a n n  ab e r doch  n ic h t  d ie  U m k e h r des S innes 
b a lt .  G esch ich te ; v ie lm e h r  fa ß t  W it t r a m  den Ü b e r t r i t t  de r b a lt .  
D e u tsche n  u n te r  russ ische  H e rrs c h a ft  n ic h t  als P re isgabe , sonde rn  als 
E rw e ite ru n g  de r g e s c h ic h tlic h e n  A u fg a b e : zu m  V ersuch  R u ß la n d  zu 
e u ro p ä is ie re n .

D ie  fo lg e n d e n  A b s c h n itte  b r in g e n  neben der S c h ild e ru n g  des 
äuß e ren  A b la u fs  des S ch icksa ls  de r b a lt .  D e u tsche n  u n te r  russ . H e r r 
s c h a ft in sbesondere  a u ch  in  e ingehender F o rm  eine D a rs te llu n g  de r 
v e rh ä n g n is v o lle n  b e v ö lk e ru n g s p o litis c h e n  E n tw ic k lu n g . L iv la n d  w a r 
im  19. J a h rh . n ic h t  m e h r das „ B l ie v la n d “ , son de rn  es w u rd e  zum  
D u rc h g a n g s la n d  nach  R u ß la n d , das m i t  se inen u n e n d lic h e n  M ö g lic h 
k e ite n  den d t .  M e n sch e n s tro m  an  s ich  zog. —  D ie  U n iv e rs itä t  D o rp a t,  
d ie  n o rd ö s tlic h s te  d t .  H o chsch u le , der ge is tig e  M it te lp u n k t  des Landes, 
t r u g  in. s tä rk s te r  W e ise  z u r F e s tig u n g  de r ge is tig e n  V e rb in d u n g  m it  
dem  M u t te r la n d  be i, w e nn  auch  b e to n t  w e rde n  m uß , daß der ge is tig e  
Z usam m e nh ang  s te ts  sehr le b e n d ig  geb lieb en  w a r (D ü re r  in  R ig a , 
H e rd e r in  R ig a , H a m a n n  in  M ita u ,  D ru c k  v o n  K a n ts  b e rü h m te s te n  
W e rk e n  in  R ig a  u. a .). A n d e re rs e its  aber schw äch te  d ie  zah le nm äß ig  
g roße A b g a b e  g e is tig e r K r ä f te  an das R e ich  d ie  schm ale  D aseinsbasis  
de r V o lk s g ru p p e .

U m  d ie  M it te  des 19. J a h rh . begann  d a nn  der K a m p f des b a lt.  
D e u ts c h tu m s , na ch d e m  es schon  v o rh e r  n ic h t  an  E in g r if fe n  in  d ie  
S o n d e rs te llu n g  des L a nd es  g e fe h lt h a tte , m it  dem  R u s s if iz ie ru n g s - 
s tre b e n  P e te rs b u rg s , das s ich  nach  u n d  nach  a u f a lle  G eb ie te  m i t  A u s 
nahm e des w ir ts c h a ft l ic h e n  r ic h te te . G le ic h z e itig  n a h m  d ie  A u s e in 
an d e rse tzu n g  m i t  den n a t io n a l e rw achenden L e t te n  u n d  E s te n , d ie  
d u rc h  J a h rh u n d e rte  v o n  den D e u tsche n  k u l tu r e l l  u n d  g e is tig  b e tre u t, 
n u n  auch  d u rc h  d ie  e n tsche ide nd  v o m  b o d e n s tä n d ig e n  D e u ts c h tu m  
d u rc h g e fü h r te n  A g ra rre fo rm e n  w ir ts c h a f t l ic h  g e fe s tig t nach  ih re r  
U n a b h ä n g ig k e it  —  f r e i l ic h  n ic h t  im  s ta a tl ic h -p o lit is c h e n  S inne —  
s tre b te n , ih re n  A n fa n g . D ie  R e v o lu t io n  v o n  1905/06 w a r de r e rs te  
g roße A u s b ru c h  des Hasses gegen das D e u ts c h tu m .

D ie  Jah re  v o r  dem  W e ltk r ie g ,  e inen  A b s c h n it t  den W it t r a m  v e r 
h ä ltn is m ä ß ig  b re it  b e h a n d e lt, b r in g e n  das g ro ß a rtig e , a u f der I n i t ia t iv e  
de u tsche r G ro ß g ru n d b e s itz e r fuß ende  K o lo n is a tio n s w e rk , n a m e n tlic h
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in  K u r la n d * )  u n d  d ie  deu tschen  V e re in e , d ie  e rs ten  V o lk s tu m s v e re in e  
im  B a lt ik u m .

M i t  dem  K a m p f u m  d ie  B e fre iu n g  des Land es  v o m  B o lsche w ism u s  
im  Jah re  1919 s c h lie ß t W it t r a m s  D a rs te llu n g . D ie  F o lg e z e it w ir d  n u r  
noch  in  F o rm  e in e r Z e it ta fe l e inbezogen. A u s fü h r lic h e  S c h r if t tu m s 
nachw eise u n d  Q ue llenbe lege v e rv o lls tä n d ig e n  das B u c h , das in  se iner 
D a rs te llu n g  u n d  W is s e n s c h a ft lic h k e it als V o r b i ld  g e lte n  k a n n  f ü r  eine 
v o lk s g e s c h ic h tlic h  geschlossene B e h a n d lu n g  de u tsche r V o lk s g ru p p e n
u n d  S täm m e. . ,

W it t r a m s  absch ließ ende W o rte , in  je n e r Z e it  v o r  n u n m e h r zw a nz ig  
Jah ren  —  g e m e in t is t  das J a h r 1919 —  sei n ic h t  „ d e r  s inn lose  A bsch lu ß  

e in e r u n b e g re if lic h e n  G esch ich te , son de rn  —  in  e ine r g e w a nde lten  
W e lt  —  d ie  e rs te  P rob e  e ine r neuen B e w ä h ru n g  zu sehen , b e h a lte n  
a u ch  he u te  t r o tz  de r v ie l le ic h t  noch  en tsche ide nde ren  W a n d lu n g e n  
ih re n  S in n  u n d  ih re  R ic h t ig k e it .  J ü rg e n  v . H e hn .

Alfred Kleindienst — Kurt Lück: Die Wolhyniendeutschen kehren heim 
ins Reich. Posen 1940, H is t .  Gesellsch. f .  Posen. V e r l.  S. H irz e l m  

‘ L p z . 3. A u f l.  62 S. 16, 21 T e x ta b b . (U nsere H e im a t, H . 8).
Das H e ftc h e n  is t  d ie  N e u a u fl. des in  D W Z P  36, 282 an ge ze ig ten . 

D e r Sch icksa lsw eg der W o lh .d t .  D ie sm a l k o n n te  auch  der V e rf. des 
ge sch ich tl. T e ils , der v e rd ie n te  F ü h re r  der n u n m e h r um ges iede lten  
G rupp e , ge na nn t w erden. K .  L ü c k  h a t  u. a. in  der v e rä n d e rte n  A u  1. 
das A u fb a u w e rk  v o n  P. D . A . K le in d ie n s t  gekennze ichne t. A . L .

F K Jonat: Geschichte des Deutschtums in Trzemeszno (Tremessen) 
'und Umgebung. U nsere  H e im a t,  H e ft  12. Posen, H is to r is c h e  Ge
s e llsch a ft 1939. 152 S. 1 6 .

D ie  S c h r if t  z e r fä l lt  in  2 T e ile , deren 1. (b is  S. 73) d ie  G esch ichte 
der S ta d t u n d  des K lo s te rs  T r .  be ha n d e lt, w ä h re n d  der 2. d ie  evange
lische  G em einde zum  G egenstände h a t. Das K lo s te r  w u rd e  w o h l 99b 
g e g rü n d e t, v ie lle ic h t  v o n  d t.  M önchen  aus F u ld a . D o ch  w u rd e  es e in  
M en sche na lte r s p ä te r d u rc h  den H e id e n a u fs ta n d  v e rn ic h te t  u n d  e rs t 
1125 als A u g u s tin e rc h o rh e rre n -K lo s te r  W ieder e rr ic h te t.  E s w erden  
d ie  S chenkungen an  das K lo s te r  u n d  d ie  K lo s te rw ir ts c h a ft  eingehend, 
beschrieben. E in e  w ic h tig e  R o lle  sp ie lte n  d ie  d t.- re c h tlic h e n  D o r ie r-  
A u ß e r den v o n  M aas, D W Z P , H . 10, S. 31 f f .  u n d  M eye r, D W Z P , H . 30, 
S 152 f f .  a u fg e fü h rte n  D ö r fe rn  h a t er noch  2 neue d t.- re c h tlic h e , 
n ä m lic h  Neu Szelejewo, 1378, u n d  Lo so sn ik , v o r  1543 B ed eu tsa m  
w a re n  auch  d ie  Seen (S. 16 f f . )  u n d  d ie  M ü h le n  (S. 21 /22). D e r N am e 
T r .  k o m m t v ie lle ic h t  v o n  czerem cha, T ra u b e n k irs c h e , tschech isch  
tre m c h a ; dies G eb ie t ge hö rte  im  13. Jh . dem  G esch lechte P o ra j,  das 
aus B ö h m e n  k a m . W a n n  T r .  S ta d t w u rd e , is t  u n b e k a n n t, 1360 w a r 
es eine solche. D ie  K lo s te rk irc h e  s ta m m t aus dem  18. Jh . Ih re  B a u 
gesch ich te  u n d  A rc h i te k tu r  w ir d  beschrieben. B esondere S eiten (S. 02, 
64 f f  ) s in d  der Gesch. des d o r tig e n  G ym nas ium s ge w id m e t. V o n  den 
Juden d ie  zu p o ln . Z e it  h ie r  n ic h t  w ohnen d u r fte n  u n d  e rs t 1800 kam en, 

h a n d e ln  d ie  S. 70— 72. A u c h  P ro te s ta n te n  d u r fte n  h ie r  n ic h t  w ohnen. 
S e it 1814 k a m  de r P a s to r aus W itk o w o  v o n  Z e it  zu Z e it  nach  T r .  zu r 
P re d ig t  F ü r  d ie  E n tw ic k lu n g  des P ro te s ta n tis m u s  h ie r  sp ie lte  eine 
gewisse R o lle  d ie  T a tsache , daß d ie  K lo s te rg ü te r  zu. p reuß  Z e it  v e r 
p a c h te t w u rd e n  u n d  d ie  G e n e ra lpäch te r evange lisch  w aren . Ih re  rec

*) V g l. dazu R . S chu lz, D e r d t.  B a u e r im  B a lt ik u m . E in  B e itra g  
z u r E n ts te h u n g sg e sch ich te  eines d t.  B au e rn s ta nd es  im  B a lt ik u m . 
Z u r  W ir ts c h a fts g e o g r. des d t .  O stens. P o lit is c h -  u n d  w ir ts c h a fts g e o 
g ra ph ische  U n te rs u c h u n g e n  u n d  D a rs te llu n g e n . B d . 15. B e r l in  193».



305Besprechungen und Inhaltsangaben

schw ie rige  A u fg a b e  w ir d  genau beschrieben S. 74— 91. S e it 1824 fan den  
d ie  evang . G o tte sd iens te  im  H o s p ita l s ta t t ,  s e it 1831 gab  es e inen evang. 
P r iv a tle h re r ,  dam als h ie r 34 evang. F a m ilie n . 1832 e rfo lg te  d ie  A n 
e rke n n u n g  als F ilia lg e m e in d e  v o n  W itk o w o , a lle  4 W ochen G o tte s 
d ie n s t. D ie  S ch u lve rh ä ltn isse  im  19. Jh . behande ln  d ie  S. 97— 114. 
1843 w u rd e  der G ru n d s te in  z u r evang. K irc h e  ge legt, d ie  1845 fe r t ig  
w a r. Z u r G em einde ge hö rte n  außer de r S ta d t auch d ie  um liegenden  
H a u lä n d e rd ö rfe r. E r  z ä h lt  diese S. 74— 76 au f, dabe i e in ige  b ishe r 
un be ka n n te . D e r 1. h ies ige P fa r re r  w a r der auch  als H is to r ik e r  be
k a n n te  A lb e r t  W e rn e r (1834— 45 in  Gnesen, 1845— 94 h ie r P as to r). 
E s w ir d  uns d a nn  d ie  ,,E n tw ic k lu n g  in  d ie  B re ite  u n d  in  d ie  T ie fe “  der 
G em einde v o m  V e rf. dem  je tz ig e n  P a s to r, v o rg e fü h r t  u n te r  D a rb ie tu n g  
re ich e n  s ip p e n k u n d lic h e n  M a te ria ls . K r ie g s - u n d  N a ch k rie g sze it werden 
k u rz  beschrieben. S. 56 h e iß t es: „ F ü r  den K a m p f u m  d ie  M a rie n b u rg  
1458 s te llte  T r .  w ie  a lle  g ro ß p o ln isch e n  S tä d te  10 S o ld a te n “ . Das is t  
in  d ieser F o rm  u n r ic h t ig ,  a lle  S tä d te  s te llte n  S o lda te n ; aber ih re  Z ah l 
h in g  v o n  der da m a lig e n  B e d e u tu n g  ab, lä ß t  a lso R ücksch lüsse  a u f d ie  
E in w o h n e rz a h l zu. D ie  S. 75 ge na nn te  S ta d t im  H a v e lla n d  s c h re ib t 
m an  J e rich o w . A u c h  sonst s in d  m anche D ru c k fe h le r  zu verze ichnen . 
A b e r de r W e r t  der v e rd ie n s tv o lle n  S c h r if t  le id e t d a ru n te r  n u r  w en ig . 
Beigegeben s in d  1 K a r te , 10 A b b . v o n  H äusern , usw , u n d  15 P ho tos  
v o n  P ersonen (P as to ren , L e h re rn  usw .) W a lte r  Maas.

Kurt Lück: Karwenbruch an der Ostsee. U nsere  H e im a t N r. 10. Posen, 
H is to r is c h e  G ese llschaft, 1939. 2 H e fte , 104 u. 96 S.

D e r b e ka n n te  F o rsch e r h a t  h ie r  e in  M u s te r e ine r h e im a tk u n d 
lic h e n  D a rs te llu n g  scha ffe n  w o lle n , u n d  w ir  kön ne n  v o n  v o rn  h e re in  
fes ts te lle n , daß dieser V e rsuch  im  a llgem e inen  re c h t  g u t ge lungen is t.  
A ls  B e isp ie l h a t  e r das D o r f  K a rw e n b ru c h  im  M eereskre ise g e w ä h lt, 
e ine S ie d lu n g  aus dem  Jah re  1599. D ie  B ew o h n e r , d ie  zu H o llä n d e r
re c h t v o m  P u tz ig e r  S ta ro s te n  H a ns  v o n  W e y h e r a m  O stseestrande im  
B ru c h  anges iede lt w u rd e n , kam e n  aus F r ie s la n d  u n d  H o ls te in . P o m 
m e rn  fo lg te n  spä te r nach. E s  is t  de r K a m p f m it  M eer u n d  D üne, der 
a u f G ru n d  v o n  S c h u lc h ro n ik , S ta ro s te i-  u n d  K irc h e n a k te n  v o r  uns 
w ie d e re rs te h t. 340 Jah re  k ä m p fe n  diese B a u e rn  u n d  F isch e r n u n  u m  
e in  b iß ch en  H e im a te rd e , u m  e in  k ä rg lic h e s  B ro t ,  u m  ih r  D e u tsch tu m . 
S e it e in ig en  Jah ren  h a t  m an  ih re  Schule, d ie  s e it 1604 bestand , p o lo n i-  
s ie r t,  1910 w a ren  v o n  516 E in w o h n e rn  511 D t. ,  1921 v o n  416 E in 
w o h n e rn  390 deu tsch , d ie  feh len de n  w a ren  in s  R e ich  oder nach D a nz ig  
ab ge w an de rt. D e r 1. T e il is t  ge sch ich tlich , der 2. w ir ts c h a ft l ic h  u n d  
v o lk s k u n d lic h . D en  la n d w ir ts c h a ft lic h e n  T e il schrieb  E r ik  K ö p p e r, 
F r ie d r ic h  K u n itz e r  ze ichne te  bzw . m a lte  22 B ild e r .  A uß e rd em  s in d  
d ie  H e fte  m i t  13 P ho tos  u n d  2 K a r te n  versehen, vo n  denen besonders 
d ie  L ic h tb i ld e r  der S tu rm flu tv e rw ü s tu n g e n  u n d  d ie  F lu rk a r te  e in 
d ru c k s re ic h  s in d . V o lk s k u n d lic h  be m erke nsw e rt s in d  noch  d ie  H a u s 
m arke n , v o n  denen 62 a u f den S. 33— 37 a b g e b ild e t w erden. D ie  W i l l 
k ü r  (S. 21— 28) e r in n e r t  an  d ie  an de re r H o llä n d e rd ö r fe r , doch is t  
w ic h t ig ,  daß h ie r  schon 1601 (gew äh lte ) S chu lzen a u ftre te n . D aß die  
A rb e it  m e th o d isch  hoch  s te h t, b ra u c h te  e ig e n tlic h  be i d iesem  V e rf. 
n ic h t  besonders b e to n t zu w erden. S. 52 is t  M ic h e l Hogsche w o h l als 
W itw e  des M ic h e l H o g  zu deu ten , a u f de rse lben S. „ a n  S ty b e rn e m “ 
w ir d  w o h l „ H y b e r n a “  he ißen. D ies w a r eine S taa tss teue r, ih r  N am e 
k o m m t v o n  ih re r  u rs p rü n g lic h e n  B e s tim m u n g , d ie  K o s te n  de r W in te r  - 
q u a rie re  des Heeres ( =  h ib e rn a ) zu decken. K a rw e n b ru c h  is t  je tz t  
e in  b e lie b te r B a d e o rt, e ine L is te  der B au e rn , d ie  G asts tu be n  äbgeben, 
is t  a b g e d ru c k t. A u f  nach K a rw e n b ru c h ! O der v ie lm e h r a u f auch  nach 
anderen  O rte n  u n d  s c h re ib t d a n n  e in  B ü c h le in  üb e r sie, w ie  h ie r K u r t

20D e u tsch e  W issen sch . Z e its c h r .  i .  W a r t l ie ’la n d . H e f t  1. 1940.
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L ü c k  seinen d o r t ig e n  F e r ie n a u fe n th a lt  fü r  d ie  A llg e m e in h e it  „ n u tz 
b r in g e n d “  v e rw a n d te . U n d  w ie v ie le  P as to ren , L e h re r usw . k ö n n te n  
uns ü b e r ih re n  s tä n d ig e n  oder u n s tä n d ig e n  A u fe n th a lts o r t  etwas 
sch re ib en , w e nn  sie n u r  w o llte n . W a lte r  M aas.

Adolf Kraft: Zilisdorf (Ciozkowo) im Netzegau. U nsere  H e im a t,  H . 11.
Posen. H is to r is c h e  G ese llscha ft 1939. 110 S.

Das K irc h s p ie l Z. l ie g t  in  den K re is e n  S chu b in  u n d  Z n in  an  der 
G onsaw ka E s gehören dazu u. a. d ie  D ö rfe r  Z in s d o rf, E ic h e n h a in , 
K ö n ig s ro d e , B irk e n fe ld e . D e rV e r f . ,  1 9 2 3 --2 8  L e h re r in  Z ., b e sch re ib t 
zun ä ch s t d ie  e rd k u n d lic h e n  V e rh ä ltn is s e , d a ra u f sehr a u s fü h r lic h  d ie  
V o rg e sch ich te , m it  v ie le n  A b b . u n d  K a rte n . E ic h e n h a in  w u rd e  als 
d t.- re c h tlic h e s  D o r f  1362 v o m  K lo s te r  T rem essen ge g rü nde t, B ir k e n 
fe lde , B rz y s k o rz y s te w  w ir d  1136 als B e s itz  dieses K lo s te rs  genann t, 
d t. R e c h t e rh ie lt  es u m  d ie  M it te  des 14. Jh . H ie r  ließ en  s ich  im  16. Jh . 
B ö h m isch e  B rü d e r  n ied e r. W ä h re n d  de r S chw edenkriege  w u rd e n  be ide 
D ö r fe r  v e rn ic h te t.  E ic h e n h a in  w u rd e  im  18. Jh . a ls S chu lze ndo rf 
m i t  d t .  B a u e rn  n e u b e g rü n d e t, der V e r tra g  v o n  1765 is t  a b g e d ru c k t, 
doch  b e zw e ifle  ic h , daß es der 1. V e r tra g  is t .  Schu lze w a r 1793 P a u l 
K ie tz m a n n , dessen N a c h k o m m e n  noch  h e u te  das S ch u lze n g u t in n e 
haben. Z in s d o r f w u rd e  1765 a ls d t. S ch u lze n d o rf ge g rü nde t. A ls  3. d t. 
S ie d lungsw e lle  is t  h ie r  d ie  T ä t ig k e it  de r A n s ie d lu n g s k o m m is s io n  a u f
zufassen, d ie  s e it 1904 in  Z. u n d  IC1. Z in s d o r f 39 A n s ie d le r ansetz te , 
d a v o n  s ta m m te n  3 aus dem  Posenschen, 16 aus G a liz ie n , 2 ausi K o n - 
oreßpo len , 18 aus dem  je tz ig e n  R e ichsg eb ie t. B irk e n fe ld e  w u rd e  1903/4 
m i t  52 A n s ie d le rn  b e s e tz t, ' d a vo n  e tw a  d ie  H ä lf te  aus dem  spä te ren  
P o len  K ö n ig s ro d e  w u rd e  1904/7 m i t  62 A n s ie d le rn  bese tz t, d a vo n  
31 aus dem  h e u tig e n  P o len . L is te n  ze igen uns d ie  K r ie g s te iln e h m e r, 
d ie  G efa llenen , d ie  A usw an de re r. D ie  N a chkrie gsg esch ich te  d ieser 
D ö r fe r  is t  t r a u r ig .  Z. v e r lo r  d ie  d t. S chu le 1933, B irk e n fe ld e  1927, 
K ö n ig s ro d e  1936, E ic h e n h a in  schon 1919. I n  B irk e n fe ld e  h a t te n  d ie  
A n s ie d le r e inen B e tsa a l, er w u rd e  ih n e n  1929 fü r  S chu lzw ecke e n t
e ig n e t, doch  w u rd e  er noch  1939 n ic h t  fü r  solche b e n u tz t. E in  anderes 
K a p ite l b e h a n d e lt d ie  w ir ts c h a ft l ic h e n  V e rh ä ltn is s e , v o r  a lle m  d ie  
G enossenschaften, d ie  s ich  t r o tz  a lle r  S c h w ie rig k e ite n  g u t  e n tw ic k e ln . 
R e iche  N a m ensangaben  h e lfe n  den S ip pe n fo rsch e rn .

H ä t te  V e rf. m e inen  A u fs a tz  im  F e b ru a rh e ft  1938 de r D M P  b e n u tz t, 
so h ä t te  er fü r  fa s t a lle  D ö r fe r  seines K irc h s p ie le s  noch  N a m en  fü r  1774 
ge fund en , fü r  Z. z. B . den S chu lzen M ic h a e l G a rt. I m  G anzen e in  
e rfre u lic h e s  B ü c h le in . W a lte r  M aas.

Wolfgang Bickerich: Lissa im Reichsgau Wartheland. H is t .  Gesellsch. 
f .  P osen  1940, V e r l.  S. H irz e l-L e ip z ig .  92 S., 20 A b b .,  1 K t .  16 .
1 ,80 R m . ( „U n s e re  H e im a t “  H . 13).

D e r S ohn u n d  N a c h fo lg e r unseres v e rs to rb e n e n  E h re n m itg lie d e s  
D  W ilh .  B ic k e r ic h , P . W . B ic k e r ic h , h a t  e ine e rfre u lic h e  k u rz e  D a r 
s te llu n g  de r G esch ich te  se iner H e im a ts ta d t  L is s a  ( frü h e r  „ i n  Posen 
zu b e n a n n t) a u f G ru n d  des ve rh a n d e n e n  S c h r if t tu m s  g e b ra ch t. L e tz 
te res  w ir d  b is  a u f d ie  Z e it  nach  der H e im k e h r  d iese r s e it fa s t 4 J a h r
h u n d e r te n  deu tsche n  S ta d t in s  G roß de u tsche  R e ic h  e rg ä n z t. Das 
schm u cke  H e f t  w ir d  fü r  d ie  v ie le n  in  ganz D e u ts c h la n d  v e rs tre u te n  
eh em a lig en  L is s a e r u n d  d ie  w en igen , d ie  d ie  p o ln . V e rd rä n g u n g s p o lit ik  
in  ih re r  H e im a ts ta d t  üb e rs te h e n  k o n n te n , eine w illk o m m e n e  Gabe 
sein. E in  S c h r ift tu m s v e rz e ic h n is  u n d  eine ü b e rs ic h tlic h e  K re is k a r te  
m i t  den  d t .  O rts n a m e n  s in d  be igegeben. I n  e rs te re m  s in d  2 k le in e  
D ru c k fe h le r :  D r .  S teuer s ta t t  P aech u n d  L u b l in  s ta t t '  L u b m . E in  
e ige ne r A b s c h n it t  m i t  W in k e n  z u r S ip p e n fo rsch u n g  w ie  be i den m e is te n  
f rü h e re n  H e fte n  d e r R e ih e  is t  n ic h t  v o rh a n d e n . A . L .
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Peter-Heinz Seraphim: Das Judentum im osteuropäischen Raum. Essen 
1938, E ssener V e r l.a n s ta lt .  768 S „  197 A b b ., 1 K t .

W ä h re n d  m a n  b is h e r fü r  das T hem a  h a u p ts ä c h l. a u f jü d .  D a r
s te llu n g e n  angew iesen w a r, b r in g t  V f.  n u n  e in  um fassendes S ta n d w e rk  
v .  d t .  Seite , g e g rü n d e t a u f e in  um fassendes S c h r if t tu m . W ic h t ig  is t  
d ie  H e ra u s a rb e itu n g  de r b is h e r v ie lfa c h  zu w e n ig  beach te te n  U n te r 
schiede des w e s tl. , ,A n g le ic h u n g s ju d e n tu m s “  u . des zah le nm äß ig  w e it  
üb e rw ie g e n d e n  O s tju d e n tu m s , das auch  im  W e s te n  im m e r w e ite r  v o r 
ge d ru nge n  u . d a d u rc h  auch  eine rassische V e rsch ie bun g  v e ru rs a c h t h a t. 
D a rg e s te llt  w ir d  z u n ä ch s t d ie  E n ts te h u n g  des O s tju d e n tu m s  im  a lt -  
p o ln .- l i t .  S ta a t, w e ite r  d ie  E n tw ic k lu n g  in  R u ß l.,  de r D o n a u m o n a rch ie  
u. R u m ä n ie n  u. de r d o r tig e n  J u d e n p o lit ik .  V ie ls e it ig , h a u p ts ä c h l. 
s ta t is t is c h  is t  de r 3. T e il.  D ie  le tz te n , ha up tsä che  d ie  G eg enw art be
tre ffe n d , b e sch ä ftig e n  s ich  m it  dem  g e is tig e n  E in f lu ß  u. dem  a u f das 
W ir ts c h a fts le b e n  in  de r S o w je tu n io n , dem  ehern. P o len  u. der e. O st- 
tschechos l., den b a lt.  S ta a te n  u. U n g a rn . A . L .

Judenviertel Europas. D ie  Ju d e n  zw ischen  Ostsee u n d  Schw arzem  
M eer. H erausgegeben v o n  Hans Hinkel. V o lk  u n d  R e ich  V e rla g  
G. m . b. H .,  B e r l in  W 9 . 151 S. m i t  25 B ild e rn  u. 4 K a r te n , s te if  
k a r to n ie r t  R M  3 .— .

V o r  de r L ö su n g  de r J u d e n fra g e  im  n a tio n a ls o z ia lis t is c h e n  D e u tsch 
la n d  w u rd e  das jü d .  P ro b le m  höchstens als e in  un te rg e o rd n e te s  W a n 
d e ru n g s p ro b le m  v o n  de r jü d . b e e in flu ß te n  W e ltp re sse  b e h a n d e lt. E rs t  
je tz t  is t  d ie  Jud e n fra g e  in  ih re r  v o lle n  T ra g w e ite  fü r  d ie  W e lt ,  fü r  
B e tra c h te n d e  w ie  f ü r  H a n d e ln d e , f r e i z u r D e b a tte  ge s te llt. W ä h re n d  
in  D e u ts c h la n d  d ie  re in lic h e  S che idung  v o m  J u d e n tu m  tä g lic h  F o r t 
s c h r it te  m a c h t, l ie g t  im  O sten E u ro p a s  w e ite rh in  d e r jü d is c h e  D ru c k  
schw er a u f den  eingesessenen V ö lk e rn . Ü b e ra ll je do ch  f in d e n  s ich  
A n s ä tz e  zu e ine m  V e rs te h e n  de r Jud en fra ge , w enn auch  de r E in f lu ß  
des W e lt ju d e n tu m s  da h in g e h e n d  g e lte n d  g e m a ch t w ird ,  je g lic h e  d ies
b e zü g lich e n  A k t io n e n  nach  M ö g lic h k e it  in  de r E n ts te h u n g  zu zer
b rechen .

D as v o rlie g e n d e  B u c h  h a t  den Z w e ck  e ine r B estandsau fnahm e, 
eines K a ta s te rs  der jü d .  W e ltp o s it io n , w ie  sie s ich  in  de r B e le u ch tu n g  
de r ge ge nw ärtigen  W e lt la g e  ze ig t. E in e  R e ihe  ausgeze ichne te r K en ne r 
b e h a n d e lt d ie  L a ge  des Ju d e n tu m s  im  gesam ten  eu ropä ischen  O s t
ra u m  v o n  F in n la n d  ü b e r das B a lt ik u m , P o len , U n g a rn , S üds law ien , 
R u m ä n ie n  b is  nach  B u lg a r ie n . A u c h  d ie  en tsche idende R o lle , d ie  
das J u d e n tu m  in  den L ä n d e rn  d e r ehem a ligen  T schech o -S low a ke i 
u n d  im  S chu schn igg -Ö ste rre ich  sp ie lte , is t  ih re r  B e d e u tu n g  e n ts p re 
chend d a rg e s te llt. D e m  B u c h  v o ra n g e s te llt  is t  e in  g ru nd le g e n d e r 
A u fs a tz  v o n  S ta a ts ra t H a n s  H in k e l üb e r d ie  e in d e u tig e  u n d  k la re  
S te llu n g  des n a tio n a ls o z ia lis t is c h e n  D e u ts c h la n d  zum  J u d e n p ro b le m .

Bevölkerungs- und Siedlungsgeschichte.
Klaus Schwarz: Zur vor- u. frühgeschichtlichen Besiedlung des Frau

städter Ländchens. I n :  A ltsch le s ie n , M it t lg n .  des Schles. A lte r tu m s 
ve re ins , B d . 7, H . 2, 1938 (a u f T ite lb l.  1939), S. 141— 90, v ie le  A b b . 

D ie  wegen des dam a ls  e r fo lg te n  Ansch lusses F ra u s ta d ts  a n  Schles. 
ze itgem äße A rb e it  is t  de r 1. N a c h tra g  zu D r. F . P fü tz e n re ite rs  W e rk  
g le ich e r Ü b e rs c h r if t  (2. S onderh . de r G renzm . H e im a tb ll. ,  S chneide
m ü h l 1933). O b w o h l der K re is  schon g u t  d u rc h fo rs c h t w a r, haben  
s ich  noch  e tl.  neue F u n d e  ergeben. D iese re ich e n  n ic h t  n u r  in  d ie  
E ise n - u. B ro n z e z e it, sonde rn  es k o m m e n  auch  solche aus de r frü h e n  
G erm anen - u . W a n d a le rz e it v o r ,  w ie  ansprechend gesagt w ird .  D e r

20*
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1. T e il b r in g t  den gesam ten S to ff,  de r 2. g ö h t n u r  k u rz  a u f d ie  w ic h - 
t ig s te n  neuen F u n d e  e in , d ie  s ich  s ä m tl.  im  H e im a tm u s e u m  zu F r. 
b e fin d e n . N u n m e h r is t  de r K re is  e ine r der am  besten d u rc h fo rs c h te n  
des Re iches, w o ra u f e r s to lz  sein k a n n . A . L .

Herrn. Aubin: Zur Erforschung der deutschen Ostbewegung. L p z ,, 
S. H irz e l,  1939. 90 S. (D t. S c h r ifte n  zu r La nd es- u . V o lk s fo rs c h u n g , 
hg g . v . E . M eyn en , B d . 2). ; .

D as schöne H e f t  is t  e in  e rw e ite rte r  N e u d ru c k  aus d. „ D t .  A rc h iv  f, 
L a nd es- u . V o lk s fo rs c h g .“  Jg. 1, H . 1— 3, be i dessen N e n n u n g  w ir  
in  D W Z P  33, 334 schon k u rz  d a ra u f h ingew iesen  h a tte n . Das S c h r i f t 
tu m  de r le tz te n  2 Jah re  is t  m ith e ra n g e zo g e n  w o rde n , auch  ein iges 
W en ige  aus dem  s law . S c h r if t tu m . D as G ru n d s ä tz lic h e  s te h t in  de r 
w e ita u sg re ife n d e n  S c h r if t  im  V o rd e rg rü n d e . A . L .

Hans Koch: Pfälzisches Volksdeutschtum u. Evgl. Kirche. SA. aus d.
J b  1938. „A u s la n d d tm . u. evg. K ir c h e “ . 86 S.

E in e  e rd w e ite  Ü b e rs ic h t ü b e r das T h e m a  g ib t  D ir .  P ro f. D . D r . 
H .  K . -  S ofia , se lbst Sohn eines P fä lze rgesch lech ts  aus O s tg a liz ie n . 
D ie  g r. p fä lz . A u sw a n d e ru n g  s te h t in  der M it te  zw ischen  der m a. O s t
s ie d lu n g  u. der m e is t ve rsu nke nen  in  d ie  In d u s tr ie s tä d te  A m e rik a s  u. 
d e r S o w je tu n io n  des 19. u. 20. Jh . V o n r d .  1630 1830 gab  das w inz ig e
p fä lz . M d a .g e b ie t —  so w ir d  der p o lit is c h  wechselnde B e g r if f  ge faß t —
, in  fa s t se ls tm ö rd e risch e r F ü lle  seine M enschen ab  , w o b e i,d ie  äußeren 
G rü n d e  (Ü b e rv ö lk e ru n g , A rb e its lo s ig k ., K r ie g  u. H u n g e r) zu rü cks te he n  
gegenüber den In n e rn , d e r ve rsch ieden  b e a n tw o rte te n  F rage  nach 
dem  V e rh ä ltn is  zw ischen B e v ö lk e ru n g  u. W o h lfa h r t  des a b s o lu tis t.  
S taates, sow ie de r be ken n tn ism ä ß ige n , t ie fe rg re ife n d  re lig iöse n . Ge
s tü tz t  a u f e in  u m fa n g r. S c h r if t tu m , b e h a n d e lt V f .  d a n n  nach  de r ge'- 
b ie tsm ä ß ig e n  M u t te r -  d ie  v o lk lic h e  T o c h te rk irc h e , w o b e i d u rc h  e iu- 
g e s tre u te  G ed ich te  aus P e n n s y lv a n ie n , G a liz ie n  usw . V o lk s tu m s - u; 
v o lk s k u n d lic h e  B e le u c h tu n g  gegeben w ird ,  auch  im  le tz te n  A bschn , 
K ir c h l.  S ohnesstam m . Solche k irc h e n b e s tim m te n  p fä lz . T o c h te r
s tä m m e  g ib t  es außer an  den be id en  schon ge na nn te n  S te llen  noch  in  
R u ß la n d , der B a ts c h k a  u. dem  B u ch e n la n d . Ü b e r 200 A n m . belegen 
d ie  A n g a b e n  de r fü r  d ie  V o lk s - u. S tam m esfo rschung , K irchengesch . 
u. S prachw issensch. g le ich  le h rre ic h e n  A rb e it ,  A . L .

Der Wanderweg der Rußlanddeutschen. J a h rb . de r H a u p ts te lle  fü r  
d ie  S ip pe nkun de  des D tm s . im  A u s la n d . H g g . v o m  D t.  A u s la n d - 
I n s t i t u t  4. Jg. 1939. S tu t tg .  u. B in .,  W . K o h lh a m m e r. V I I I ,  
298 S., 16 K t .  u. 21 B ild .  , ,

M i t  R e c h t n e n n t K a r l  G ö tz  in  se inem  G e le itw o r t  das „ ru ß la n d d t .  
W a n d e rn  a u f der W e lt  e tw as v o m  E rs c h ü tte rn d s te n  im  d t.  S ch icksa ls 
b u c h e “ . A us  den. ve rsch iedensten  G auen des D t.  R eiches s ta m m te n  
diese V gg ., d ie  z. T . ü b e r d ie  W e ich se ln ie d e ru n g , Posen, das ehern. 
K o n g re ß p o le n  u. W o lh y n ie n  w e ite rw a n d e rte n , z. T . u n m it te lb a r  in. 
d ie  S tä d te  des a lte n  Zarenre iches, d ie  Gegend be i P e te rsb ., in s  W o lg a - 
u. S chw arzm e erge b ie t s a m t dem  K a u ka su s  u. spä te r bes. nach  A m e r ik a  
zogen. D en  besten Ü b e rb lic k  g ib t  eine A u fz ä h lu n g  der A u fs ä tz e  des 
w e r tv o lle n  S am m elw erkes. E s  s teu e rn  b e i J. H ä s s le r : A u sw a n d e ru n g  
aus B aden , en tsp r. M . M il le r  aus W ü r tte m b e rg , R . S ch o ll im  e inze lnen  
ü b e r d ie  S ch w a ikh e im e r S e p a ra tis te n  u . a. R u ß la n d fa h re r  des O b e r
a m ts  W a ib lin g e n  1816— 33, W . T re u t le in :  V e rz . v . 881 A usw a n d e re rn  
nach  R u ß l. u. P o len , zus .g es te llt aus den B a d is c h e n  A n z e ig e n b lä tte rn  
1803— 68, K .  S tu m p p : D ie  L ü b e c k e r T ra u lis te n  1764 f f . ,  R . H o p f.  
S tam m es- u. s ip p e n k d l. U n te rs u c h u n g e n  z u r d t.  A b w a n d e ru n g  auä
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M itte lp o le n  nach  B essa rab ien  u. W o lh y n ie n  (S. 117 f .) ,  A . M e rg e n th a le r : 
D ie  W a n d e ru n g e n  de r d t .  K o lo n is te n  in n e rh a lb  R u ß lan ds , A .N ö lle :  
Z u r  W irk s a m k e it  des b a lt .  A de ls  in  R u ß l. u n te r  A le x . I .  u. N ik .  I . ,  
K .  K a u e n h o w e n : S ta m m fo lg e  B e rn h . K au en h . 1600— 1938, K . S tu m p p : 
D ie  A u sw a n d e ru n g  de r d t. K o lo n is te n  aus R u ß l. 1873— 1914. Es 
fo lg e n  B e iträ g e  ü b e r R u ß l.-d te . in  versch iedenen L ä n d e rn  v . K . R e i- 
m a n n : V e re in ig te  S taa te n , W . S chm ied eha us : M e x ik o , H . L e h m a n n : 
K a n a d a , A . E ic h le r :  B ra s ilie n , W . N e lk e : U ru g u a y , W . L ü tg e : 
A rg e n t.,  F . K lie w e r :  P a ra g u a y , w e ite r  F . R in k :  Das W o lh y n ie n d tm . 
(258 f f . ) ,  A . E ic h e r :  R u ß ld d te . im  R e ich , W . Q u ir in g : F lü c h tlin g e  
in  C h ina , K .  S tu m p p : S ip p e n k d l. W e rke  u. B e iträ g e  über das R u ß - 
la n d d tm ., sch ließ l. e in  N am en- u. O rte  Verze ichnis. Z ah lre ich e  N am en
lis te n  b ie te n  dem  Sf. e in  M enge n ü tz lic h e n  S to ffes. A . L .

Horst-Gotthard Ost: Die zweite deutsche Ostsiedlung im Drage- u. Küd- 
dowgebiet. 1. T e il :  W a n d lu n g e n  im  S ie d lu n g s b ild  eines A b w a n d e 
run gsg eb ie ts . L p z ., S. H ir z e l 1939. 152 S., 4 K t .  Geb. 11 R M .,
geh. 9 ,60 R M . (D t ld .  u. d e r O sten, B d . 14).

E in  w e rtv o lle s  G egenstück  zu W e rn e r S c h u lz : D ie  2. d t. O s t
s ie d lu n g  im  w e s tl. N e tzegau (vg l. D W Z P  34, 252 f f . )  h a t  D r .  O st ge
lie fe r t .  A u c h  dieses W e rk  g lie d e r t  s ich  in  e inen T e x t-  u. e inen  Q ue llen 
te il ,  aber in  1 B d . v e re in ig t.  D ie  Q ue llen  s in d  bes. das H u fe n re g is te r 
v . 1572 u. 1588, d ie  K o n tr ib u t io n s k a ta s te r  v . 1628 u . d ie  H u fe n k la s s i
f ik a t io n  v . 1718. I n  der Z a h l de r P ers .nam en is t  neben denen v . B a u e rn  
auch  der A d e l s ta rk  v e r tre te n . B e tr .  des In h a lts  sei a u f d ie  B espr. 
v . H . J. S c h m itz  in  den „G re n z m . H e im a tb l l . “  1939, S. 144 f. v e r 
w ie se n . A . L .

Udo Froese: Das Kolonisationswerk Friedrichs des Großen. Wesen 
und Vermächtnis. B e iträ g e  z u r R a u m fo rs c h u n g  u n d  R a u m o rd n u n g , 
hgg . fü r  d ie  R e ichsa rbe itsge m e in scha ft f ü r  R a u m fo rs c h u n g  v o n  
P ro f. D r .  K o n ra d  M eye r, B a n d  5. K u r t  V o w in c k e l V lg . H e id e lb g  
B in  1938. 154 S „ 8 S. L ic h tb . ,  3 K tn .  —  R m  3.20.

A us e ine r V o ra nze ige  ge h t h e rv o r , daß der T ite l u rs p r. la u te n  
s o llte - : D ie  fr id e r iz .  K o lo n is a t io n  in  ih re m  E rk e n n tn is w e r t  fü r  d ie  
S ie d lung sp lanu ng . D iese B eze ich nun g  w ä re  tre ffe n d e r gewesen, denn 
n u r  de r 1. T e il b r in g t  eine U n te rs u c h u n g  de r f r id e r iz .  S ied lung . A lle  
w e sen tliche n  F ragen , d a ru n te r  L a nd be scha ffun g , S ied ler, A n s ie d lu n g s 
be d in g u n g e n  usw . w e rden  in  g e d rä n g te r F o rm  behande lt. D e r 2. T e il 
•—  u n d  h ie r  l ie g t  de r A u s g a n g s p u n k t der A rb e it  —  b r in g t  den „ V e r 
such, d ie  E rk e n n tn is s e  des K o lo n is a tio n s w e rk e s  F rie d r ic h s  d. G r. fü r  
d ie  S ie d lu n g sp la n u n g  des D r i t te n  Reiches n u tz b a r  zu m achen . Im  
e inze lnen  w ir d  nachgew iesen, w ie  v o rb ild l ic h  u n d  au fsch lu ß re ich  das 
fr id e r iz ia n is c h e  S ie d lung sw e rk  fü r  unsere Z e it  is t ,  bzw . sein so llte . 
M itu n te r  w e rden  aus d ieser E in s te llu n g  heraus aber auch gewisse rse- 
denken  abge tan , d ie  den S ie d lu n g s p ra k tik e rn  unsere r Z e it doch schon 
s e it J a h rze h n te n  K o p fz e rb re c h e n  veru rsachen, z. B . S. 84 das R rob  em 
de r L a n d s c h a fts fre m d h e it oder S. 80 d ie  F rage des ge ringeren  M a rk t 
an ge bo ts  de r P ro d u k t io n  seitens der. S ied lung  im  V e rg le ich  zum  G roß -

^ D ie  F rage  nach  der Z ah l der e ingew anderten  K o lo n is te n  w ird  
auch  in  d ieser A rb e it  behande lt. V f. h ä lt  d ie  v o n  B ehe im -S chw arzbach  
e rre chn e te  Z a h l v o n  ru n d  300 000 M enschen fü r  w a h rsch e in lich , je de n 
fa lls  eher fü r  zu n ie d r ig  als zu hoch. Im  G egensatz h ie rz u  h a t  G. R hode 
in  se iner spä te r ersch ienenen A rb e it  „D as : S ie d lung sw e rk  F r ie d r ic h s  
d G r u n d  d ie  D e u tsche n  aus P o len  (D W Z P , H e ft  36) diese Z a h l 
als zu hoch  abge lehn t. A ls  d u rc h s c h n itt lic h e  S tä rk e  e ine r e ingew an-
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d e rte n  F a m il ie  w ir d  an ge no m m e n: v o n  B e h e im  5, v o n  Froese 4,5 u n d  
v o n  R h o d e  3,5 P ersonen.

E in e n  besonderen W e r t  b e s itz t d ie  A rb e it  als N a chsch lagew erk . 
N eben e inem  re g io n a l g e g lied e rten  L ite ra tu rv e rz e ic h n is , das f ü r  das 
S c h r i f t tu m  in  d t.  Sprache z u r K o lo n is a t io n  F r .  d. G r. a ls e rschöp fend  
anzusehen is t ,  e rsch e in t e in  K o lo n ie re g is te r ü b e r s ä m tlic h e  f is k a lis c h e n  
u n d  e inen T e il de r p r iv a te n  K o lo n ie g rü n d u n g  m it  k u rz e n  E r lä u te ru n g e n . 
V o rz ü g lic h  s in d  d ie  be igegebenen L ic h tb i ld e r :  dem  a lte n  B a u p la n  
w ir d  je w e ils  eine F lu g ze u g a u fn a h m e  v o m  h e u tig e n  Aussehen der 
S ie d lu n g  gegenüberges te llt, e in  s in n fä llig e r  B ew eis fü r  den B es ta nd  
des K o lo n is a tio n s w e rk e s .

I n  e ine r N e ua u flag e  w ä re n  d ie  A u s d rü c k e  „D e u ts c h p o le n "  u n d  
„d e u ts c h e  P o le n “  (S. 9— 10) d u rc h  den r ic h t ig e n  A u s d ru c k  „D e u ts c h e  
R ü c k w a n d e re r aus P o le n “  zu ersetzen. G e rh a rd  O h lh o ff-B ro m b e rg .

Hans Linde: Preußischer Landesausbau. E in  B e itra g  z u r G esch ich te  
de r lä n d lic h e n  G ese llscha ft in  S üdostp reuß en  am  B e is p ie l d. D o rfes  
P ia s s u tte n , K r .  O rte is b u rg . —  7. B e ih e ft  zum  A rc h iv  fü r  B e v ö lk e 
ru n g sw isse n sch a ft u n d  - p o l i t ik .  L e ip z ig , H irz e l,  1939. 95 S.

D ie  S c h r if t  z e r fä l l t  in  3 T e ile : D ie  L a n d s c h a ft,  das D o r f,  d ie  Ge
se llsch a ft. Das D o r f  P ia s s u tte n  (vo n  P ia se k  =  Sand) w u rd e  1678 
als sogen. S c h a tu lld o r f  ge g rü nde t, u . zw. in  de r G roß en W ild n is ,  deren 
to p o g ra p h isch e , B oden - u n d  k lim a tis c h e  V e rh ä ltn is s e  u n d  G esch ichte 
z u r O rgens- u n d  H e rzo g sze it zun äch s t g e s c h ild e rt w e rden . D a ra n  
sch ließ en  s ich  B e tra c h tu n g e n  üb e r das D o m ä n e n a m t, d ie  sozia le 
G lie d e ru n g  de r B a u e rn  im  18. J a h rh . u n d  der da m a lig e  b io lo g ische  
A u fb a u . D ie  e ig e n tlic h e n  B a u e rn  ( „ H u fn e r “ ) haben  im  18. u. 19. Jh . 
d iese lbe K in d e rz a h l.  A ls  A u flö s u n g  de r b ä u e rlic h e n  v o m  S taa te  zu 
sam m e ng eba llte n  O rd n u n g  des 18. Jh . w ir d  uns d ie  S e p a ra tio n  be 
schrieben , d ie  in  P . 1850 d u rc h g e fü h r t  w u rde . D e r N a c h d ru c k  lie g t  
a u f dem  3. T e il.  H ie r  w e rde n  d ie  b io lo g isch e n  G ru n d la g e n  v o m  18. Jh. 
an  b is  he u te  genau beschrieben, w ie  m a n  d ie  F rage  de r lä n d lic h e n  
Ü b e rv ö lk e ru n g  zun ä ch s t d u rc h  ö r t l ic h e  M aß nahm en , s p ä te r d u rc h  
S a ison w an de rung  u n d  sch ließ liche  A b w a n d e ru n g  zu lösen ve rsu ch te , 
D ie  K r is e  s e it 1923 u n d  d ie  s ta a tlic h e n  M aß na hm e n  b is  1937 w e rden  
eben fa lls  b e ha nd e lt. E in e  s ie d lu ng sg e sch ich tlich e  K a r te  de r G egend 
u n d  zw e i O rtsp lä n e , v o r  u n d  nach de r S ep a ra tion , u n te rs tü tz e n  w i r 
k u n g s v o ll den T e x t ,  dem  noch  e in ig e  S c h a u b ild e r b e ig e fü g t s in d . H e r 
vo rz u h e b e n  is t  der in n ig e  Zusam m enhang , der b is  1923 zw ischen  
d iesem  os tp re uß isch en  D o r f  u n d  dem  R u h rk o h le n g e b ie t b e s ta n d : d ie  
ju n g e n  A rb e ite r  g ing en  d o r th in ,  u m  s p ä te r m i t  ih re n  S pa rgroschen  
w ie d e r in s  D o r f  z u rü ckzu ke h re n . W ie  anders  w a r a lso h ie r  d ie  L a n d 
f lu c h t ,  a ls w ie  m an  es so o f t  h ö r t :  T a n z  u n d  w e n ig e r A r b e it !  D e r V e r f. 
b e d a u e rt d ie  S e p a ra tio n  u n d  A u flö s u n g  de r b ä u e rlic h e n  s ta a tl ic h  ge
o rd n e te n  G em e insch a ft. A b e r aus se iner D a rs te llu n g  g e h t d e u t lic h  
h e rv o r , daß d ie  wachsende V o lk s z a h l d ie  a lte n  F o rm e n  sprengen 
m u ß te : 1775— 375 E in w o h n e r, 1820— 475, 1848— 687. D a n n  e r fo lg t  d ie  
S e p a ra tio n  1867— 917 E in w o h n e r, 1895 t r o tz  b e g inne nd e r A b w a n d e 
ru n g  1046, 1925— 964, 1934— 965. L e d ig lic h  d ie  „ K ä tn e r b i ld u n g “  h a t  
b is  e tw a  1880 diese B e v ö lk e ru n g s v e rm e h ru n g  e rm ö g lic h t. U n d  der 
V e rf. is t  doch  n ic h t  e tw a  gegen diese, is t  n ic h t  e in  A n h ä n g e r M a lth u s ’ ; 
d ieser s a g t f r e i l ic h :  „H a b e n  d ie  A rm e n  das R e c h t zu leben, w e nn  es 
n ic h t  genug N a h ru n g s m itte l g ib t?  Das is t  k e in  Id e a l, daß b a ld  a lle  
M ä n n e r genug haben  w e rden , ih re  F a m il ie n  zu u n te rh a lte n , sie so llen  
ke ine  F a m il ie  haben, da  e in  H e ira ts v e rb o t  das s iche rs te  u n d  m ensch
lic h s te  M it te l  is t  zu v e rh in d e rn , daß d ie  B e v ö lk e ru n g  den N a h ru n g s 
s p ie lra u m  ü b e rs c h re ite t. S in d  n ic h t  d ie  S ta a tsm ä n n e r V e rb re ch e r, 
d ie  d ie  A rm e n  e rm u tig e n , zu h e ira te n  u n d  s ich  zu v e rm e h re n ? “
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L e tz te re s  aber ta t ,  w ie  de r V e rf. se lbst s c h ild e rt, de r preuß . S ta a t schon 
im  18. Jh . D ie  K ä tn e rb e w e g u n g , d ie  im  18. Jh. fa s t u n b e m e rk t a u f 
den n ic h t  b e n u tz te n  L ä n d e re ie n  der H ü fn e r  (und a u f N e u la nd ) s ich  
a u sb re ite te , t r a f  im  19. Jh . a u f d ie  S chranke  der G e w in n w ir ts c h a ft.  
G enau so w a r es in  F ra n k re ic h  u m  1770. D o r t  ka m  der S ta a t d ieser 
B ew egung n ic h t  entgegen, der E r fo lg  w a r d ie  T e iln a h m e  des B a u e rn 
tu m s  an  der R e v o lu t io n  1789. D o r t  also R e v o lu t io n  v o n  u n te n , in  
P reuß en  R e fo rm  v o n  oben. E s  is t  heu te  schw er zu sagen, ob es e inen 
d r i t t e n  W eg gegeben h ä tte . A us de r zum  N achd enke n  an regenden  
S c h r if t  seien noch  e in ig e  Z ah len  üb e r A n b a u flä c h e n  gegeben, d ie  erste 
Z a h l is t  d ie  fü r  1934, d ie  e in g e k la m m e rte  f ü r  1878, R oggen 599 (271), 
L u p in e n  21 (12), K a r to f fe ln  188 (125), G erste 19 (31), B u ch w e ize n  6 
(140), E rb s e n  8 (36). 1878 gab  es noch 337 ha  S chw arzb rache , 1934 
n u r  noch  20. A n d re rs e its  h a t  m a n  den sch lech testen Sand a u fg e fo rs te t, 
1878— 40 h a  H o lzu n g e n , 1934— 78. W . M aas.

Hans-Jürgen Seraphim: Rodungssiedler. A g ra rv e rfa s s u n g  u. W i r t 
s c h a fts e n tw ic k lu n g  des d t. B a u e rn tu m s  in  W o lh y n ie n . B in .,  P a u l 
P a rey . 1937, 46 S „  23 A b b ., 1 K t .  14 R M . (B e ric h te  üb e r L a n d - 
w ir ts c h . N F . 143 S onderh .)

D as je tz t  v o m  F ü h re r  in s  R e ich  z u rü c k g e h o lte  d t. B a u e rn tu m  
in  W o lh y n ie n  is t  schon m e h rfa c h  in  dem  v e rg r if fe n e n  S o n d e rh e ft 
de r , ,D t.  B lä t te r  in  P o le n “  1926, v o n  K . L ü c k  u. a. b e h a n d e lt w o rden , 
v g l. d ie  Z us .S te llung  v . A . K a ra s e k -L a n g e r in  H . 22 de r D W Z P  u. 
d ie  P a s to re n b e ric h te . A lso  so „ fa s t  v ö l l ig  u n b e k a n n t“  is t  d ie  V o lk s 
g ru p p e  n ic h t  gewesen, w ie  V f .  im  V o rw o r t  g la u b t. Solange aber 
W a lte r  K u h n s  gep lantes g r. W e rk  d a rü b e r noch  n ic h t  ersch ienen is t ,  
is t  d ie  D a rs te llu n g , d ie  s ich  besonders a u f B ere isungen s tü tz t,  le b 
h a f t  zu beg rüßen , w e il s ie v o n  e inem  eigenen G e s ic h ts w in k e l aus dem  
T h e m a  a n p a c k t. Im  W ir ts c h a ft l ic h e n , der S ta t is t ik  usw. k o m m t V f.  
ü b e r seine V o rg ä n g e r h inaus , b r in g t  auch  neue A b b ild u n g e n  u. 
K a r te n . A . L .

Dr. Horst Frohloff: Die Besiedlung des Kreises Neustadt O/S von den 
Anfängen bis zur Entwicklung der Gutsherrschaft. V e rl. D r .  E m il 

E b e r in g , B e r l.  1938. 133 S.
D ie  v o rlie g e n d e  B es ied lungsgesch ich te  des K r .  N e u s ta d t —  das 

345. H e ft  der H is t.  S tu d ie n  —  b e g in n t m i t  e ine r D a rle g u n g  der geogr. 
G egebenhe iten  u. g e h t v o n  den B es ied lun gsp e rio de n  der V o rz e it  aus. 
E in e  besonders g u te  u n d  d u rc h  H e ra n z ie h u n g  der gesam ten e insch lä 
g igen  L i te r a tu r  ab ge rund e te  D a rs te llu n g  f in d e t  d ie  S law enze it in  
der N e u s ta d t zum  G au der G o lens ic i gehörte . D ie  geringe E n tw ic k lu n g  
z e ig t am  besten d ie  T atsache, daß n u r  d re i P fa r rk irc h e n : K a s im ir ,  
S te in a u  u. O ttm u th ,  a lle  d re i an  de r P e rip h e rie  des w e ite n  G ebiets 
gelegen, in  d ie  S la w e nze it h in a u fre ich e n . B e i der d t. B es ied lun g  sp ie lte  
e ine  n ic h t  u n w ic h t ig e  R o lle  das K lo s te r  Leubus. E in e  de m nä chs t 
erscheinende A rb e it  v o n  D r. B e d n a ra  w ir d  über den ausgedehnten  
oberschles. L a n d b e s itz  dieses K lo s te rs  noch nähere  A u s k u n ft  geben. 
A u c h  sonst w ir d  s ich  d ieser A b s c h n it t  de r i r o h lo f f ’ schen D a rs te llu n g  
d u rc h  H e ra n z ie h u n g  w e ite re r a rc h iv a lis c h e r Q ue llen  noch  p la s tisch e r 
g e s ta lten  lassen. D ie  sonst sehr v o rs ic h tig e  h is to r is c h e  S ch luß z iehung 
s ch e in t be i de r B e h a u p tu n g , das b e ka n n te  S chönw a ld  be i G le iw itz  
sei d u rc h  e inen Schne llew alde de r N e u s tä d te r G egend ange leg t w o r 
den doch  e tw as w e itge hen d  zu se in  (S. 65). N ic h t  n u r  v ie le , sonde rn  
a lle  oder doch nahezu a lle  d t.  S tä d te  in  Schlesien w a re n  v o n  deu tschen  
D ö r fe rn  um geben (S. 60). D em  Z e ita lte r  de r H u s s ite n k r ie g e  is t  m it  
R e c h t e in  eigenes K a p . ge w id m e t. D ie  S chw ächung u n d  te ilw e is e
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V e rn ic h tu n g  des D tm s . n a h m  auch  im  K r .  N e u s ta d t zu d ieser Z e it 
ih re n  A n fa n g . D ie  F es tse tzung  v o n  H u s s ite n h o rd e n  w ir d  (S. 90) i r r 
tü m lic h  fü r  Cosel angenom m en, es h a n d e lt s ich  neben K re u z b u rg  u m  
P its c h e n  u n d  G le iw itz . D ie  w e rtv o lls te n  E rgebn isse  b r in g t  das le tz te  
K a p . ü b e r d ie  B e g rü n d u n g  der G u ts h e rrs c h a ft im  K r .  N e u s ta d t. D ie  
A d e ls fa m ilie  O p p e rsd o rf s p ie lt  dabe i d ie  H a u p tro lle .  G e s tü tz t a u f 
d ie  z a h lre ic h  vo rh a n d e n e n  U rb a r ie n  des 16. Jah rh . k a n n  der V e rf. 
nachw e isen , daß in  der H a up tsa ch e  dam als  der fü r  d ie  G u ts a rb e it 
n ö tig e  S ta n d  der R o b o tg ä r tn e r  A u s b ild u n g  fan d . D iese E n tw ic k lu n g  
w a r v e rb u n d e n  m it  e iner ungeheuren  w ir ts c h a ft l .  V e rsch le ch te run g  
der B a u e rn  u n d  m i t  e ine r s law . U n te rw a n d e ru n g . D en  A bsch luß  b i ld e t  
e ine  k u rz e  A b h a n d lu n g  üb e r di'e Juden  im  K re is g e b ie t u n d  d ie  Besse
ru n g  der sozia len  V e rh ä ltn is s e  in  de r N e uze it.

E in  k r it is c h e s  W o r t  w ä re  noch den A u s fü h ru n g e n  üb e r d ie  S p ra ch 
grenze im  K re is e  N e u s ta d t m i t  zugehörige r K a r te  zu w idm en . D ie  
da ue rnde n  sp ra ch liche n  V ersch iebungen  in  dem  R a um e  zw ischen  
O be rg lo gau  un g  B ie litz ,  n ic h t  z u le tz t in  jü n g s te r  Z e it, u n d  d ie  e igen
a r t ig e  L a g e ru n g  der S p ra ch ve rh ä ltn isse  (3-fache S pra chm ischun g  m it  
w echse lndem  H in n e ig e n  nach  der e inen  oder ande ren  Seite) lassen 
es g e ra ten  erscheinen, im  oberschles. G renzgeb ie t n ic h t  v o n  e ine r 
S prachgrenze , sondern  v o n  e inem  S p ra chm ischge b ie t m it  b e s tim m te r 
ä u ß e rs te r B eg ren zun g  zu sprechen. W a lte r  K ra u s e _ G ppeln

Hilary Majkowski: Grodzisk Wielkopolski. [G rä tz  in  Posen. V e r 
g a ng en he it, D e n k m ä le r usw .) Posen, 1938, S te fan  D ip p e l.

Das ä u ß e rlic h  schön a u sg e s ta tte te  W e rk  is t  v o n  p o ln . Seite s ta rk  
a n g e g r if fe n  w o rd e n , z. B . im  „P rz e g lą d  W ie lk o p o ls k i“ 1939 H . 5, 
S. 144. S t i l  u . In h a l t  seien g le ich  u n e rfre u lic h . R ic h t ig  is t ,  daß m a n  
w isse n sch a ftlich e  M aße an das W e rk  n ic h t  an legen  d a r f  u n d  daß das 
S c h r ift tu m s v e rz e ic h n is  n ic h t  v o lls tä n d ig  is t .  H e rr  M ateusz  S iu c h n iń s k i 
s c h re ib t dem  V e rf. a. a. O. aber auch  fo lgendes in s  S tam m bu ch , 
was als B ew eis fü r  d ie  ü b e rh itz t  im p e r ia lis t is c h e  S tim m u n g  des Ja h 
res 1939 ken nze ichn en d  is t :  „ I m  N a m en  v o n  35 M il l io n e n  (!) P o len  
erhebe ic h  fe ie r lic h s t E in s p ru c h  gegen d ie  B en en nu ng  W ro c la w s , als 
de u tsch  B re s la u . D e n n . . . aber w ozu den T a tsa ch e n  e ine r h o ffe n t lic h  
n ic h t  fe rn e n  Z u k u n f t  v o ra u s g re ife n .“  . t

Sippen- und Wappeniorschung,
Wilh. Weidler u. Paul Grün unter Mitarb. v. Karl H. Lampe: Latein 

für den Sippenforscher. W ö rte rb u c h . G ö r li tz ,  C. A . S ta rk e  1939. 
(S ip pe nbü che re i, B d . 12— 13). X I I I ,  182 S. K a r t .  5,40, in  L e in e n  
6 ,6 0  R M .

Das aus e ine r la n g jä h r .  A rb e it  en tsp run ge ne  W e rk  is t  f ü r  S ippen- 
u. H e im a tfo rs c h e r, P fa r r -  u. K b b .-ä m te r  b e s t im m t, d ie  das sp ra ch l. 
S c h r i f t tu m  n ic h t  z u r H a n d  haben, a lso zu re in  p ra k t .  Z w ecken. Des
h a lb  e n th ä lt  es auch  k e in  p h ilo l.-w is s e n s c h a ft l.  B e iw e rk . W e r s ich  
d a rü b e r u n te r r ic h te n  w i l l ,  ob e in  W o r t  k lass isch , m it te la lte r l.  oder 
neuer is t ,  m uß  also a u f d ie  S. X I I  f. ge na nn te n  H i l f s m it te l  z u rü c k 
g re ife n . L a te in is c h e  O N N  w e rde n  in  dem  üb rig ens  n ic h t  gerade b illig e n , 
a b e r in  de r h a n d l. G röße d e r R e ih e  g e d ru c k te n  n ü tz l.  W e rk e  n ic h t  
g e b ra c h t. D a fü r  w ir d  a u f E r ic h  W a sm a n n sd o rffs  H e ft  9 : 1200 la t.  
O rts n a m e n  fü r  den Sf. ve rw iesen , das a lso das (w enn n a tu rg e m ä ß  auch 
n ic h t  e tw a  v o lls tä n d ig e )  G egenstück  zu u n se rm  H e f t  is t .  , T
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Eduard v. Behrens: Deutsche Familiennamen in poln. u. russ. Adels
verzeichnissen des 18. u. 19. Jahrh. Posen 1938, H is t.  Ges. f. Posen, 
bzw . L e ip z ., S. H irz e l.  52 S. (D t. Sf. in  P ., H . 4).

D e r an den F o lg en  de r p o ln . V e rsch le p p u n g  v e rs to rb e n e  ehern, 
russ. D ip lo m a t D r. h. c. E . v . B . s te l l t  an  H a n d  de r po ln . u. russ. A de ls 
w erke , der ga liz . A d e ls re g is te r usw. rd . 2500 d t.  F am .na m e n  fü r  d ie  
2 J a h rh . zusam m en, d ie  e in  e in d ru c k s v o lle s  B i ld  v o n  der W ic h t ig k .  
d ieser üb e rw ieg en d  e rs t wegen ih re r  V e rd ie n s te  als K u ltu r t rä g e r  zu 
a ltp o ln . oder in  de r N a c h te ilu n g s z e it geade lten  F a m ilie n  geben. E in ig e 
m a l is t  d ie  Z u te ilu n g  e tw as e ig e n w illig , s in d  auch n ic h td t .  ge rm . N a m en  
m itg e n a n n t, be i den aus russ. W e rk e n  üb e rnom m enen  s in d  in  der 
S ch re ibung  e in ige  I r r tü m e r  u n te r la u fe n . D ie  schon g u t  b e a rb e ite te n  
b a lt .  G esch lech te r, d ie  in  d e r H e im a t geb lieben s in d , s in d  n ic h t  b e rü c k 
s ic h tig t ,  dagegen b r in g t  eine L is te  gesondert d ie  d tn a m ig e n , aber 
jü d is c h b lü t ig e n  A . L .

Fritz Mertinat: Die evgl. Kirchenhucheintragungen der Grenzmark.
S chne idem üh l, G renzm . Ges. 1939, C o m en ius -B u chh . 122 S. (S H . 
de r G renzm .

Das H e f t  is t  eine ve rb esse rte  N e u a u fl. des' v e rg r if fe n e n  W erkes 
v o n  H . F rh . v . C o rnb e rg  ü b e r den g le ich en  S to ff  (vg l. D W Z P  29, 513) 
u n te r  B e rü c k s ic h tig u n g  an de re r Q ue llen , v e rb u n d e n  m it  e ine r D a r 
s te llu n g  der k ir c h l. - te r r ito r ia le n  V e rh ä ltn is s e  u. k irch e n g e sch ich tl. E n t 
w ic k lu n g . D ie  A n g a b e n  s in d  den P fa r rä m te rn  zu r D u rc h s ic h t u. E r 
gänzung  zugegangen u . desha lb  zuve rlä ss ig . I n  der B e h a n d lu n g  der 
E in ze lgem e in den  s in d  in  K le in d ru c k  S c h rifttu m s a n g a b e n  zuge füg t, 
ebenso 6 T a b . u . A b b . M i t  P la tz  is t  n ic h t  ge spa rt u. so eine ü b e rs ic h tl.  
D a rs te llu n g  zus tandegekom m en . E in  kurzes P ersonen- u. längeres O rts - 
ve rz . m achen den  B esch luß . A . L .

W. Volkmann: Die Kirchenbücher der kath. Pfarreien in der früheren 
Provinz Grenzmark Posen-Westpr. Z u s .g e s te llt v o n  . . .  S chneide
m ü h l, G re n z m a rk . Ges. 1939 (S H . de r G re n z m a rk . H e im a tb ll. )  
111 S.

Das H e f t  fa ß t e rs tm a lig  d ie  k a th . K irc h e n b ü c h e r des G ebiets 
zus., is t  a lso e in  G egenstück zu C o rnbergs  W e rk . Besonders n ü tz l.  
is t  h ie rb e i, daß auch d ie  a lle rd in g s  n u r  lü c k e n h a ft  e rh a lte n e n  D o p p e l
s tücke  in  den A m ts g e ric h te n  m itb e rü c k s ic h t ig t  u. m e is t e in ige  h ä u fig e  
F a m ilie n n a m e n  der b e tr. G em einden m itg e n a n n t w erden. Sie s in d  
fa s t re s tlo s  d t.  D ie  K b b . s in d  la t . ,  p o ln . u. d t. g e fü h r t  u. beg innen  
n ic h t  v o r  1609. D ie  A n o rd n u n g  is t  nach D e ka n a te n  g e w ä h lt (Betsche, 
B o m s t, D t .  K ro n e , F la to w , F ra u s ta d t, S ch lochau, S chne idem üh l). 
D en  B esch luß  m a c h t e in  O rts v e rz . Schade, d a ß  d ie  za h lre ich  au fge 
fü h r te n  F am .n a m e n  n ic h t  auch d u rc h  ein R e g is te r erschlossen sind . 
N ic h t  fa m ilie n g e s c h ic h tl. ,  aber k irc h e n - u. k u n s tg e s c h ic h tlic h  zu be
g rü ß e n  s in d  d ie  A n g a b e n  üb e r d ie  K irc h g e b ä u d e . A . L .

Hans Werk: Die Bürgerlisten der Stadt Jastrow vo n  1763— 1852. M i t  
e inem  A n h a n g  v o n  L . E  P om m e ren ing . S chne idem üh l, G renzm a rk . 
Ges. 1939. V e r tr ie b  d u rc h  d ie  C om en ius -B u chh . 100 S. (S H . de 
G re n z m a rk . H e im a tb ll. ) .

A us  den B ü rg e rb , g ib t  der H erausgeber e inen n u r  d ie  fa m il ie n 
g e s c h ic h tlic h  w ic h t ig e n  A ng ab en  b rin g e n d e n  A uszug. M e is t is t  das 
B e k e n n tn is  m i t  angegeben. D ie  im  N a m en w e ise r S. 79 f f .  gegebenen 
h ä u fig e s te n  N am en s in d  A rn d t ,  B o rc h a r(d ) t,  B ra u n , Buss(e), D a llü ge ,
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E b e rt,  E n  der t ,  F a lke n b e rg , F isch e r, F rö h lic h , H e ile m a n n , H e in k e ’ 
H o ffm a n n , Jaco b i, J u (h )n k e , K a m p , K ra u se , K rü g e r ,  L i t te n ,  M a n th e y , 
M ie (h ) lk e , M it te ls ta d t ,  M o lk e n th in , M ü lle r ,  N e u m a n n , P e te r, P om - 
m e re rn in g , R a (d ) tk e , S chm e(c)ke l, S chü l(c )ke , S ch u l(t)z (e ), S chum ann, 
S chw an (d )ke , S im on, S te ffen , S teu (c )k , S tre ( i)c h , T ie tz ,  W in d e c k , 
Z e ll u. Z in d le r.  D e r N a c h tra g  b r in g t  d ie  150 B ü rg e r, d ie  1604 den 
1. B ü rg e re id  le is te te n , u . nach  andere  Q ue lle n  ge fundene  N a c h trä g e  
fü r  d ie  Z e it  b is  1763. . T

Herb. v. Schmude: Beiträge zur Geschichte des Geschlechtes v. Schmude.
1. H e ft .  B in .-P a n k o w  1939, N e u m a n n s tr . 26. (P om m e re llisch e
S ip p e n ku n d e , 1. H .) .  109 S., 2 A b b .

A ls  F ru c h t  1 4 jä h r. A r b e it  h a t  de r G rü n d e r des F a rn .ve rbandes 
v . S. das v o rlie g e n d e  H e ft  hgg. E s  e n th ä lt  fo lg . T e ile : D ie  Gesch. 
un se re r H e im a t (L a n d  T u c h im  in  B ü to w ) ; D e r p o m m e re ll. A d e l (m it  
z. T . se lb s tä n d ig e n  G edanken), E n tw ic k lu n g  u. B e d e u tu n g  unseres 
N a m e n s ; D as W a p p e n  unseres G e s c h l.; Gesch. unseres G eschl. v o r  
1700; B ü rg e r l.  S chm ude ; B e n u tz te  Q ue lle n ; N a m e n ve rz . —  N u r  e in ig e  
B e m e rk g n . seien z u g e fü g t; D ie  B e ze ich n u n g  „K a s c h u b e n “  is t  m i t  
den e v g .-d t. A u s w a n d e rn  aus O s tp o m m e rn  als S tam m esbeze ichnung  
d a n n  w e it  nach  dem  SO u. O g e w a n d e rt (zu S. 12); d ie  N a m e n fo rm  
M ie c z y s ła w  fü r  den 1. gesch ieh t!. H e rzog  P o lens is t  u n g e sch ich tl. (12); 
1793 e rh ie lt  u. a. P reuß en  n ic h t  d ie  P ro v . Posen u. S ü d p r., sondern  
le tz te re s , das d ie  spä te re  P ro v . Posen m it  e insch loß  (27 ); in  dem  B r ie fe  
v . D r . F r .  L o re n tz  h a t  w o h l s ta t t  des m it  , ,G ra b a n ( ?) “  in  der B e d e u tu n g  
„ d ic k e r  M en sch “  w o h l G ru b y  gestanden (45). D e r O N  T rz e b a tk o w s k i 
(1345), der in  dem  D o pp e ln a m e n  Z m u d a -T rz e b ia tk o s k i v o rk o m m t,  
k a n n  n ic h t  aus dem  s law . P N  T rz e b ia t  e n ts ta n d e n  sein, g ib t  v ie lm e h r 
d ie  a lte  F o rm  m it  e, aus de r s ich  e rs t ia  e n tw ic k e lt  h a t  (45), v g l.  frü h e re  
B e is p ie le  aus dem  d t.-p o ln . G re n z ra u m  in  m e ine r A b h a n d lu n g  in  D M P  
I I ,  H . 1— 2, S. 6). D ie  D e u tu n g  des P N  W is la u s  als K u rz fo rm  v . W la -  
d is la u s  (70) is t  k a u m  m ö g lic h . E in e  F o r ts ,  der b e g rü ß e nsw e rte n  R e ihe  
s o ll d ie  e inze lnen  Zw eige des G eschl. b rin g e n . E rw ü n s c h t w ä re , w e nn  
dazu auch  d ie  p o ln , A d e lsw e rke  u. das K g sb . A rc h iv  schon ve rw e n d e t 
w e rden  kö n n te n , das s ich e r noch  bes. fü r  d ie  O rden sze it E rg ä n z u n g e n  
gäbe. E in zuse hen  w ä re  w o h l auch  T . W ie rz b o w s k is  g r. V e rö f fe n t
lic h u n g  üb e r d ie  K ro n m e tr ik .  . -r

Jözef Weyssenhoff: Kronika rodziny Weyssöw-Weyssenhofföw [C h ro 
n ik  de r F a m ilie  W eyss-W eyssenho ff, nach  U rk u n d e n  zus .g es te llt
v ........... nach  dem  T ode  des V f .  d u rc h  W a ld e m a r W . m i t  e in ig e n
Z usä tzen  im  T e x t  u. e inem  k u rz e n  A b r iß  de r Gesch. L iv la n d s  v e r 
sehen], W iln a  1935. 202 S., 12 A b b . u. 1 A u fs te llg .  4°.

N a ch  der Ü b e rs ie d lu n g  der b a lt .  D t .  in  unser G e b ie t w ir d  dieses 
in  m e in e r „ E in fü h r u n g  in  d ie  d t.  Sf. in  P o le n  u. dem  p reuß . O s te n " 
k u rz  e rw ä h n te , g u t  a u sg e s ta tte te  u. in  n u r  250 S tü cke n  g e d ru c k te  
W e rk  h ie r  ge na nn t, w e il d ie  A d e ls fa m ilie  aus dem  B a lt ik u m  s ta m m t, 
w e nn  sie auch  s p ä te r w ie  so m anches a n d re  d t.  A de lsg esch lech t v e r- 
p o lt  w u rde , so daß sie e t lic h e  p o ln . P a tr io te n  lie fe r te . D t .  H e ira te n  
u. E in flü s s e  kam e n  aber noch  lange v o r .  So e r k lä r t  auch  der V f.,  
d e r a u f se inem  G ra b s te in  s ich  a ls „P o ln .  S c h r i f ts te l le r “  beze ichnen 
lie ß , in  den S. 134 be g inne nd en  U rk u n d e n  des A nh an gs  d ie  d te n . in  
d t.  Sprache. E in  P e rs .ve rz . e rs c h lie ß t den schm ucken  B d . ^  ^
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Danziger familiengeschichtliche Beiträge. H g g . v . d. Gesellsch. fü r  
F a m .fo rs c h u n g , W a p p e n - u. S ie g e lku n d e  in  D zg . H . 3 u. 4. D zg ., 
W . K a fe m a n n  1938 u. 1939. Je 48 S.

I n  H . 3 b e h a n d e lt J. M u h l S ie d le r aus dem  E rzgeb . im  D zger 
L a n d , A . Giese g ib t  e inen N a c h tra g  üb e r d ie  D zger P a tr iz ie r fa m . 
G iese, D r .  W a rk e n t in  s te l l t  d ie  fam .gesch . B ez iehungen  zw ischen 
W e s tp r. u. den R h e in la n d e n  d a r, A . M e th n e r h a n d e lt  ü b e r d ie  D zger 
S ta d ts c h re ib e r 1730— 93, D r . A rn o  S c h m id t ü b e r e in  S tam m b u ch  
aus de m  „ L a c h s “ , A . L a t te rm a n n  ü b e r d t. F a m .fo rs c h u n g  in  P o len  
(E rg ä n z u n g e n  zu dem  frü h e re n  A u fs . v . D r .  Geschke) G. E . D a n n  
ü b e r D zg e r fam .-gesch . Q ue llen  im  A rc h iv  de r Farn. D a n n -P le h n e n - 
d o rf.

D as z u r F e ie r des 2 0 -jä h r. B estehens d e r Gesellsch. ersch ienene 
H e f t  4 is t  schon nach  de r H e im h o lu n g  des d t .  S tad ts taa te s  in s  R e ich  
he rausgekom m en . O be rs t K a r l  A lb r .  v .  G ro d d e c k  h a n d lt  le h rre ic h  
ü b e r D a n z ig e r A h n e n  H in d e n b u rg s . W egen des G e b u rts o rts  des F e ld 
m arsch a lls  sei auch  noch  der v o m  S c h r if t l.  e rw ä h n te , g le ic h z e itig  e r
schienene A u fs ;  v . B a n n iz a  v . B a za n  in  den „F a m ilie n g e s c h ic h tl.  
B lä t te r n "  Jg. 37 Sp. 243— 52 „ B lu t l in ie n  u m  H in d e n b ."  genannt. 
A u c h  f ü r  unse r G eb ie t le h rre ic h  is t  de r B e itra g  v p n  F r i t z  v a n  B ergen : 
D ie  versch iedene S chre ibw eise m e n n o n itis c h e r N am en . D r . U lr .  W e n d 
la n d  b e r ic h te t  ü b e r B e ru fs - u. S tandesbeze ichngn. in  W e s tp r., v o r -  
n e h m l. D zg ., D r . F r .  S chw arz ü b e r D zg e r Ä rz te  im  16— 18.. Jh. 
E . G ru n w a ld  b e r ic h te t  ü b e r eine Ju d e n ta u fe  in  D zg . 1765. E d m . 
D a n n  ü b e r d ie  Gesch. de r D zg e r F arn . W a h l. Y e re in sn a ch r. u. e in  
N a m e n ve rz . sch ließen w ie d e r das v o m  V e re in s fü h re r Joh n  M u h l m it  
e inem  G e le itw o r t  versehene H e f t  ab . A . L .

Einzelpersönlichkeiten.
Hartleb Kazimierz: Piotr Gamrat w świetle nieznanego życiorysu

[P e te r G. im  L ic h te  eines u n b e k a n n te n  Le be ns la u fes ], I n :  A rc h iv u m  
to w a rz y s tw a  na uko w eg o  we L w o w ie . D z. I I .  T . X X I .  Z. 2. L w ó w  
1938. 188 S.

M i t  ansche inend  v ie l w isse n s c h a ftlic h e m  A u fw a n d  v e rs u c h t H a r t le b  
a u f G ru n d  eines b ish e r u n b e k a n n te n  Lebens lau fes  des p o ln . P rim a s  
w ä h re n d  de r R e fo rm a tio n s z e it g le ich sam  eine E h re n re ttu n g  dieses 
b e rü c h tig te n  O b e rh ir te n  der p o ln . K irc h e  h e rb e iz u fü h re n . E in e  w issen
s c h a ftlic h e  A use in a n d e rse tzu n g  m i t  H a r t le b  e rü b r ig t  sich . G a m ra t 
w ir d  auch  —  t r o tz  H a r t le b  —  a ls  das in  de r G esch ich te  w e ite rle b e n , 
was er w a h rh e its g e tre u e r G esch ich ts fo rsche r gem äß in  W ir k l ic h k e i t  
gewesen is t :  b e rü c h tig te r  K e tz e r-  u n d  D eutschenhasser, rü c k s ic h ts 
lose r V e r te id ig e r  u n h e ilb a re r  s it t l ic h e r  u n d  re lig iö s e r Z us tän de  in  der 
d a m a lig e n  p o ln . K irc h e . H a r t le b s  S tu d ie  is t  e in  u n le u g b a re r Bew eis 
auch  sonst üb e l b e k a n n te r e in s tig e r p o ln is c h e r G e s c h ic h ts k litte ru n g .

E . R u d e r t,  R a do m .

Philipp, Werner: Ivan Peresvetov und seine Schriften zur Erneuerung 
des Moskauer Reiches. I n :  O steuropä ische  F o rschu ng en . Neue 
F o lge , B a n d  20. O s t-E u ro p a -V e r l.,  K ö n ig s b . 1935. 123 S.

E s is t  schon v o n  je h e r E ig e n a r t  de r d t.  W issen scha ft, d ie  V e r
g a n g e n h e it auch  a n d e re r V ö lk e r  zu e rsch ließen. Im  besonderen M aße 
g i l t  d ies fü r  d ie  russ ische  G esch ich te . M i t  der vo rlieg en de n . S tu d ie  
ü b e r P e re sve to v  g e w in n t e in  S tü c k  de r ä lte re n  russ. G esch ich te  Leben. 
I n  de r Z e it  des w erdenden  M oskaue r Reiches b e m ü h t s ich  P e resve tov
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in  v ie le n  S c h r ifte n , seinen L a n d s le u te n  abend länd ische , son de rlich  
aber o r ie n ta lis c h e  G e s ich tsp u n k te  de r S ta a ts n e u o rd n u n g  zu v e rm it te ln .

E s  is t  zu w ünschen u n d  zu h o ffe n , das d ie  nä chs te  Z u k u n f t  uns 
noch  m eh r so lche r E in z e ls tu d ie n  aus de r Gesch. des näheren u. des 
fe rn e re n  O straum es beschert. E . R u d e rt, R a d o m .

Hermann Ullmann. Gericht über Napoleon. S ch icksa lss tunden  u m  
S te in , N a p o le o n , M e tte rn ic h . Jena, E ug en  D ie d e ric h s  V e r l.  120 S.

I n  e rd a ch te n  G esprächen zw ischen  S te in  u n d  S cha rnh o rs t, den 
be iden  F ü h re rn  der p reuß . R e fo rm gese tzgebung , da nn  zw ischen 
M e tte rn ic h  u n d  e inem  ju n g e n  engl. S taa tsm a n n  u n d  e n d lic h  in  e ine r 
A r t  v o n  G e ric h ts v e rh a n d lu n g , d ie  N a po leo n  in  der N a c h t nach seiner 
A b d a n k u n g  im  T ra u m  e rle b t, e n tw ir f t  de r V e rf. in  h a lb n o v e liis tis c h e i 
F o rm  e in  B i ld  der ge na nn te n  M ä n n e r u n d  ih re r  Z e it.

I n  dem  „ G e r ic h t  üb e r N a p o le o n “  —  dahe r der T i te l  des B uches —  
t re te n  a lle  seine F e inde , d ie  im  e ignen L a n d e  u n d  d ie  äußeren, P reußen, 
Russen u n d  E n g lä n d e r ih m  gegenüber, u n d  aus R ede u n d  Gegenrede 
d ieser Personen, fe rn e r des A n k lä g e rs , de r g le ichsam  im  N am en  E uropas , 
im  N a m en  de r G esch ich te  s p r ic h t, u n d  e n d lic h  des V e rte id ig e rs , der 
m it  la u te m  p ro p a g a n d is tis c h e n  G eschre i den K a is e r zu re c h tfe r t ig e n  
such t, w ird  k la r ,  was N a p o le o n  g roß  gem ach t, aber auch was ih n  
s c h lie ß lic h  sch e ite rn  m a c h te : „ w e i l  e in  P r iv a tm a n n , zum  H e rrsch e r 
em porgestiegen  w ie  er, n ic h t  h a ltm a c h e n  k a n n , w e il er u n a u fh ö r lic h  
s te igen  m uß  u n d  zum  A b g ru n d  geht, soba ld  er zu  s te igen  a u fh ö r t “ , 
u n d  der A n k lä g e r  s te l l t  fes t, „d a ß  d ie  W irk u n g  des A n g e k la g te n  in  
d ie  Z u k u n f t  zum  m in d e s te n  be las te t, w enn n ic h t  v e rh in d e r t  w ir d  d u rc h  
eben jene  S chm e iche le i u n d  S e lb s tv e rh e rr lic h u n g , d ie  seinen S tu rz  
v e rs c h u ld e t h a t, w ie  sie a u f de r anderen  Seite v o n  seinem  A u fs t ie g  
n ic h t  zu tre n n e n  is t “ .

D as B u c h  e n th ä lt  eine F ü lle  h is to r is c h -p o lit is c h e r  B e tra c h tu n g e n , 
d ie  auch  fü r  unsere Z e it  b e ach te nsw ert s ind . M a n  m uß das B u c h  
m eh re re  M a le  lesen, u m  seinen re ichen  G eh a lt ganz auszuschöpfen.

L is s a . D r. K ayse r.

Ks. Dr. Witold Klimkiewicz: Kardynał Ledóchowski na tle swej epoki 
1822—1902. [K a rd in a l L e d ó c h o w s k i a u f dem  H in te rg ru n d  seiner 
Z e it] ,  I .  B d . M iec is laus  L e d ó c h o w s k i in  seiner Jugend als P rie s te r 
u n d  als D ip lo m a t. 1939. X X X I I ,  382 S. Posen, S t. A d a lb e r t 
b u c h h a n d lu n g . I I .  B d . D ie  W a h l des N u n tiu s  M . L . zu m  E rz 
b is c h o f v o n  Gnesen u n d  Posen. 1938, X X V  u. 316 S. K ra k a u . 
S e lb s tve rla g .

D a  ic h  zum  2. B d . schon in  H e ft  36 der D W Z P  (1939, S. 115 b is  
126) S te llu n g  genom m en u n d  sogar e inen a u s fü h r lic h e n  B e r ic h t  über 
ih n  g e lie fe rt habe, b le ib t  m ir  n u r  der e rs te  B a n d  zu besprechen. In  
e inem  a ls E in le itu n g  z u r ganzen Lebensbesch re ibung  —  sie so llte  
d u rc h  e inen 3. B d . über des K irc h e n fü rs te n  T ä t ig k e it  als E rz b is c h o f 
u n d  K a rd in a l e inen A bsch lu ß  e rh a lte n ; se in  E rsche in en  is t  aber du rch  
den K r ie g  v o n  1939 in  F rage  g e s te llt —  gedach ten  V o rw o r t  b e s p ric h t 
K l.  zun äch s t d ie  7 b ish e r ü b e r L e d ó c h o w s k i ersch ienenen A rb e ite n , 
u m  da nn  zu e ine r k u rz e n  W ü rd ig u n g  se iner P erson  .überzugehen. 
O bg le ich  er den K a rd in a l n ic h t  neben X im enes, M a z a rin , R ich e lie u , 
C o nsa lv i, ja  n ic h t  e in m a l an  d ie  S te lle  eines C za ck i oder G asp a ri zu 
s te lle n  w a g t, z ä h lt  er ih n  doch zu den großen Id e e n trä g e rn  als V e r
te id ig e r  der Ide e  v o n  der W a h rh e it  de r R ech tsau ffassu ng  der k a th . 
K irc h e . E r  sei n ic h t  in  d ie  A re n a  des tä g lic h e n  Lebens h inabgestiegen  
w ie  der b is c h ö flic h e  S o z ia lp o lit ik e r  F rh . v o n  K e tte ie r  oder w ie  der 
P o l it ik e r  S tro ß m a ye r, B is c h o f von  D ia k o v o . sonde rn  habe s te ts  einen
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gew issen A b s ta n d  v o n  ih r  g e w a h rt; üb e r alles g in g  ih m  d ie  V e r w ir k 
lic h u n g  de r k irc h lic h e n  R e c h ts g ru n d s ä tz e ; d a ru m  w u rd e  er der T yp u s  
eines rö m ischen  K irc h e n fü rs te n . D aß es ih m  dabe i n ic h t  an  e inem  
w a rm e n  H e rzen  fü r  seine U m g eb ung  u n d  U n te rgebenen  fe h lte , zeigen 
zah lre iche  B e isp ie le  aus se inem  Leben.

K l.  h a t  den zw e iten  B a n d  w o h l des w ic h tig e re n  Gegenstandes 
h a lb e r v o r  dem  ers ten  herausgegeben; aber auch der 1. B d . b ie te t 
eine F ü lle  in te re s s a n te r E in z e lh e ite n , d u rc h  d ie  das B i ld  des K irc h e n 
fü rs te n  e rs t F a rb e  u n d  Le be n  g e w in n t. M ag  sein, daß der V e rf. s ich 
d ie  b r e it  ausgesponnenen A u s fü h ru n g e n  ü b e r d ie  E n ts te h u n g  des 
G e b u rts o rts  v o n  L e d ö c h o w s k i u n d  ü b e r seine V o rfa h re n  w ie  auch 
d ie  B esch re ibun g  m anche r F e s tlic h k e ite n  h ä tte  sparen können, doch 
sein sonstiges E in g e h e n  a u f E in z e lh e ite n  d ü r fte  n u r  de r gesch ich t
lic h e n  G e n a u ig k e it d ienen . E in  k u rz e r  A uszug  aus dem  G ebotenen 
w ir d  ze igen, daß  es s ich  w o h l lo h n te , z u m a l fü r  d ie  h ies ige  K irc h e n 
gesch ich te , d ie  Lebensgesch ich te  des K a rd in a ls  im  g rößeren  R a hm e n  
zu geben.

G ra f M ie c is la u s  H a lk a  L e d ö c h o w s k i w u rd e  a m  29. 10. 1822 im  
G u ts h o f G ó rk i be i K lim o n tó w  (23 K lm .  von. S a n d o m ir) geboren. D i e  
F a m i l i e  H  a 1 k  a s ta m m t aus dem  N o rd e n , is t  also, w ie  po ln . 
F o rsch e r fe s ts te lle n , n o r m a n n i s c h e r  H e r k u n f t .  L e d ö 
c h o w s k i  h e iß t sie s e it 1457, als N e s to r H a lk a  von. K a s im ir  IV .  fü r  
tre u e  D ie n s te  m i t  dem  D o r f  Le dö cho w o  in  de r G egend v o n  K re m e n z  
(K rze m ie n ie c ) (W o lh y n ie n ) besche nk t w u rd e ; d ie  W ü r d e  e i n e s  
e r b l i c h e n  G r a f e n  e rh ie lt  de r G ro ß v a te r A n to n  unseres L . 
v o n  K a is e r  F ra n z  I I .  am  8. 5. 1800. V o n  den  6 K in d e rn  dieses A n to n  
w a r das ä lte s te  Josef (geb. 1786, gest. 1859 in  W ie n ) der V a te r  unseres 
L . ;  seine M u t te r  M a r ia  R o sa lia  geb. Z ak rzew ska  (geb; 1799, gest. 1863) 
w a r eine h o ch g e b ild e te  sp ra ch e n ku n d ig e  D am e. V o n  ih r  u n d  dem  
H a u s le h re r e rh ie lt  de r schw äch liche , aber in te llig e n te  K n a b e  seinen 
e rs ten  U n te r r ic h t .  M i t  12 Jah ren  t r a t  e r in  d ie  2. K lasse  des G y m n a 
s ium s in  R a d o m  ein, w o  ih m  das R ussische S c h w ie rig k e ite n  be re ite te . 
D o ch  in  W arscha u , w o  e r seine G y m n a s ia ls tu d ie n  abschloß , beherrsch te  
e r es schon, w ie  e in  geborener Russe. I n  den F e r ie n  fu h r  er nach  W ien , 
w o e r b e i se inen be iden  O he im en s ich  im  D e u tsche n  ü b te ; da er aber 
spä te r n ic h t  v ie l G e legenhe it h a tte , es zu sprechen, behe rrsch te  er es 
1866, a ls e r E rz b is c h o f w u rd e , n u r  w en ig . A n fa n g  S eptem ber 1841 
begann e r seine S tu d ie n  im  W arscha ue r P rie s te rs e m in a r; im  ersten 
J a h r h ö r te  er P h ilo so p h ie , P h y s ik , G eograph ie  u n d  G eschichte, im  
zw e iten  n u r  T heo lo g ie . A m  27. 7. 1843 begab er s ich  m it  se iner M u tte r  
nach R o m  u n d  w u rd e  h ie r  in  d ie  A k a d e m ie  der a d lig e n  G e is tlich e n  
au fgenom m en, w o  er besonders in  de r D ip lo m a t ik  u n d  in  S prachen 
ge schu lt w u rd e ; z u r the o lo g isch en  W e ite ra u s b ild u n g  besuchte er d ie  
P ä p s tlich e  U n iv e rs itä t  u n d  jeden  S onnabend den S t a a t s s e k r e t ä r  
L a m b r u s c h i n i ,  e inen  s tre n g  k o n s e rv a tiv e n  D ip lo m a te n  u n d  
d a ru m  G egner der p o ln . A u fs tä n d e . D u rc h  seine M u t te r  w u rd e  er 
be i de r F ü r s t i n  O d e s c a l c h i  geb. G rä fin . B ra m c k a  e in g e fu h rt, 
de ren  H a u s  w ie  das de r F ü r s t i n  W o ł k o ń s k a ,  e ine r z u r k a th . 
K irc h e  ü b e rg e tre te n e n  R uss in , e in  S a m m e lp u n k t a lle r  vo rn e h m e n  
rö m isch e n  K re ise , d a ru n te r  v ie le r  P o len , w a r. H ie r  le rn te  er auch 
d ie  G rü n d e r de r R e s u rre k tio n is te n  (Z m a rtw y c h s ta ń c y ) kennen, deren 
Z ie l d ie  H e ra n b ild u n g  von. G e is tlic h e n  fü r  d ie  p o ln . A usw an de re r w a r ; 
wegen ih re r  B e g ü n s tig u n g  des p o ln , A u fs ta n d e s  v o n  1831 s tanden  sie 
im °  R u f v o n  R e v o lu tio n ä re n , weswegen L a m b ru s c h in i ih n e n  n ic h t  
G ünstig  g e s in n t w a r. D a ru m  is t  k a u m  anzunehm en, daß sein G ü n s tlin g  
1 ih n e n  b e itre te n  w o llte , w e n n  das auch  „ M u t t e r “  M a k r in a  M ie czy - 
s law ska  in  R o m  v e rb re ite te . D iese M ieczys law ska  w a r a n ge b lich  eine 
aus M in s k  v o r  russ ische r G ra u s a m k e it en tflo h e n e  B as ilia ne rno nne ,
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deren  E rz ä h lu n g e n  solches A u fse hen  e rre g ten , daß sie im  A u fträ g e  
des Papstes v o n  L a m b ru s c h in i m it  L .  a ls  D o lm e ts c h e r, de r dam als  
schon P r ie s te r w a r (g e w e ih t am  13. 7. 1845), be su ch t w u rd e . S p ä te r 
b e a rg w ö h n te  m a n  sie, daß n ic h t  a lles in  ih re n  Aussagen s tim m e , so daß 
sie, vergessen v o n  ih re n  frü h e re n  G önnern , im  Jah re  1869 s ta rb . I n  
ju n g e n  J a h re n  a lso w a r L . schon in  d ie  große W e lt  e in g e tre te n  u n d  
h a t te  s ich  da be i in  hohem  M aße d ie  ge w a nd te n  F o rm e n  des gese ll
s c h a ftlic h e n  V e rke h rs  angee igne t. N a ch  se iner P rie s te rw e ih e , der 
2 Jah re  spä te r d ie  E rw e rb u n g  des D o k to ra ts  in  de r T he o lo g ie  u n d  in  
de r R e ch tsw isse n sch a ft fo lg te , w id m e te  er s ich  gem äß den S ta tu te n  
de r A k a d e m ie  de r Seelsorge d e r A rm e n  u n d  ve rn a c h lä s s ig te n  K in d e r  
in  den  V o rs tä d te n  R om s m it  so lchem  E ife r ,  daß e r schw er an  den 
B la t te r n  e rk ra n k te . O s te rn  1846 h ä n d ig te  e r dem  P apste  eine D e n k 
s c h r i f t  üb e r d ie  N o tla g e  der k a th . K irc h e  in  R u ß la n d  e in , nachdem  
e r be re its  e in  J a h r v o rh e r  L a m b ru s c h in i eine ä h n lic h e  v o n  seiner M u tte r ,  
v e rfa ß te  ü b e rre ic h t h a tte . 1850 e rn a n n te  P iu s  I X .  den 2 8 -jä h r. L e - 
d ö c h o w s k i zu se inem  G e h e im kä m m e re r u n d  b e a u ftra g te  ih n  e in ige  
W oche n  n a chh e r, a ls A  b 1 e g a t  den E rz b is c h ö fe n  v o n  T o le d o  u n d  
S e v illa  das K a rd in a ls b a re tt  zu ü b e rb rin g e n . Dieses erste  ö ffe n tlic h e  
A u f t re te n  g in g  zw a r n ic h t  ohne Z it te r n  u n d  Zagen ab, b ra c h te  ih n  
ab e r a u f de r D ip lo m a te n -L a u fb a h n  b e trä c h t lic h  v o ra n . Sein U r te i l  
ü b e r das spanische V o lk :  seine R e lig io s itä t  bestehe in  der A n h ä n g lic h 
k e i t  an. den H l.  S tu h l u n d  in  de r A n d a c h t z u r U n b e fle c k te n  E m p 
fä n g n is , b i ld e t  eine a u ffa lle n d e  P a ra lle le  z u r F rö m m ig k e it  des p o ln . 
V o lkes . 1848— 52 a rb e ite te  L e d ö c h o w s k i a ls M i n u t a n t  in  der 
K o n g re g a tio n  f ü r  d ie  o rd e n tlic h e n  k irc h lic h e n  A nge legenhe iten , d. h. 
e r h a t te  d ie  n o tw e n d ig e n  S c h r ifts tü c k e  zu e n tw e rfe n . 1852-— 56 w a r 
e r b e i de r N u n t ia tu r  in  L is s a b o n  als A u d i t o r  t ä t ig  im  R ange eines 
E rs te n  G esa nd tscha ftsse k re tä rs  u n d  m i t  den P r iv ile g ie n  eines A p o s to 
lis c h e n  P ro to n o ta rs . I n  dem  v o n  der F re im a u re re i fa s t ganz be
h e rrs c h te n  L a n d e  t r u g  er, o f t  noch  in  V e r tre tu n g  des k ra n k e n  N u n tiu s , 
dazu  be i, d ie  S tre it ig k e ite n  ü b e r P o rtu g a ls  os tin d isches  P a tro n a t in  
Goa zu b e se itigen  u n d  d ie  F rage  de r fro m m e n  S tif tu n g e n  zu k lä re n . 
D a b e i fa n d  e r noch  Z e it  zu m  S tu d iu m  u n d  ge se llsch a ftlich e n  V e rk e h r. 
A m  17. 6. 1856 e rn a n n te  ih n  de r P a p s t zu m  D e l e g a t e n  i n  N e u -  
G r a n a d a  (S ü d -A m e rik a ), k u rz  d a ra u f zu m  H a u s p rä la te n  u n d  n ic h t  
v ie l s p ä te r zu m  P ro to n o ta r . V o r  se iner A b re ise  in  das fe rne  L a n d  
besuch te  er noch  seine E lte r n  in  W ie n  u n d  e r le d ig te  in  R o m  v e r 
schiedene pe rsön lich e  A ng e lege nh e ite n ; a m  15. 11. 1856 sehen w ir  ih n  
a u f 2 W oche n  in  P a ris , dem  er w ie  k e in e r ande ren  S ta d t in  den' B r ie fe n  
an  d ie  E lte r n  In te re sse  e n tg e g e n b r in g t, n ic h t  b loß  se inem  re lig iö s e n  
L e be n , son de rn  a u ch  de r fe e n h a fte n  G asbe leuch tung  d e r B o u le va rd s . 
V o n  P a r is  fu h r  er a m  28. 11. nach  S o u th a m p to n  u n d  v o n  h ie r  in  v ie l
fa ch  s tü rm is c h e r  S ee fah rt nach  S ü d a m e rik a ; sehr b e schw erlich  w a r 
auch d ie  R e ise v o n  C a rtagena  nach  B o g o ta . H ie r  w a r er a ls A p o s to 
lis c h e r D e le g a t fü r  N e u -G ra n a d a , Venezuela , E cu a d o r, P e ru  u n d  B o 
l iv ie n  t ä t ig  v o m  1. 2. 1857 b is  28. 7. 1861. V ie l E ig e n a rtig e s  u n d  S e lt
sames b e r ic h te t h ie r  K l.  ü b e r L a n d  u n d  L e u te ; z. B . w u rd e  wegen der 
v ie le n  g if t ig e n  In s e k te n  n ic h t  n u r  v o n  M ä n n e rn , son de rn  auch  v o n  
O rden sschw es te rn  u n d  zw a r n ic h t  n u r  zu H ause , son de rn  auch be i 
V e rsa m m lu n g e n , sogar in  der K irc h e  g e rau ch t. D ie  d ip lo m a tis c h e  
T ä t ig k e it  des L e g a te n  w u rd e  d u rc h  d ie  p o lit is c h e n  W ir re n  ge h e m m t; 
s c h lie ß lic h  zw ang ih n  der U s u rp a to r  M osquera , d ie  S ta d t am  28. 7. 1861 
zu verlassen. N a ch  2 W oche n  m üh sam e r Reise k a m  er be i s tre n g e m  
W in te r  in  C a rtagena  an, fu h r  v o n  h ie r  nach J a m a ik a , w o  er e in  P ro te s t
schre iben  an M osq ue ra  v e rfa ß te , u n d  begab s ich  d a n n  ü b e r H a b a n a  
u n d  S o u th a m p to n  nach  R om , w o er am  24. 9. v o n  P iu s  I X .  em p fangen  
w u rd e . B a ld  v e r t ra u te  ih m  de r P a p s t d ie  S t e l l u n g  e i n e s
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N u n t i u s  i n  B r ü s s e l  an. W egen der K lä ru n g  der F rage, ob 
B e lg ie n  den v o m  K ö n ig  v o n  S a rd in ie n  V ik to r  E m a n u e l am  17. 3. 1861 
angenom m enen T i te l  eines K ö n ig s  v o n  I ta l ie n  ohne P ro te s t gegen d ie  
B ese tzung  p ä p s tlic h e r  G eb ie te  ane rke nne n  w ü rd e , v e rg in g  e in  ganzes 
V ie r te lja h r ,  ehe L . ,  zum  T itu la re rz b is c h o f v o n  T heb en  erhoben, d ie  
Reise nach B rüsse l a n tra t .  A m  3. 1. 1862 t r a f  e r in  B rüsse l e in , m uß te  
aber wegen de r A bw ese nhe it des K ö n ig s  fa s t 1 %  M on a te  m it  der Ü b e r
re ic h u n g  seines B eg la ub igu ng ssch re iben s  w a rte n . D a n n  e rs t k o n n te  
e r d ie  n ic h t  le ic h te  A rb e it  beg innen , d ie  in  e in  u ltra m o n ta n e s  u n d  lib e 
ra les  L a g e r gespa ltenen K a th o lik e n  B e lg iens  e ina nde r nä he r zu b ring en . 
Z u m  A u s tra g  k a m  diese S p a ltu n g  a u f dem  e rs ten  be lg ischen K a th o lik e n 
kon gre ß  in  M eche ln , a u f dem  a m  21. 8. 1863 de r b e k a n n te  fra n z . G ra f 
M o n ta le m b e rt gegen a lle  D e spo tie  in  k irc h lic h e n  A nge legenhe iten , d ie  
a u ß e rh a lb  de r G laubenssä tze läge, e ife r te ; zw e i Tage spä te r t r a t  gegen 
diese R ede K a rd in a l W ise m a n  a u f; ab e r e rs t im  Ja n u a r 1864 d rü c k te  
de r P ä p s tlic h e  S ta a ts s e k re tä r A n to n e l l i  dem  G ra fe n  im  N a m en  des 
Papstes se in  B e d a u e rn  üb e r diese R ede aus. D e r K on g re ß  sprach  auch 
a u f M o n ta le m b e rts  A n tra g  dem  k a th . P o len  d u rc h  den be red te n  M u n d  
des O ra to r ia n e rs  Lescoeur seine S y m p a th ie  aus. E s  so lle  eine G ebets
v e re in ig u n g  fü r  P o le n  g e g rü n d e t u n d  der F a p s t gebeten w e rden , in  
de r L i ta n e i  d ie  A n ru fu n g : „M a r ia ,  K ö n ig in  P o lens, b i t te  fü r  u n s “ , zu 
be s tä tig e n . D e r N u n tiu s  z o llte  de r In i t ia t iv e  M o n ta le m b e rts  B e ifa ll,  
v e rm ie d  es je do ch , a k t iv  dazu S te llu n g  zu nehm en. N och  sei e rw ä h n t, 
daß L .  den p ä p s tlic h e n  F ina nze n , d ie  d u rc h  d ie  k rie ge rische n  E re ign isse  
des Jahres 1860 schw er g e lit te n  h a tte n , b e trä c h t lic h e  H i l fe  b ra ch te . 
I m  V e rk e h r m i t  den s ta a tlic h e n  B e h ö rd e n  h a t te  L .  n ic h t  v ie l S c h w ie rig 
k e ite n , da  t r o tz  de r in  de r K o n s t i tu t io n  v o n  1831 v e rk ü n d e te n  T re n n u n g  
v o n  K irc h e  u n d  S ta a t le tz te re r  der K irc h e  m anche B e g ü n s tig u n g , auch 
fin a n z ie lle , ge w ä hrte . I n  g e s e llsch a ftlich e r B ez ieh ung  s ta n d  L . w ie  
ande rsw o  a u f de r H ö he , sodaß er 1864 als S c h ie d s ric h te r in  e inem  
D ip lo m a te n s tre it  a n g e ru fe n  w u rd e . D a ru m  lö s te  seine A b b e ru fu n g  
zum  E rz b is c h o f vo n  Gnesen-Posen a u fr ic h tig e s  B e d a u e rn  aus, e inen 
so t re f f l ic h e n  M a n n  zu v e r lie re n .

A m  S ch liu ß  b e id e r B ä n d e  f in d e t  m an  e inen la te in is c h  geschriebenen 
A uszu g  aus dem  In h a lt ,  e in  re ic h h a lt ig e s  P erso ne n reg is te r u n d  v e r 
schiedene ( X V I I I +  X )  in te re ssa n te  D o k u m e n te  im  U r te x t  w ie d e r
gegeben. D en  e rs ten  B d . z ie ren  au ß e rde m  2 P o r trä ts  Ledö cho w sk is  
(eins a ls ju n g e r P r ie s te r u n d  eins als A p o s to lis c h e r D e le g a t v o n  N eu- 
G rana da ) w ie  auch e in  P o r t r ä t  des S taa tsse k re tä rs  A n to n e lli.

Posen. D r. A lb e r t  S teuer.

Walter Kühne: Graf August Cieszkowski, e in  S chü le r H ege ls u n d  des 
deu tschen  G eistes. E in  B e itra g  z u r G esch ich te  des deu tschen  G eistes
e in flusses a u f d ie  P o len . V e rö ff.  d. S la v isch en  In s t i tu ts  an  d. h r ie d r . -  
W ilh .  U n iv .  B e r l in ,  he rausg . v . M . V asm er, L e ip z . 1938, V e i l.  H a r-
ra s s o w itz  8^ 454 S

A us dem  V o rw o r t  des a n g e fü h rte n  W erkes  e rfa h re n  w ir ,  daß N a c h 
fo rsch u n g e n  üb e r d ie  A u s b re itu n g s k ra f t  u. W irk s a m k e it  d. deu tschen  
Id e a lis m u s  ü b e r d. V ö lk e r  E u ro p a s  d ie  A u fm e rk s a m k e it  d. _\ e r l.  auch 
a u f das p o ln . Geistesleben, des 19. J a h rh . le n k te n . Besonderes In te 
resse sche nk te  de r V e r f. (der auch  d ie  v o r t re f f l ic h e  A b h a n d lu n g  „ D ie  
P o len  u d ie  P h ilo s . H e g e ls “  in  dem  v o n  C yże w sky j herausgegeb. 
S a m m e lw e rk  „H e g e l be i den S la v e n “ , R e iche nb e rg  1934, schrieb ) den  
gegense itigen fre u n d s c h a ft lic h e n  B ez iehungen  des G ra fe n  A ug . C iesz, 
k o w s k i zu P ro f. C a rl M ic h e le t v o n  d. U n iv e rs . B e r l in .  A ls  s ich  C ieszk. 
in  iu n g e n  Jah ren  nach  B e r l in  begab, u m  h ie r  H e ilu n g  e ine r g e fä h r 
lic h e n  A u g e n k ra n k h e it  zu suchen u n d  g le ic h z e itig  an der U n iv e rs . 
V o rle su n g e n  ü b e r P h ilo s o p h ie  zu hö re n , w a r H ege l, den auch  d ie
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P o len  als den besten V e r tre te r  der d a m a lig e n  W e ish e its le h re  v e r 
e h rte n , b e re its  to t .  C ieszk. schloß s ich  n u n  den S chü le rn  H ege ls an, 
d ie  d ie  V o rle su n g e n  des M e is te rs  fo r t fü h r te n ,  besonders dem  h e rv o r 
rag en den  H e g e lia n e r M ic h e le t. I n  se inem  h e u tz u ta g e  ra re n  W e rk e  
„ U b e r  d ie  Z u k u n f t  d. M e n sch h e it u . d ie  U n s te rb lic h k e it  d. Seele“  
(B e rl. 1852) n e n n t M ic h , den angehenden p o ln . G e le h rte n  den „ ö s t 
lic h e n  F re u n d  des T e le op han es“ . U n te r  d iesem  N a m e n  t r i t t  n ä h m lic h  
de r B e r l.  U n iv e rs itä ts p ro fe s s o r  in  dem  e rw ä h n te n  W e rk  se lber au f. 
G ra f C ieszk., den d ie  G e sc h ic h ts p h il. H ege ls im  besonderen M aße a n 
zog, w e n d e t H ege ls  S ystem  a u f d ie  G esch ich te  an  u. w i l l  ganz b e w u ß t 
d a d u rc h  d ie  Z u k u n f t  des W eltgeschehens, v o r  a lle m  d ie  Z u k u n f t  
P o lens e n tsch le ie rn . E tw a  90 Jah re  v o r  S peng ler, S tro m e r v o n  R e 
chenbach , K e m m e ric h , R u d o lf  M ewes u . v o n  H e n t ig  le h r te  der p o ln . 
P h ilo s o p h  d ie  B e re c h e n b a rk e it de r G esch ich te . D ie  V e rg a n g e n h e it, 
Gegenw. u. Z u k u n f t  s in d  „ in te g r ie re n d e “  B e s ta n d te ile  d. G esch ich te ; 
da he r m uß  de r fo lg e r ic h tig e , w e ltum fasse nde  D e n k e r u. H is to r ik e r  
auch  d ie  Z u k u n f t  e rkennen . U n z w e ife lh a ft  g e b ü h rt dem  großen P o len  
das U rh e b e rre c h t a u f den h e u r is tis c h  w e r tv o lle n  G edanken de r B e 
re c h e n b a rk e it d. Z u k u f t  v o r  den  g e na nn te n  D e n k e rn . Schon a lle in  
d a d u rc h  h a t  de r G ra f A n s p ru c h  a u f v o lle  A u fm e rk s a m k e it  u. A n te i l 
nahm e de r w e steu rop . W issen scha ft.

K ü h n e s  W e rk  z e r fä l l t  in  2 T e ile . D e r g ru nd leg en de  erste  u . w ic h 
t ig e re  T e il e n th ä lt  a u f 357 S. in  9 A bsch n . e in le ite n d  k u rze  A ng ab en  
ü b e r den L e b e n s la u f u. d ie  ge is tige  E n tw ic k lu n g  des p o ln . P h ilo soph en , 
fe rn e r  e ine e ingehende A na lyse  u . W ü rd ig u n g  se iner W e rk e , w o b e i 
m e is t a u s fü h r lic h e  V e rg le ich e  zw ischen  den p h ilo s . A nsch au un gen  
M ic h . u . denen des p o ln . W e ish e its fo rsch e rs  gezogen w e rden . Im  
Z usam m enhänge  d a m it  g e h t d. V e rf. auch  a u f das in n ig e  F re u n d 
s c h a fts v e rh ä ltn is  d. G ra fe n  zu M ic h ., seine B es tre bun ge n , u n m it te l
ba re  B ez ieh ung en  zu den h e rv o rra g e n d s te n  V e r tre te rn  des H e g e lia 
n ism us , e n h iic h  auch  a u f seine p o lit .  W irk s a m k e it  e in . D e r zw e ite  
T e il e n th ä lt  v o n  S. 358 (n ic h t 353) b is  454— 46 u n v e rö ffe n t lic h te  
B r ie fe  der be id en  F re u n d e  u. nachgelassene A u fz e ic h n u n g e n  C ieszk-s.

I n  k la re r  D a rs te llu n g  a n a ly s ie r t  d. V e r f .  d ie  S c h r ifte n  des p o ln . 
P h ilo soph en , v o n  denen v o r  a lle m  „P ro le g o m e n a  z u r H is to r io s o p h ie “ , 
„ G o t t  u. P a lin g e n e s ie “  u . „V a te r -U n s e r “  g e n a n n t zu w e rde n  v e r 
d ienen . D e r zw e ite  p o s it iv e  T e il de r S c h r i f t  ü b e r „ G o t t  u. P a l in g .“  
( im  G egensatz zum  e rs ten  k r it is c h e n )  is t  —  w ie  K ü h n e  a u f S. 126 
b e m e rk t —  „ le id e r  be i K ra s iń s k i v e rlo re n g e g a n g e n “ . C ieszk. gab 
n ä m lic h  d iesen T e il se inem  F reun de , dem  p o ln . D ic h te r  K ra s iń s k i 
v o r  der V e rö ffe n t lic h u n g  z u r B e g u ta c h tu n g . F r .  G a b ry l v e r t r i t t  d ie  
M e in u n g , d ie  russ ische  P o liz e i h ä t te  w ä h re n d  e ine r H a ussu chun g  
d iesen T e il des_ W erkes  b e sch la g n a h m t (P o lska  f i lo z o f ia  re l ig i jn a ,  
B d . I ,  S. 241). Ż ó łto w s k i, e ine r der besten p o ln . K e n n e r d. P h ilo s o p h ie  
C ieszk.-s, b e h a u p te t dagegen. K ra s . habe d ie  H a n d s c h r if t  n o ch  v o r  
de r H a u ssu ch u n g  v e rb ra n n t  (z. B . in  W ie k  X I X . ,  S to  la t  m y ś li p o l
s k ie j,  B d . V ., S. 426).

T ie fe  in n e r lic h e  F rö m m ig k e it  u. hö chs te  G e is t ig k e it  bed ienen  s ich  
in  de r g e na nn te n  S c h r i f t  de r b e rü h m te n  H ege lschen  D ia le k t ik .  O b 
w o h l der V e r f .  u n e n d lic h  re lig iö s  is t ,  s t re b t  er dennoch  m i t  s ta rk e r  
S e lbs tbe he rrsch un g  danach , d ie  P e rs ö n lic h k e it G o tte s  u . d ie  U n s te rb 
l ic h k e i t  de r Seele m it  re in  p h ilo so p h isch e n  M it te ln  zu e rg rü n d e n  u. 
zu e rw eisen. D as t ie fe  G e m ü t, d ie  e rhabene Sprache u. d ie  ad lig e  
G e is t ig k e it  des G ra fe n  stehen  uns D e u tsch e n  u n z w e ife lh a ft  nä he r als 
d ie  W esen sart de r ande ren  s la w isch en  (z. B . russ ischen) P h ilo soph en . 
C ieszk. g la u b t ab e r, daß d ie  ge rm an ische  P h ilo s . n u r  den U n te rb a u  
der s la w isch en  Z u k u n fts p h ilo s o p h ie  b ild e . W ir  h ö re n  h ie r b e i a lle r  
sons tigen  V e rsch ie d e n h e it den g le ich en  s to lze n  T o n  der bege is te rten
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V a te rla n d s lie b e , w ie  b e i F ic h te . D ie  L ie b e  zum  V o lk e  k o m m t noch 
g lü h e n d e r in  dem  u m fa n g re ich e n  K a m p fw e rk  , ,V a te r-U n s e r“  zum  
A u s d ru c k . H ie r  w e issag t C ieszk. d ie  E n ts te h u n g  w a h re r P h ilo s . aus 
d e r p o ln . N a tio n . D ieses in  p o ln . S prache v e rfa ß te  W e rk , is t  d u rch  
den  Sohn des G ra fe n  in s  F ranzös ische  ü b e rs e tz t w o rde n . D ie  be iden 
a n de ren  H a u p tw e rk e  sch rieb  C ieszk. in  de u tsche r Sprache.

D ie  W e rk e  C ieszk.s v e rd ie n e n  n ic h t  n u r  aus p h ilo s ., sondern  auch  
aus ä s th e tisch e n  G rü n d e n  unsere A n te iln a h m e , denn  sie s in d  w o h l
ab ge rund e te , geschlossene K u n s tw e rk e  hohen Ranges. Das g i l t  n ic h t  
w e n ig e r v o n  - seinen in  deu tsche r Sprache, v e rfa ß te n  W e rke n . D ie  
G esta ltungsgabe  in n e rh a lb  de r d t.  Sprache g e h t nach  K ü h n e  neben 
de r S p rachbegabung  v o r  a lle m  a u f das eingehende S tu d iu m  der d t. 
P h ilo so p h e n  u. D ic h te r  (z. B . S c h ille r, Lessing) z u rü ck . A u f  S. 201 
f in d e n  w ir  Angaben, üb e r d ie  B ü c h e re i des G ra fen . I n  d ieser B ib l io 
th e k , dem  S p ie g e lb ild  des re ic h e n  G eistes C ieszk-s, w a r das S c h r if t -  ' 
t u m  des d t.  Id e a lism u s  aus de r H a u p tz e it  1700— 1860, ab e r auch 
d ie  N a chzü g le r v o lls tä n d ig  vo rh a n d e n . D a b e i w a ren  a lle  Gebiete,, 
d ie  v o n  d t.  Id e a lis te n  b e a rb e ite t w o rd e n  s in d  —  P h ilo s ., T heo log ie , 
G esch ich te , S taa ts leh re , N a tu rw is s ., T e c h n ik  u. a. —  v e r tre te n . A lles  
a u f dem  G eb ie te  de r H ege lschen P h ilo s , E rre ic h b a re  w u rd e  fü r  d ie  
B ü c h e re i des G ra fen  a n ge scha fft. L e id e r  fe h le n  genauere A ngaben 
ü b e r d ie  „e rs ta u n lic h e n “  Schätze d ieser B ib lio th e k .  D e r V e rf. v e r 
w e is t den Leser a u f seine A b h a n d lu n g  „ D ie  B ib i.  d. G ra fe n  C ie szk .“ 
im  J u n ih e f t  1933 des „ Z e n tra lb l.  f. d. B ib lio th e k w e s e n “ . B eze ich 
nend  is t  es, daß der V e rw a lte r  u. S e k re tä r d. G utes W ie rze n ica , dem  
W o h n o r t  des G ra fen , u n d  sein B ü c h e rw a r t D eu tsche  w a re n : B ra d e  
u. L e h m a n n . U m  diese b e w ä h rte n  F reunde , a u f de ren  S ch u lte r der 
G ra f a lle  w ir ts c h a ft l ic h e n  Sorgen leg te , w a r auch  C ieszk. lebenslang 
b e m ü h t u. lie ß  ih n e n  s te ts  H i l fe  u. U n te rs tü tz u n g  angede ihen. Es 
m uß  in. d iesem  Z usam m enhänge an e rke nne nd  h e rvo rg e h o b e n  w erden, 
daß Cieszk. seine A u fm e rk s a m k e it  u. seine o ffene  H a n d  auch der 
P h ilo s . G ese llscha ft in  B e r l in  u. ih re r  w issensch a ftl. U n te rn e h m u n g e n  
z u w a n d te .

W e r tv o ll s in d  d ie  zah lre iche n  A ng ab en  ü b e r d ie  P h ilo soph en , 
m it  denen s ich  C ieszk., neben H ege l u. M ic h ., e ingehend b e s c h ä ftig t 
h a t. S. 135 e n th ä lt  e in  V e rze ich n is  de r p h ilo s . L i te r a tu r  in  den „P ro -  
le go m ena “  u. in  „ G o t t  u. P a lin gen es ie “ . M a n  s ta u n t üb e r d ie  B e 
le se n h e it des G ra fe n  u. üb e r d ie  große Z a h l d. deu tschen S c h r if t 
s te lle r, d ie  e r be i de r V e rfa ssung  se iner S c h r ifte n  he ranzog  oder s ich  
m i t  ihnen, au se inan de rse tz te .

B e im  Lesen des in h a lts re ic h e n  u. fesse lnden Buches b e d a u e rt 
m an , daß n ic h t  m e h r ü b e r das Leben  des po ln , P h ilo soph en  b e r ic h te t 
is t .  E benso le b h a ft  e m p fin d e t m an  das F eh len  v o n  B ild e rn , d ie  den 
W e r t  eines B uches im m e r e rhöhen, so z. B . der B ild n is s e  des G ra fen , 
seines Sohnes, de r so o f t  e rw ä h n t w ird ,  des W ohnhauses in  W ie rz e 
n ica , oder H ege ls u. M ich e le ts .

D as S tu d iu m  der W e rk e  C ieszkow sk is  w a r u. is t  g e re c h tfe r t ig t,  
w e il d ie  d t. K u l tu r  —  im  G egensatz zu dem  g roßen p o ln . G en ius —■ 
aus p o lit .  G rü n d e n  v o n  den P o len  zu rückgew iesen  w ird .  E s is t  das 
große V e rd ie n s t K üh ne s , d ie  G e is tesw e lt a u f d ie  W e rk e  des po ln . 
P h ilo s o p h e n  v o n  neuem  a u fm e rk s a m  g e m ach t zu haben, in  denen 
so v ie les  s te h t, was be iden  V ö lk e rn , D e u tsche n  u. P o len , te u e r u. 
h e ilig  is t .  V ie lle ic h t  w e rden  auch  d ie je n ig e n  Polen, d ie  K üh ne s  B uch  
über C ieszk. lesen w e rden , s ich den D eu tschen  gegenüber anders e in 
s te lle n  u m  n ic h t  e rrö te n  zu m üssen be i dem  G edanken an ih re n  
g roß en  G e is te s fü h re r. A u c h  K ü h n e  sag t am  E n d e  se iner A u s fü h 
ru n g e n : „ D ie  F re u n d s c h a ft C ieszkow sk is  u. -M ichelets ze ig t in  schöner 
u n d  e rhebender W eise, w ie  d ie  g e is tig e n  u. m ensch lichen  B ez iehungen

21D e u tsch e  W issen sch . Z e its c h r .  i .  W a rth fc 'Ia n d . H e f t  1. 1940.
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zw ischen  P o le n  u n d  D e u tsche n  g e s ta lte t se in  k o n n te n , sein kö n n e n  
u n d  se in  s o llte n : w echse lse itige  A n e rk e n n u n g  der V e rsch ie d e n h e ite n  
de r G e b u rt, des T em pe ram e n ts , de r N a t io n a li tä t ,  de r D enkw e ise , 
der g e is tig en  G ru n d k rä fte , w echse lse itige  A n re g u n g  u n d  ge is tig e  Z u 
s a m m e n a rb e it. C ieszk. h a t  s ich  s te ts  a ls S chü le r Hege ls u n d  des 
de u tschen  G eistes b e k a n n t, ab e r auch  s te ts  b e to n t, daß er d u rc h  den 
d t.  G e is te se in fluß  n ic h t  im  m in d e s te n  seinem  P o le n tu m  e n tfre m d e t 
w o rd e n  sei, im  G eg en te il e rs t d a n k  des ih m  aus dem  d t.  G e is te , aus 
dem  U m g a n g  m it  den d t.  G e is te s trä ge rn , aus de r A u fn a h m e  des d t. 
G eistesgutes erw achsenden p h ilo so p h isch e n  B e w u ß tse in  z u r B e g rü n 
d u ng  e ine r p o ln isch -s la v isch e n  P h ilo s o p h ie  g e la n g t is t .  U n d  das e h r t  
auch u n d  gerade w iede r in  unseren T agen K .  M ic h e le t u n d  d ie  d t.  
F re u n d e  C ieszkow sk is  a ls V e r tre te r  des D e u ts c h tu m s , des w a h re n  
D e u ts c h tu m s , das ande re  V ö lk e r  in  ih re n  E ig e n a rte n , A u fg a b e n  u n d  
M is s io n e n  a n e rk e n n t u n d  aus dem  R e ic h tu m  des eigenen G eistes h e r 
aus a n re g t u n d  w e ite r fü h r t . “  K a r l  G ram s.

Walter Löhde: Erich Ludendorffs Kindheit u. Elternhaus. M ün che n  
19 L u d e n d o rffs  V e r l.  1938. 140 S., 6 T a f. 16°. Geh. 2, G anzl.
3 R M .

D as schm ucke  B ü c h le in  s tü tz t  s ich  g rö ß te n te ils  a u f d ie  frü h e re  
V e rö f fe n t l.  de r M u h m e  des F e ld h e rrn  H . v . T e m p e lh o ff:  M e in  G lü c k  
im  H ause  L u d e n d ., is t  aber v o n  a n d e rn  G e s ic h ts p u n k te n  gesehen 
u . z ie h t e in ig e  Ä u ß e ru n g e n  u . S chre iben  L u d e n d o rffs  he ran . D a  das 
e rs te re  W e rk  v e rg r if fe n  is t ,  w ird  es besonders uns P osenern  w illk o m m e n  
sein, da  de r F e ld h e rr  ja  im  K r .  Posen geb. is t .  Sein H e im a to r t  w ird  
in  Z u k u n f t  seinen N a m e n  tra g e n  u. d a m it  e in  o s td t. G egenstück zu 
dem  w e s td t. D o r f  sein, nach dem  das G esch lech t w a h rsch e in l. seine 
B eze ich nun g  h a t. Ä . L .

Recht, Verwaltung und Wirtschaft.
Mieczysław Niwiński: Wójtostwo Krakowskie w wiekach średnich [D ie  

K ra k a u e r  V o g te i im  M it te la lte r .  B ib lio te k a  K ra k o w s k a  N r . 95 •—  
D r u k  W . L .  A n c z y c a  i  s p ó łk i. 1938. 174 S.

D iese fle iß ig e  A r b e it  g ib t  e inen  genauen E in b l ic k  in  e inen der 
w ic h t ig s te n  V e rw a ltu n g s z w e ig e  im  M it te la lte r ,  in  das A m t  des S ta d t
vog tes . D aß  de r V erfass, s ich  gerade a n  d ie  E n tw ic k lu n g  de r K r a 
k a u e r S ta d tv o g te i h ä lt ,  m ag n u r  dahe r rü h re n , daß gerade d o r t  d ie  
e inze lnen  P hasen in  der B e d e u tu n g  dieses A m te s  am  d e u tlic h s te n  
e rk e n n b a r s in d . K ra k a u  h a t  ja  w ie  auch a u f an de rem  G e b ie t auch 
h ie r in  in  an de ren  S tä d te n  S chu le  gem ach t. D enn och  is t  de r V e rf. 
g e re ch t genug, in  e ine r k u rz e n  E in le itu n g  d a ra u f h inzuw e isen , daß 
d ie  K ra k a u e r  V o g te i m it  ih re m  ge rege lten  A p p a ra t  n ic h t  e tw a  g le ic h 
z e itig  m i t  der H e rausgabe des G rü n d u n g s e d ik te s  ih re  U ra u ffü h ru n g  
e rfa h re n  h a t,  sonde rn  daß h ie r w ie d e ru m  d ie  d t. V o ra rb e it  aus H a lle  
u n d  M a g d e b u rg  P a te  ges tanden h a t. Ja er g re if t  sogar b is  a u f d ie  
frä n k is c h e  Z e it  z u rü c k , in  der der V o g t (advoca tus) noch  eine R e ch ts 
pe rson  k irc h lic h e r  In s t itu t io n e n  w a r, d ie  n ic h t  se lte n  d ie  M a c h ta n 
sprüche  de r K irc h e  gegen d ie  W i l lk ü r  des G ra fe n  zu v e r te id ig e n  h a tte , 
er z e ig t w ie  V o g t u n d  B u rg g ra f s ich  d ie  R e ch tssp re chun g  te ile n  u n d  
w ie  d a n n  a llm ä h lic h  das Ü b e rg e w ic h t in  R e ch ts fra g e n  doch  a u f S e iten  
des V o g te s  b lie b . D em  w e lt lic h e n  H e r rn  b lie b  n u r  noch  in  Sachen 
der V e rg e w a lt ig u n g  (N o t) , M o rd  (Lage), u n d  H a u s fr ie d e n s b ru c h  
(H e im such e ) d ie  le tz te  E n ts c h e id u n g  V o rb eh a lte n .

W as d ie  E n tw ic k lu n g  des V o g ta m te s  a u f K ra k a u e r  B od en  se lbs t 
a n b e tr i f f t ,  v o n  de r G rü n d u n g  b is  zu m  A usg an g  des M A ., sp is t  diese 
v o m  V e r f.  m it  R e c h t n u r  in  engs te r A n le h n u n g  an  d ie  p o lit is c h e n
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E re ig n isse  g e s c h ild e rt w o rde n . D ie  e rs ten  50 Jah re  also v o n  1257 
b is  1311/12 lassen e in  A nw achsen  der M a c h tfü lle  des V og tes d e u t lic h  
erkennen. E s  is t  d ie  B lü te z e it  des p o ln . P a r t ik u la r is m u s , d ie  v o n  
den je w e iiig e n  V ö g te n  n ic h t  u n g e n u tz t b le ib t.  G egenüber de r S chw äche 
des K ö n ig tu m s  g e w in n t das A nsehen des V og tes v o n  K ra k a u  um so
m ehr, als es s ich  n ic h t  u m  v o n  oben h e ra b  e ingesetzte  S ta a tsb e a m te  
h a n d e lt,  sonde rn  u m  d ie  e ig e n tlic h e n  M itb e g rü n d e r u n d  K o lo n is a to re n , 
d ie  das S ta d tb ild  nach  e igenen A ng ab en  g e s ta lte te n  u n d  ü b e rh a u p t 
aus dem  Le be n  de r S ta d t v o re rs t n ic h t  w egzudenken  w a ren . D aß 
es s ich  h ie rb e i m e is t u m  D e u tsche  aus B re s la u  h a n d e lt,  w ird  auch  
v o m  V e rf. zugegeben.

D iesem  A nsehen e n tsp rach en  n ic h t  n u r  d ie  m a te r ie lle n  V e rg ü n 
s tig u n g e n , d ie  dem  V o g t z u te il w u rd e n , son de rn  auch a lle  P r iv ile g ie n  
in  bezug a u f den H eeresd iens t. D as G rü n d u n g s e d ik t v o n  1257 ta t  
k u n d , daß  der V o g t u n d  d ie  B ü rg e r  v o n  K ra k a u  n ic h t  v e rp f l ic h te t  
seien, a u ß e rh a lb  de r G renzen  des H e rz o g tu m s  K ra k a u  K rie g s d ie n s te  
zu le is te n . Ü b e rd ies  ergab d ie  P ra x is , daß de r V o g t se inen V e rp f l ic h 
tu n g e n  n ic h t  n u r  a u f w e n ig e r ko s ts p ie lig e  A r t ,  n ä m lic h  a ls le ic h t 
b e w a ffn e te r R e ite r  na ch ka m , sonde rn , daß er d ie  F ü h ru n g  über e in  
s tä d tisch e s  H ilfs k o rp s  p e rs ö n lic h  ü b e rn a h m . Z w e ife llo s  h a t  d ieser 
U m s ta n d  se inerse its  noch  dazu be ig e trage n , d ie ' S te llu n g  des V og tes  
zu heben, z u m a l e r im  F a lle  e ine r B e la g e ru n g  de r S ta d t —  u n d  das 
t r a f  f ü r  K ra k a u  in  je n e r Z e it  n ic h t  se lten  zu —  d u rc h  seine V e r te i
d ig u n g sm a ß n a h m e n  ü b e r das W o h l u n d  W ehe de r S ta d t en tsch ied . 
N u r  so is t  es zu e rk lä re n , daß de r d t .  V o g t A lb e r t ,  g e s tü tz t auf- das 
\  e r tra u e n  se iner d t .  B ü rg e r, im  Jah re  1306 d ie  E rg ä n z u n g  des G rü n - 
d u n g s p r iv ile g s  zu g un s te n  der K ra k a u e r  V o g te i e rzw ang, daß e r Jah re  
h in d u rc h  dem  n a t io n a lp o ln . D ru c k  v o n  se iten  des p o ln . H e rzogs 
L a d is la u s  E lle n la n g  zu t ro tz e n  v e rm o c h te , g le ich  w ie  se in  Z e it-  u n d  
A m tsgenosse P r im c o  aus Posen an  der S p itze  se iner B ü rg e r Posen 
v e r te id ig t ,  in d e m  er den Posener D o m  zu e inem  K a s te ll ausbau te . 
D ieser g e w a ltä t ig e  P ro te s t des V og tes  A lb e r t  aus den J a h re n  1311/12, 
de r e in ige  J a h re  s p ä te r d u rc h  d ie  Schw äche des sch lesischen F ü rs te n  
B o les laus v o n  O p p e ln  m i t  de r F lu c h t  A lb e r ts  nach  Schlesien endete , 
is t  em  M a rk s te in  in  de r E n tw ic k lu n g  de r K ra k a u e r  V o g te i. M i t  de r 
M a c h tfü lle  des K ra k a u e r  S ta d tv o g te s  w a r es u n w id e r ru f l ic h  v o rb e i. 
D ie  P r iv i le g ie n  aus den  J a h re n  1257 u n d  1306 w u rd e n  au fgehoben, 
de r g rö ß te  T e il des m a te r ie lle n  B es itzes de r S ta d tv o g te i w u rd e  zu 
gu n s te n  de r fü rs t l ic h e n  S c h a tu lle  e ingezogen. D ie  E rb l ic h k e it  de r 
V ö g te  w u rd e  b e s e itig t, u n d  an ih re  S te lle  t r a t  eine v o llk o m m e n e  A b 
h ä n g ig k e it  v o m  H e rrsch e r. U m  f ü r  a lle  Z u k u n f t  v o r  den M a c h t
be s tre bu ng en  des K ra k a u e r  V og tes  s ich e r zu sein, rä u m t de r p o ln , 
H e rzo g  v o n  nun, a n  dem  L a n d v o g t als e ine r ge fundenen  K o n k u rre n z  
f ü r  den  S ta d tv o g t un ge ah n te  R e ch te  e in . A u f  a lle n  G e r ic h ts v e r
h a n d lu n g e n  sehen w i r  n u n  den S ta d t-  u n d  L a n d v o g t,  be ides w ille n 
lose W erkzeu ge  in  de r H a n d  des K ö n ig s , ü b e r  d ie  F rage , w ie  la ng e  
diese Z w e ig le is ig k e it, d ie  z. T . e tw a  an  das D o p p e lk ö n ig tu m  in. de r 
sp a rta n isch e n  V erfa ssung  oder d ie  be iden  rö m isch e n  K o n s u ln  e r in n e rt, 
bes tanden h a t,  d a rü b e r p o le m is ie r t  de r V e rf. m it  P ie k o s in s k i u n d  
k o m m t zu dem  S ch luß , daß  schon 1324 de r S ta d tv o g t e inen  T e il 
seines frü h e re n  E in flusse s  zu rü ckge w on ne n  h a t. S e it d ieser Z e it  be 
g in n t  auch  de r S ta d tra t  s ich neben dem  V o g t in  Sachen de r V e r
w a ltu n g  u n d  B ese tzung  der K ra k a u e r  V o g te i G ehör zu ve rsch a ffen . 
So w ir d  z. B . im  J. 1333 v o m  V o g t H a n k o  gesagt, daß er dieses A m t 
m i t  G en ehm igun g  der S ta d t innehabe. (Q u i tu n e  a d vo ca c ia m  r e x i t  
e x  p a r te  c iv i ta t is ) .

Im  w e ite re n  b e fa ß t s ich  de r V e rf. e ingehend m it  der V e rp a c h 
tu n g  u n d  V e rp fä n d u n g  des V o g ta m te s , d ie  nach  se iner M e in u n g  ke in e s 

21*
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wegs m eh r den G ru n d s ä tz e n  des M a g d e b u rg e r R ech ts  en tsp rach . M i t  
derse lben G e n a u ig k e it v e r fo lg t  e r d a n n  d ie  e inze lnen  F o lg ee rsche i
nungen, d ie  s ich  aus der R iv a l i tä t  der ve rsch iedenen  In s ta n z e n  u n d  
R e c h ts k ö rp e rs c h a fte n  fü r  d ie  V o g te i e rgaben. Je m e h r es dem  15. 
Jh . zug in g , desto m e h r v e rs u c h te n  k lassenbew uste r A d e l u n d  G e is t
l ic h k e it ,  s ich  dem  r ic h te r lic h e n  E in g r i f f  d u rc h  .den V o g t zu e n tz ieh en . 
D a m it  w a r d a n n  w ie d e ru m  e in  S c h r i t t  ge tan  a u f dem  W ege z u r soge
n a n n te n  go ldenen F re ih e it ,  dessen s ich  lib e ra l ges inn te  P o len  n u r  
a llz u g e rn  e r in n e rte n , u n d  d ie  im  großen M a ß ta b  m it  der „ L ib e r t ä t “' 
de r d t. K le in s ta a te n  nach dem  W e s tfä lis c h e n  F rie d e n  zu v e rg le ich e n  
is t .

A lle s  b ish e r Gesagte so w ie  e in  K a p ite l ü b e r d ie  n a tio n a le  H e r 
k u n f t  de r je w e ils  a m tie re n d e n  Vögte is t  e in  gu tes S tü c k  deu tsche r 
K u l tu r -  u n d  V e rw a ltu n g s g e s c h ic h te  a u f p o ln . B oden . Es m uß  dem  
V e rf. z u r E h re  gere ichen, daß er n ic h t  e in  e inziges .M al v e rs u c h t h a t, 
dem  d t.  E in f lu ß  auch  a u f d iesem  G eb ie t A b b ru c h  zu tu n . E in e  m it  
D a te n  be legte  L is te  de r m it te la lte r lic h e n  V ö g te  sow ie eine re iche  
Q ue llenangabe e rhöhen  noch  den W e r t  d ieser A rb e it .
'''pQ ggj! M ag. E rn s t  K io c k .

Dąbkowski, Przemysław: Podział administracyjny województwa ruskiego 
i  beizkiego W X V  wieku [D ie  v e rw a ltu n g s m ä ß ig e  E in te i lu n g  der 
W o je w o d s c h a fte n  R eussen u. B e iz  im  15. J h .]. L e m b e rg  1939. 
V I I I  357 S., 1 K t .  (Z a b y tk i dz ie jow e , W y d a w n . T ow . N a u k ., 
t .  V ).

D e r f le iß ig e  V f.,  v o n  dem  schon ö fte rs  .W erke angeze ig t w o rd e n  
s in d  g ib t  in  de r neuen A rb e it  m eh r, als d ie  Ü b e rs c h r if t  e rw a rte n  lä ß t. 
Sie ’ is t  n ä m l. auch  fü r  d ie  S ied lungs-, W ir ts c h a fts -  u . z. T . S o z ia l
fo rs c h u n g  a u sw e rtb a r, E r  f in d e t  fü r  das 15. Jh . 30 u. fü r  das 14.. 
sogar 38 K re is e  ve rsch ie den e r G röße u. 1887 O rts c h a fte n . I n  den 
„B e m e rk g n .“  f in d e n  w ir  Z usam m e ns te llun ge n  de r K re is e  nach  dem  
A B C  u . den 4 b e h a n d e lte n  L a n d e n , G re n z u rk u n d e n , B e tra c h tu n g e n  
üb e r d ie  O N , to p o g r. B e g r if fe ,  u n e rk lä r lic h e  oder z w e ife lh a fte  O N , 
e in  G esam tve rz . d ieser, de r v o rk o m m e n d e n  Personen, G ü te r v e r 
sch iedener A r t  usw . A . L .

Kniat, Marian: Dzieje Uwłaszczenia Włościan w Wielkiem Księstwie 
Poznańskim [G esch. d. B a u e rn b e fre iu n g  im  G ro ß h zg t. Posen], 
I .  P rzeb ieg  p ra c  u s ta w o d a w czych  do r .  1823 [D . V e r la u f d. gesetz
geberischen A rb e ite n  b is  1823], Posen, V e rla g  d. Gesellsch. d. 
F re u n d e  d. W issenscha ften . (R e ich sa rch iv ) 1939. 433 S.

D e r a ls v e rh ä ltn is m ä ß ig  o b je k t iv  b e ka n n te  V f . ,  dem  neben dem  
Posener das B e r l in e r  Geh. S ta a ts a rc h iv  zug än g lich  w a r, is t  zug le ich  
ein. g u te r  K e n n e r der d t.  L i te r a tu r .  D e r nach sehr e ingehenden S tu d ie n  
v o rg e le g te  1. B d . de r v o n  d t. Se ite  noch ungeschriebenen G esch ichte 
de r Posener B a u e rn b e fre iu n g  is t  auch fü r  den N ic h tk e n n e r des P o l
n ischen  w e r tv o ll,  da a n n ä h e rn d  die  H ä lf te  des T ex tes  (s. 238— 424) 
a u f d ie  B e ila gen , d. h . fa s t au ssch ließ lich  a u f den, A b d ru c k  der in  F rage 
kom m e nd en  p reuß . E d ik te  u n d  V e ro rd n u n g e n  v o n  1807 an e n t fä l l t ,  
d ie  a lso h ie r zusa m m en ges te llt s ind . E in g e s tre u t is t  n u r  eine k u rze  
Ü b e rs ic h t über d ie  m o rp h o lo g isch e n  u n d  m e tro lo g isch e n  V e rh ä ltn is s e  
u n d  d ie  H a u p tm ita rb e ite r  an  den K o m m is s io n s a rb e ite n  de r R eg ie 
ru n g e n  w ie  R e g ie ru n g s ra t P lic h ta . E in  N am ens- u n d  S ach reg is te r 
s o ll w o h l dem  Schlußban.d V o rb e h a lte n  b le iben .

N a ch  e ine r O r ie n tie ru n g  üb e r den S tan d  des P rob le m s in  P reußen 
u n d  dem  H z g t. W arscha u  u n d  seiner b ish e rig e n  w issensch a ftlich en  
B e h a n d lu n g  g i l t  das 1. K a p . (S. 30— 53) de r A n k ü n d ig u n g  der R e fo rm



Besprechungen und Inhaltsangaben 325

u n d  ih re m  E ch o  in  der G ese llscha ft, insbesondere  den E in w irk u n g e n  
der Posener J u s tiz o rg a n is a tio n  nach der O rd re  v . 3. 5. 1815 u n d  der 
a ltp re u ß . G esetzgebung. H ie ra u s  le ite t  V f.  d ie  fe rne re  E in te ilu n g  seines 
S to ffes  ab. A bschn . I I .  s c h ild e r t  d ie  E n tw ic k lu n g  der ö ffe n tlic h e n  
M e in u n g  v o n  1816— 18 (S. 54— 96), d ie  A n s ic h te n  Jos. v . M o ra w sk is - 
L u b o n ia  u n d  des B es itze rs  v o n  S ch ild be rg , v . R e ib n itz ,  des G ra fen  
D z ia ły ń s k i,  das B ü c h le in  v o n  G re v e n itz , d ie  A u ffa ssu n g  der B ea m ten  
w ir  des R e g ie ru n g s ra ts  T h o m a -B ro m b e rg  (gedr. B in . 1818), des d o rtig e n  
R eg ie rungsp räs . v . S te in  u n d  des R e g ie ru n g s d ire k to rs  v . L e ip z ig e r, 
des O b e rp rä s id e n te n  v . Z e rb o n i u n d  R eg.p räs. B a u m a n n  in  Posen u n d  
d ie  erste  F ü h lu n g n a h m e  der h a u p ts ä c h lic h  b e te il ig te n  V e r tre te r  der 
B e r lin e r  S te llen  (M in is te r  d. In n e re n  v . S chu ckm an n  u n d  seine R ä te  
D re w itz  u n d  S charnw eber) m it  der ih n e n  M iß tra u e n  e in flöß enden  
Posener B ü ro k ra t ie  (S. 92), w a ren  doch Z e rb o n i u n d  L e ip z ig e r se lbst 
a ls G u tsb e s itze r s ta rk  in te re s s ie rt. A u c h  d ie  R itte rs c h a fte n  der m i t 
b e tro ffe n e n  K re is e  T h o rn  u n d  K u lm  kom m e n  zu W o r t  (S. 80). B e i 
de r ab sch ließ enden K a b in e t ts o rd re  v . 6. 5. 1819 gegen das B a u e rn 
legen g e h t K . a u f m eine  A rb e it  h ie rü b e r  (Zs. f. S oz ia l- u . W ir ts c h a fts -  
gesch. 1925) n ic h t  e in.

K a p ite l 3 : D ie  M e in u n g e n  der G u tsb e s itze r 1818— 1823 (S. 97 
b is  131), s c h ild e r t  in  de r H a u p tsa ch e  nochm a ls  a u s fü h r lic h  d ie  v o n  
m ir  b e re its  e ingehend be h a n d e lte n  E rgebn isse  (J b b . f .  K u l tu r  u . Gesch. 
d. S laven  1934) de r a u f p o ln . W u n sch  1820 v e ra n s ta lte te n  U m fra g e  
be i m a rk a n te n  G u ts b e s itz e rn  de r P ro v in z . D a b e i le h n t K . d ie  vo n  
K a r l  K o w a ls k i in. e ine r B esp rech un g  m e ine r A rb e it  gewonnene A n s ic h t 
v o n  der s c h ro ff  re fo rm fe in d lic h e n  E in s te llu n g  des Posener A de ls  ab 
u n d  w i l l  seine H a ltu n g  aus der d a m a lig e n  Lage  des A g ra rp ro b le m s  in  
de r P ro v in z  e rk lä re n  (S. 129). E in e  E rg ä n z u n g  b ild e t  e in  B r ie f  des 
F ü rs te n  v o n  T h u rn  u n d  T a x is  (S. 124).

D e r 4. T e il (S. 132— 201) w e nd e t s ich  den kom m issa risch en  A r 
b e ite n  b e i den d re i b e te il ig te n  R e g ie run ge n  (M a rie n w e rd e r S. 197), der 5. 
(S. 202— 231) den v o rb e re ite n d e n  S c h r itte n  der Z e n tra lb e h ö rd e n  zu 
u n d  de r 6. (S. 232— 237) c h a ra k te r is ie r t  den A n te il  de r P ro v in z ia l
in s ta n ze n  h ie ra n  ,,d o  o rd y n a c ji z r .  1821“  (w o h l D ru c k fe h le r  fü r  1823), 
B e i den R e g ie run ge n  kam e n  auch  d ie  B a u e rn  in  bescheidenem  M aße 
z u r G e ltu n g , doch in  M a rie n w e rd e r ve rsa g te n  sogar d ie  e ingeladenen 
G u ts b e s itz e r ih re  T e iln a h m e  (S. 137).

N u r  w e r d ie  in  der d a m a lig e n  schre ibse ligen  Z e it  ab ge hä u fte n  A k te n 
m assen k e n n t, ve rm a g  d ie  in  dem  B u c h  v e rk ö rp e r te  A rb e its le is tu n g  u n d  
d ie  S c h w ie rig k e it eines Um gusses de r R o h m a te r ia lie n  in  lesbare F o rm  
e inzuschä tzen . D ie  der L ö su n g  der B a u e rn fra g e  s ich  en tgegenstem m en
den H in d e rn is s e  d rä ng en  s ich  im m e r w ie d e r in  G e s ta lt v o n  M e inu ngs
v e rsch ie d e n h e ite n  de r d a ra n  m itw irk e n d e n  K re ise , a u f, h ie lt  doch die  
Posener R e g ie ru n g sko m m iss io n  v o n  M it te  S pt. 1820 b is  zum  10. 1. 1821 
22 S itzu n g e n  ab, w o ra n  s ich  zw e i P le n a rve rsa m m lu n g e n  z u r P rü fu n g  
des v o n  dem  J u r is te n  F ische r g e fe rt ig te n  P ro je k ts  schlossen (S. 188 
u. 191). D iese D iffe re n z e n  fü h r te n  noch  im  Jan. 1823 a u f W unsch  des 
S ta t th a lte rs  zu a b e rm a lig e r Z u z ie hu ng  v o n  Posener V asa lle n  zu den 
B e ra tu n g e n  der S ta a ts ra ts a b te ilu n g e n  (S. 217 f f . ) .  D en unse ligen  
G edanken e ine r V o rla g e  des G ese tzen tw urfs  v . 8. 4. 1823 an  d ie  P ro 
v in z ia lla n d ta g e  h a t  w e se n tlich  R a d z iw iłł e rs t ic k t  (S. 229), a lle rd in g s  
w o h l aus Sorge v o r  a llz u  b a u e rn fre u n d lic h e r U m fo rm u n g .

D a s ich  K . in  d iesem  T e il seiner D a rs te llu n g  m it  R e c h t zunächst 
an  d ie  a k te n m ä ß ig  e rfaß b aren  V o rg ä n g e  h ä lt ,  fe h lt  v o r lä u f ig  noch die  
E rg ä n z u n g  d u rch  eine B e h a n d lu n g  de r w ir k l ic h  vo rh an den en  Lage  
des B a u e rn tu m s , d ie  in  Z usam m enhang m it  der D a rs te llu n g  der d u rc h
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das R egu lie rungsgese tz  e rz ie lte n  E rgebn isse  w o h l auch e inem  spä te ren  
B a n d  zugedach t is t ,  dessen E rs c h e in e n  h o f fe n t lic h  e rfo lg e n  w ird .  H ie r 
be i d ü r f te n  d ie  A k te n  de r G e n e ra lko m m iss io n  u n d  de ren  z, T . schon 
v o n  m ir  v e rö ffe n t lic h te  V e rw a ltu n g s b e r ic h te  w e r tv o lle  H a n d h a b e n  
b ie te n . V o r lä u f ig  sei dem  V f.  f ü r  seine M ühe  g e d a n k t.

B e r lin .  M . L a u b e rt.

Dr. Otto Quandt: Die Anfänge der Bismarckschen Sozialgesetzgebung 
und die Haltung der Parteien. (Das U n fa llve rs ich e ru n g sg e se tz  1881 
b is  1884). D iss . M a rb u rg , 126 S. —  H is to r is c h e  S tu d ie n . H e f t  344. 
V e r la g  D r .  E m il  E b e r in g , B in  1938.

D ie  N o tw e n d ig k e it  s o z ia lp o lit is c h e r M aß na hm e n  is t  s e it 1848 
s tä n d ig  s tä rk e r  in  E rs c h e in u n g  g e tre te n  u n d  v o n  P a rte ie n  u n d  K irc h e n , 
P o l it ik e rn  u n d  W is s e n s c h a ftle rn  v e r t re te n  w o rde n , h e rv o rra g e n d  se it 
1872 d u rc h  den „V e re in  f ü r  S o z ia lp o l it ik “ . E n tsch e id e n d e n  A n s to ß  
gab B is m a rc k  das A t te n ta ts ja h r  1878, das zun äch s t zw a r das sog. 
S oz ia lis tengese tz  aus löste , da nn  aber den B e g in n  der S oz ia lgese tz
gebung b ra c h te , d ie  dem  A rb e ite r  den S ta a t v o n  de r v e rs ö h n lic h e n  
S eite  ze igen so llte .

R ic h t ig  e rsch e in t d ie  in  der vo rlie g e n d e n  S c h r if t  v e rtre te n e  A n 
nahm e, daß fü r  B is m a rc k  w e n ig e r seine c h r is tl ic h e  E in s te llu n g  r ic h tu n g 
gebend w a r, a ls de r G edanke, a u f d iesem  W ege V e rtra u e n  zu m  S ta a t 
in  w e ites te  V o lk s s c h ic h te n  zu tra g e n . D e r A rb e ite r  s o llte  e inen gesetz
lic h e n  A n s p ru c h  an den S ta a t be kom m e n  u n d  d a m it  a m  S taa tsgedanken  
ü b e rh a u p t in te re s s ie r t w e rden. H ie r in  la g  ab e r zug le ich  der G ru n d  
de r S pannung, d ie  s ich  im  L a u fe  der D e b a tte  zw ischen  dem  K a n z le r  
u n d  den P a rte ie n  des R e ichstages e n tw ic k e lte . K e in e  P a r te i w a r g ru n d 
s ä tz lic h  gegen eine o b lig a te  S o z ia lve rs ich e run g , jede  fü rc h te te  aber 
e in  Ü b e rh a n d n e h m e n  des s ta a tlic h e n  E in flu sse s  u n d  d a m it  eine S chm ä
le ru n g  de r e igenen E x is te n z . W as sc h lie ß lic h  nach  d re ijä h r ig e n  V e r 
h a n d lu n g e n  als U n fa llve rs ich e ru n g sg e se tz  z u r W e lt  kam , w a r e in  
K o m p ro m iß , de r jedoch , t ro tz d e m  S taa tszuschuß  u n d  R e ic h s a n s ta lt 
n ic h t  du rch g e ko m m e n  w a ren , du rcha us  B ism a rcksche s  G epräge t ru g .  
D ie  S ozia lgese tzgebung b lie b  se in  W e rk .

A n  de r vo rlie g e n d e n  A r b e it  b le ib t  le d ig lic h  zu bedauern , daß sie 
n ic h t  auch  d ie  an de ren  V e rs iche rungszw e ige , d ie  ja  g le ic h z e itig  e n t
s ta n d e n  s in d , m itb e h a n d e lt .  D ie  z a h lre ic h  a n g e fü h rte n  P resses tim m en  
je n e r Z e it  ve rm ö g e n  a u ch  ü b e r das b e h a n d e lte  S ach ge b ie t h in a u s  zu 
in te re ss ie re n . G e rha rd  O h lh o ff-B ro m b e rg .

Dr. Walter Bloch: Die deutschen Genossenschaften in Westpolen. D iss . 
F re ib u rg  i.  B r .  1938.

D ie  im  Jah re  1936 abgeschlossene u n d  1938 herausgegebene A rb e it  
is t  d ie  e inz ige  zusam m enhängende D a rs te llu n g  des d t.  G enossenschafts
wesens in  P o len , d ie  zu p o ln . Z e it  ersch ienen is t .  L e id e r  m u ß te  s ich  
de r V f .  a u f W e s tp o le n  be sch ränken , na chd em  u rs p rü n g lic h  das ges. d t. 
G en.w esen in  P o le n  b e h a n d e lt w u rd e . A u c h  e in  K a p ite l ü b e r d ie  d t. 
G enossenschaften im  R a h m e n  der gesam ten  Genossensch. in  P o len  
is t  le id e r  in  « F o r tfa ll gekom m en.

B e h a n d e lt w ir d  in  zw e i H a u p tte i le n  d ie  Gesch. der Genossen
sch a fte n  b is  z u r G eg enw art u n d  ih re  S t ru k tu r ,  T ä t ig k e it  u n d  f in a n 
z ie lle  Lage . D ie  D a rs te llu n g  b e rü c k s ic h t ig t  a lle  e insch läg ige  L i te r a tu r  
u n d  b r in g t  v ie l Z a h le n m a te r ia l. I n  e inem  besonderen A n h a n g  s in d  
za h lre ich e  s ta tis tis c h e  A ng ab en  ü b e rs ic h t lic h  zusam m engefaß t.

E s  w a r zu po ln . Z e it  n ic h t  im m e r zw eckm äß ig , d ie  G eschlossen
h e it  u n d  in n e re  K r a f t  des d t. G enossenschaftswesens g a r zu sehr zu 
b e to n e n  u n d  der G egenseite G e legenhe it zu S e lb s tb e tra c h tu n g e n  zu
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geben. M a n  b e m e rk t da he r m anche S te lle  im  T e x t,  in  der s ich  der 
V f. B esch rän kun gen  au fe rlegen  m uß te . E s w ä re  w ünschensw ert, w enn 
i n  e ine r 2. A u f l.  diese w e r tv o lle  A rb e it  a u f ih re n  u rs p rü n g lic h  beab
s ic h tig te n  U m fa n g  e rw e ite rt,  das Z a h le n m a te r ia l b is  1938 bzw . 39 
e rg ä n z t w ü rd e  u n d  d ie  L e is tu n g  des d t. Genossenschaftswesens fü r  
den K a m p f de r d t. M in d e rh e it  im  p o ln . S ta a t ih re  v e rd ie n te  W ü rd ig u n g  
e rfü h re . D ie  v o rlie g e n d e  A usgabe aber b e h ä lt ih re n  W e r t  a ls g ru n d 
legende V e rö ffe n t lic h u n g  u n d  w ir d  A u s g a n g s p u n k t f ü r  a lle  spä te ren  
B eh a n d lu n g e n  dieses T hem as w e rden . G e rha rd  O h lh o ff.

Sozial- und Kulturgeschichte.
E. Schiatter: Jüdische Gaunerbanden zwischen Oder u. Weichsel. N e u 

d a m m  u. B in .,  J. N e u m a n n . 38 S.
W ie  auch  in  d iesem  J a h rh ., besonders nach  1918, das R e ich  d u rc h  

aus P o le n  e in w a n d e rn d e  jü d .  G au ne r schw er h e im g esuch t w u rde , so 
schon u m  1800 d u rc h  solche aus dem  Posenschen. I h r  M it te lp u n k t  
w u rd e  das G re n z s tä d tc h e n  B etsche, von. w o  aus sie 4 P ro v in z e n  u n 
s ich e r m ach te n . Das N e s t w u rd e  1831 g e sch ick t ausgehoben, w ozu 
K om m issa re , b e r it te n e  L a n d jä g e r  u n d  12 zuve rläss ige  M ese ritze r B ü rg e r 
b e itru g e n . I n  d ie  U n te rs u c h u n g , d ie  schon, b a ld  11 000 T a le r  kos te te , 
w u rd e n  a llm ä h lic h  520 M enschen aus versch iedenen  G egenden v e r 
w ic k e lt .  150 B e ru fsd ie b e  w u rd e n  a u f gewisse Z e it  u n sch ä d lich  ge
m a c h t, d ie  in  20 J a h re n  ü b e r 800 V e rb re c h e r, m e is t gew a ltsam e D ie b 
s tä h le , begangen u n d  m e h r a ls 210 000 T a le r e rb e u te t h a tte n . D ie  
G e ric h ts a k te n  fü l l te n  s c h lie ß lic h  2050 B ä n d e !

V e rf. s c h ild e r t  nun. eine R e ihe  d ieser U n ta te n , D e r ta lm u d is c h e  
G ru n d s a tz , n u r  N ic h t ju d e n  zu besteh len , w a r auch  h ie r  w irk s a m , 
in d e m  nach  e inem  R a u b , b e i dem  e in  Jude  v e rs e h e n tlic h  das O p fe r 
gew o rden  w a r, je d e r aus de r losen D iebesbande seinen A n te i l  z u rü c k 
gab. A b e r b e i e ine r besonders g ü n s tig e n  G e le ge nh e it w u rd e  sogar 
a m  S a b b a th  gestoh len  (S. 23). M e h rfa c h  schü tzten, e rk a u fte  Zeugen 
d ie  D iebe  v o r  S tra fe  (S. 21, 24). V e rf. b e s c h re ib t d ie  V e rfa h re n s 
w e isen genau s a m t den F a ch a u sd rü cke n  de r G aunersprache, d ie  m e is t 
h e b rä isch , se ltene r d t .  oder p o ln . (z. B . d rą g  =  H e be bau m , S. 29) 
s in d . G e le g e n tlich  „b a ld o w e r te “  e in  jü d .  P o liz e is p itz e l se lbs t G elegen
h e ite n  fü r  d ie  D iebe  aus. L e h rre ic h  is t ,  daß d ie  F ra u  eines solchen, 
des Jos. A d o lf  R o sen th a l, dem  e ig e n tlic h  d ie  A u fd e c k u n g  de r ganzen 
Sache zu v e rd a n k e n  w a r, v o m  C h ris te n - zum  J u d e n tu m  ü b e rg e tre te n  
w a r (S. 37), w ä h re n d  R o s e n th a l se lbs t s p ä te r c h r is t l ic h  w u rd e  (S. 38). 
Ä lte s te  de r G em einde w a ren  z. T . se lbs t D iebe. A . L .

Dr. Duckert: Die Juden von Betsche. E in  B e itra g  zu m  „ W ir k e n "  
de r Ju d e n  im  deu tschen  O sten. H a n n o v e r, M . & H . Schaper, 1939. 
63 S., 7 Z e ichnungen , 1,50 R m . (V e rö ffe n tlic h u n g e n  des rassen
p o lit is c h e n  A m te s  der N S D A P  u n d  des R e ichsbundes der K in d e r 
re ich e n  G au M a rk  B ra n d e n b u rg , B d . 1).

D ie  z u fä ll ig  fa s t  g le ic h z e itig  m it  de r S c h ia tte r ’ sehen ersch ienene 
G e m e in s c h a fts a rb e it des V e re rbungsw issenscha ftlichen . S em ina rs  der 
H o chsch u le  fü r  L e h re r in n e n b ild u n g  in  S chne idem üh], zusa m m en ges te llt 
v o n  se inem  L e ite r ,  D r . .D u c k a r t ,  üb e rsch n e id e t s ich  m i t  dem  v o r ig e n  
H e f t  e rfre u lic h e rw e is e  n u r  w e n ig . L e h rre ic h  s in d  h ie r noch  besonders 
d ie  Z e ichnungen , d ie  e inen E in b l ic k  in  d ie  H e r k u n f t  ( fa s t d ie  H ä lf te  
aus Posen u. W es tp reu ß en ), d ie  B e ru fe  (über d ie  H ä lf te  „ H a n d e l“ ), 
das S te rb e a lte r, d ie  A b w a n d e ru n g  u n d  e in ig e  s ip pe nge sch ich tlich e  
u n d  ve re rb u n g sw isse n sch a ftlich e  B e o ba ch tun ge n  ü b e r B e tsch e r J u d e n 
fa m il ie n  b rin g e n . A . L .
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Zofia Gronowska i Walenty ObrębsM: Spożycie rodziny w gospodar
stwach karłowatych w latach 1930— 33. [F a m ilie n v e rb ra u c h  in  
Z w e rg w ir ts c h a fte n  1930— 33]. B ib lio te k a  P u ła w s k a  N r . 82. W a r. 
1937. 106 S.

D ie  V e rf. haben  d ie  B u d g e ts  v o n  32 W ir ts c h a fte n  in  P od o lien , 
27 aus der G egend v o n  P rze m yś l, 38 aus S ü d m itte lp o le n , 21 aus de r 
Gegend zw ischen  K ra k a u  u n d  K a t to w itz  u n te rsuch en  können. Ih re  
A rb e it  is t  n a tu rg e m ä ß  v o r  a lle m  s ta tis t is c h . A us ih re n  v ie le n  Zah len 
habe  ic h  fo lg en de  M it te lw e r te  be re ch n e t: A usgaben p ro  P erson  m  zł

f ü r :
W äsche, K le id u n g , Schuhe
P e tro le u m ..................................
B ü c h e r, Z e itu n g e n ..............
T a b a k  .......................................
A lk o h o l ....................................
T  ee ..............................................
Z u c k e r .........................................

1930/31 1931/32 1932/33
60,47 41,11 35,68

4,66 4,40 2,99
2,79 1,74 0,93
9,94 7,46 5,17
4 ,— 2,15 1,44
0,50 0,40 0,23

? 5,95 4,75

Das P ro b le m  der V e re le ndu ng  der p o ln isch e n  Z w erg ba ue rn  (d. h . 
so lcher m i t  w e n ig e r als 2,5 ha , u n d  das s in d  e in  D r i t t e l  a lle r B a u e rn  
in  P o le n !)  is t  so w ic h t ig ,  daß ic h  den In h a lt  d ieser S c h r if t  ande rsw o 
a u s fü h r lic h e r anzeigen w i l l .  D a he r h ie r  n u r  der H in w e is , daß n ic h t  
n u r  der E in k a u f  v o n  M a rk tg ü te rn  w ie  oben geze ig t s ta rk  z u rü c k g e h t, 
sonde rn  daß sogar das D o r f  s ich  n ic h t  m eh r s a t t  iß t ,  w ie  diese vo n  
m ir  berechnete  T a b e lle  der M it te lw e r te  aus ganz P o len  e rg ib t, A n 
gaben p ro  E rw a chse ne r in  kg , M ilc h  in  L i te r n ,  K in d e r  u n te r  14 Jah ren  
s in d  als 0 ,6 E rw achsene ge rechnet. B e i den K a r to f fe ln  is t  1/3 als A b 
fa l l  in  A b re c h n u n g  g e b ra c h t:

1931/32 1932/33
F le isch 17,8 12,9
B u t te r  . . . 1,6 1,8
M ilc h  ___ 351,6 389,9
K a r to f fe ln  . 258,6 283,9
G rü tz e  . . . . 17,9 19,9
M e h l .......... 174,3 172,2

fü r  1930/31 m achen d ie  V e rf. 
ke ine  A ngaben , d ie  W e rte  
w a re n  s iche r hö he r als 
1931/32.

D e r B a u e r e rn ä h r t s ich m eh r u n d  m eh r n u r v o n  M ilc h  un d  K a r 
to ffe ln . B ed en ken  w ir  auch, daß e in  B au e rn b u rsch e  im  H eere p ro  
J a h r 109 k g  F le isch  e rh ä lt,  zu H ause  o f t  n ic h t  e in  Z e h n te l d ieser M enge. 
D ie  F o lg e n  k a n n  m an  s ich  ausm alen. W a lte r  Maas.

Marcin Kacprzak: Wieś Płocka, warunki bytowania. [Das P lo tz k e r  
D o r f,  d ie  D ase insbed ingungen ]. W a r., I n s t y tu t  S p ra w  S po łecznych, 

1937. ’ 212 S.
D e r V e r f.,  D r .  m ed., u n te rs u c h te  1930— 32 d ie  h yg ie n isch en  V e r 

h ä ltn isse  des K re ises P lo tz k  in  M itte lp o le n . N a ch  k u rz e r ge og ra p h i
scher, h is to r .  u. a n th ro p o lo g . C h a ra k te r is ie ru n g  der G egend w e rden  
d ie  w ir ts c h a f t l . ,  soz ia len  u n d  k u ltu re lle n  V e rh ä ltn is s e  der D o rfb e 
w o h n e r beschrieben. D ie  E rgebn isse  s in d  a m  Schluß noch e in m a l 
in  40 T a fe ln  zusam m engefaß t. Das B u c h  b r in g t  a u f fa s t je d e r Seite 
eine P h o to g ra p h ie  u n d  is t  eine re iche  F u n d g ru b e  gese llscha ftsw issen
s c h a ftlic h e r, v o lk s k u n d lic h e r,  so z ia lh yg ien ische r A ngaben . Ic h  habe 
in  D M P  V . 564 /65  a u f seine B esch re ibun g  der d t.  K o lo n is te n  h ie r h in 
gew iesen u n d  e in ige  seiner s ta tis tis c h e n  A ng ab en  fü r  d ie  G esam t
b e v ö lk e ru n g  v e rö ffe n t lic h t.  M i t  der P u b lik a t io n  dieses B uches b e tra t
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de r V e r f. N e u la n d . Das B u c h  is t  w e r tv o ll,  schade n u r  (vom  S ta n d 
p u n k t  eines w e ite re n  Leserkre ises), daß d ie  englische Z usam m en
fassung  S. 211 n u r  d ie  M e th o d e n  aber n ic h t  d ie  E rgebn isse beschre ib t, 
es w ä re  so e in fach  gewesen, den s ta t is t is c h e n  T ab e lle n  noch englische 
T ite lk ö p fe  be izu fügen . H e rvo rg e h o b e n  seien noch d ie  G ru n d r iß 
ze ichnungen  v o n  H ä u s e rn  S. 194— 205 u n d  der F ragebogen des V e rf. 
S. 206— 209. W a lte r  Maas.

Geistesleben.
Stefania Skwarczyńska, Teoria listu [T h e o rie  des B rie fe s ], L e m b . 1937 

T o w a rz . N a uko w e . 8°, 373 S.
E in  S pe z ia lw e rk , dem  der L a ie  k a u m  A u fm e rk s a m k e it  schenken 

w ird .  U n d  doch e n th ä lt  es eine U nm enge  w issensw erten  S to ffes  über 
d ie  se inem  W esen nach „k u rz e n  S c h r if ts tü c k e “  ( la t. b reve), d ie  u r 
s p rü n g lic h  a u f H o lz -  und. T o n ta fe ln  oder auf. „ B lä t t e r n “  (daher l i s t  =  
liść) geschrieben w u rd e n  u n d  je  nach  Z e it  u n d  U m s tä n d e n  e inen  m in d e r 
oder m eh r be ach te nsw erten  U m fa n g  e rre ich te n . D ie  V e rf.,  eine aus
gezeichne te K e n n e r in  der B r ie fe  des k lass ischen A lte r tu m s , der B r ie fe  
der c h r is t l . - la te in .  Z e it  u n d  der in  neue rer Z e it  ^e rfa ß te n  B r ie fe , se tz t 
s ich  m i t  dem  In h a lt  u n d  der F o rm  dieser L ite ra tu re rz e u g n is s e  aus
e inande r. I n  d e r E in le itu n g  u. in  12 A bsch n . b e h a n d e lt sie a u s fü h r lic h  
den U rs p ru n g , d ie  E n tw ic k lu n g s g e s c h ic h te  des B rie fe s  u n d  d ie  B e 
d e u tu n g  de r E p is to lo g ra p h ie  fü r  das schönge is tige  S c h r if t tu m , fü r  
d ie  S p ra chku nd e , fü r  d ie  K u ltu rg e s c h ic h te  u n d  fü r  d ie  ande ren  Ge
b ie te  de r W issen scha ften . G anz besondere A u fm e rk s a m k e it  sch e n k t 
sie der äs th e tisch e n  Seite de r B r ie fe  a ls a n g e w a n d te r L ite ra tu rg a t tu n g ,  
de r s e lb s tä n d ig e n  S te llu n g  der B r ie fs te lle fe i im  S c h r if t tu m , den G ru n d 
sätzen, dem  psych o lo g isch e n  A u fb a u  u. dem  Z w eck der po e tisch en  u. 
g e sch ä ftlich e n  P rosa b rie fe , e n d lic h  auch  dem  E in f lu ß  z iv i l is ie r te r  V ö lk e r  
u. h e rv o rra g e n d e r Personen a u f den F o r ts c h r i t t  de r B r ie fs te lle re i.  I n  
den le tz te n  A b s c h n itte n  f in d e t  m an v ie l N ebensäch liches, w ie  V e r 
sch luß  u. V e rs ieg e lu ng  der B r ie fe , S c h re ib m itte l,  T in te , P a p ie r, G ü te  
u. F o rm a t dess., G än sek ie lfede r, S ta h lfe d e r, F ü llh a lte r ,  S chre ibm asch ine ) 
u n d  B e fö rd e ru n g s m itte l de r K o rre sp o n d e n z . I m  Z usam m enhänge d a 
m it  w e rde n  d ie  besten B r ie fe  b e rü h m te r Personen a n g e fü h r t oder 
e rw ä h n t, w ie  —  u m  n u r  e in ige  B e isp ie le  zu nennen —  G e lle rts  S am m 
lu n g , d ie  v o r  a lle m  d u rc h  eine n a tü r lic h e  S c h re ib a rt ge kennze ichne t 
is t  u n d  de ren  S t i l  s ich  d a n n  auch  b a ld  das ge b ild e te  deutsche P u b lik u m  
ane igne te , d ie  v o n  M a n u tiu s  v e ra n s ta lte te  w ic h t ig e  S a m m lu n g  ita l ie n .  
B r ie fe  (L e tte re  v o lg a r i d i d iv e rs i n o b ilis s im i n o m in i) ,  d a n n  S am m lungen  
so lche r h e rv o rra g e n d e r in d iv id u e lle r  B r ie fs c h re ib e r w ie  C icero, P lin iu s , 
G oethe, F ic h te , K le is t ,  Pasca l, V o lta ire ,  B y ro n , M ic k ie w ic z , C iesz
k o w s k i u. a. E s w e rde n  auch  lite ra r is c h e  W e rk e  in  B r ie f fo rm  h e ra n 
gezogen u n d  g e w ü rd ig t. V o n  g ro ß e r B e d e u tu n g  s in d  d ie  A ng ab en  über 
d ie  F a c h l ite ra tu r .  K a r l  G ram s.

Neumann, Friedr. Wilh.: Geschichte der russischen Ballade. I n :
S c h r ifte n  der A lb e r tu s -B ib l.  G e is tesw issenscha ftl. R e ihe . B a n d  5.
O s t-E u ro p a -V e r la g , K ö n ig s b e rg  1937. 353 S.

Das ■ v o rlie g e n d e  B u c h  is t  d ie  re ife  F ru c h t  la n g e r A rb e its ja h re . 
D u rc h  d ie  V e rd e u ts c h u n g  a lle r  russ. Z ita te  is t  d ie  L e k tü re  je de m  
D e u tsche n  e rm ö g lic h t. I n  e ine r Z e it,  in  der d ie  d t.-ru s s . V o lk s tu m s 
begegnung in  e in  neues en tsche idendes S ta d iu m  e in g e tre te n  is t ,  is t  
je d e r ge w isse nh a fte  V e rsu ch  der D a rs te llu n g  des W esens de r ö s tlic h e n  
S p h in x  d a n k b a r zu begrüßen. Das N a ch s in n e n  ü b e r d ie  G esch ich te  
de r russ. B a lla d e  is t  auch  in  der k r ie g e r fü llte n  ra u h e n  W ir k l ic h k e i t
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ke ine  u n n ü tz e  Z e itv e rg e u d u n g , da es zu e ine r E rk e n n tn is  fü h r t ,  d ie  
g e g e n w ä rtig  den g rö ß te n  p o lit is c h e n  G e w in n  sow oh l fü r  das d t .  w ie  
f ü r  das russ. V o lk  b e d e u te t: „e s  gab  u n d  g ib t  e in  R u ß la n d , daß s ich  
v o m  im p e r ia lis t is c h e n  R u ß la n d  des W e ltk r ie g e s  ra d ik a l u n te rsch e id e t, 
n ä m lic h  e in  R u ß la n d , das m it  D e u ts c h la n d  engstens v e rb u n d e n  is t .  

R adom . E . R u d e rt.

Dr. Irmgard Groß-Markner: Danzigs Dichtung und Geistesleben im 
Zeitalter Friedrichs des Großen. W ü rz b u rg -A u m ü h le , K . T r ie ls c h  
V e r l.  1939. 93 S.

D a n z ig  im  18. Jh . :—  d. h . p o lit .  b e tra c h te t :  D a n z ig  im m e r noch 
u n te r  der sog. „S c h u tz h e r rs c h a ft “  de r K ö n ig e  v o n  P o len , u n a u fh ö r
lic h e r  u n d  zäher K a m p f d. S ta d t u m  ih re  v o n  G en e ra tio n  zu Gene
r a t io n  ü b e r lie fe r te n  P r iv ile g ie n , d ie  G a ra n te n  ih re r  p o lit .  u n d  w ir t -  
s c h a ftl. S e lb s tä n d ig k e it u. d a m it  ih res  D e u tsch tu m s . G erade d. V e r
h ä ltn is s e  in  D zg . zeigen bes. d e u tlic h  den un lö sb a re n  Zusam m enhang 
zw. p o lit is c h e m , w ir ts c h a ft l ic h e m  u n d  k u ltu re lle m  Leben. D e r b ü rg e rl. 
M ensch, de r m i t  seinen Id e a le n  als V o rb ild  fü r  den M enschen s c h le c h t
h in  a u f t r a t ,  w u rd e  zum  T rä g e r eines a u ß e ro rd e n tlic h e n , s ta rke n  S e lbst
bew uß tse ins  u. d ieser w oh lh ab en de  B ü rg e rs ta n d  w a r auch der K u l tu r 
trä g e r. K ü n s te  u. W issen scha ften  fa n d e n  be i ih m  A u fn a h m e , aber 
anges ich ts  des re a lis t is c h  g e r ic h te te n  S innes d. D a n z ig e r is t  es n u r  
n a tü r lic h ,  w e nn  er an  sie den M aß s ta b  p ra k t.  V e rw e n d b a rk e it h e ra n 
tru g .  W as in  d iesem  Jh. in  Dzg. an v o lk s tü m lic h e n  S c h r i f t tu m  e n t
s tan d , en tsp ra n g  w e n ig e r ä s th e tische n  als ' p ra k tis c h e n  B ed ü rfn isse n , 
w esha lb  se in  W e r t  auch  n ic h t  im  n u r  K ü n s tle r is c h e n  zu suchen is t ,  
son de rn  in. se iner B e d e u tu n g  fü r  das p o lit is c h e , sozia le  u. k u ltu re l le  
L e be n  je n e r Z e it. D ic h tu n g  m uß  h ie r  als n a tio n a le  Lebe nsm ach t, e in 
g e g lie d e rt in  d. v ö lk .  G esa m to rgan ism us  ge w e ck t w erden. W ie  d ie  
D ic h tg ., d ie  das Lebensganze eines V o lkes  ü b e rh ö h t, s ich  gerade im  
g renzd tschn . R a u m  als S ch icksa l bes tim m ende  M a c h t a u s w irk t,  ze ig t 
a m  d e u tlic h s te n  dasjen ige S c h r if t tu m , das sich m it  den p o lit .  Z e it 
ere ign issen b e s c h ä ftig t.

G roß  is t  d ie  Z a h l der S c h r ifte n , d ie  s ich  dem  po ln . T h ro n fö lg e k r ie g  
1733 zuw endet. W e it  m eh r als fü r  d ie  A ng e lege nh e ite n  des p o ln . K ö n ig s 
hauses in te ress ie ren  s ich  d ie  D a n z ig e r aber fü r  d ie  fo lg en de n  V org än ge  
in  P reußen, d. h . v o r  a lle n  D in g e n  fü r  F r ie d r ic h  d. G r. M i t  se iner O s t
p o l i t ik  k o n n te  s ich d ie  a u f ih re  re p u b lik a n is c h e  Verfassg. s to lze  H a n 
d e lss ta d t a lle rd in g s  n ic h t  e in v e rs ta n d e n  e rk lä re n , u. u n v e rh o h le n  gab 
sie ih re m  U n m u t d a rü b e r A u s d ru c k . D em gegenüber fe h lt  es n u n  auch 
n ic h t  an  S c h r ifte n , d ie  den D a n z ig e rn  ih re n  unbeugsam en W ille n , ih r  
zähes F e s th a lte n  an. üb e rko m m e n e n  T ra d it io n e n  zum  V o rw u r f  m achen. 
A b e r d ie  D a n z ig e r b ra u c h te n  den S c h r it t ,  ih re  S e lb s tä n d ig k e it a u f
gegeben zu haben, was F r ie d r ic h  d. G r. n ic h t  m eh r e rleb te , n ic h t  zu 
bereuen. Ih re  F reud e  üb e r d ie  d a n k  p reuß ische r M aß na hm e n  e rfo lg te  
W ie d e rb e le b u n g  des H a nd e ls , w ie  ü b e rh a u p t des ge sa m ts tä d tisch e n  
Lebens, bezeugten sie in  zah lre iche n  G ed ich ten . A b e r ke ine  H e rrs c h e r
g e s ta lt t r a t  so in  d. M it te lp u n k t  d ic h te r is c h e n  Schaffens w ie  d ie  
F r ie d r ic h s  d. G r., o b w o h l, w ie  be re its  gesagt, seine O s tp o l it ik  in  D a n z ig  
n ic h t  g e b ill ig t  w u rde . Besonders R a u ffe yse n  p re is t  in  S ch la ch tg e d ich te n  
den großen K ö n ig . A rc h e n h o ltz  s c h re ib t d ie  „G e s c h ic h te  des 7 - jä h rig e n  
K rie g e s  in  D e u ts c h la n d “ . H a tte  m an  frü h e r  im m e r n u r  d ie  d rü cke n d e n  
L a s te n  des K rie ge s  gesehen, so e n td e ck te  m a n  je tz t  p lö tz lic h  idee lle  
W e rte . K ra m p itz  e rsch e in t F r ie d r ic h  n ic h t  w e n ig e r v e re h ru n g s w ü rd ig  
a ls de r g e k rö n te  W eise, der seinen U n te r ta n e n  d ie  in n e re  F re ih e it  ge
s c h e n k t h a t. W as A rc h e n h o ltz  in  se inem  G e sch ich tsw e rk  beschrieben, 
R a u ffe yse n  u. K ra m p itz  d ic h te r is c h  besungen, h a tte n , w u rd e  y o n  dem  
aus D a n z ig  g e b ü rtig e n  D a n ie l C hod ow iezk i, dem  getreuen. S ch ild e re r
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d. fr id e r iz ia n is c h e n  Z e ita lte rs , b i ld l ic h  fes tge ha lte n . Seine B ild e r  
s c h ild e rn  d. K ö n ig  so, w ie  ih n  d. Ze itgenossen sahen u. s in d  d a d u rc h  
zu v o lk s tü m lic h e n , g e sch ich tlich  w ie  k ü n s tle r is c h  w e r tv o lle n  D o k u 
m en te n  se iner P e rs ö n lic h k e it u. seines ganzen Z e ita lte rs  gew orden . —  
ISTeben d. 7 .- jä h r. K r ie g  t r a t  als zw e ites großes E re ig n is  des 18. Jh. 
d ie  F ra n z . R e v o lu t io n , d ie  an fangs v o n  de r M e h rz a h l der d tsch n . Z e it 
genossen als A n b ru c h  eines go ldenen Z e ita lte rs  f re u d ig  b e g rü ß t w u rde . 
I n  D a nz ig , de r S ta d t, deren G esch ich te  ja h rh u n d e rte la n g  e in  f o r t 
gese tz te r K a m p f u m  d. F re ih e it  w a r, deren B ew oh ne r den g rö ß te n  
W e r t  a u f U n a b h ä n g ig k e it le g ten , m u ß te n  d ie  R e v o lu tio n s id e e n  n a tu r 
gem äß großen W id e rh a ll f in d e n . D u rc h  d ie  fo lgenden  E re ign isse  be
le h r t ,  sah m an  e in , daß p o lit .  F re ih e it  u. m ensch liche  V e rv o llk o m m n u n g  
Id e a le  b lie b e n  u. d. E n ttä u s c h u n g  w a r g roß . M a n  such te  desha lb  b a ld  
w ie d e r Z u f lu c h t  in  der V e rg a n g e n h e it u. w id m e te  s ich  S to ffe n  aus d. 
d tsch n . V o rz e it.  —  D ie  V o r lie b e  fü r  d t.  W issenscha ften , das S treben 
nach  E rw e ite ru n g  der h is to r is c h e n  u n d  lite ra r is c h e n , n a tu rw is s e n 
s c h a ftlic h e n  u. ju r is t is c h e n  K e n n tn is s e  fü h r te  z u r G rü n d u n g  vo n  ge
le h r te n  G ese llschaften. A lle s  das s in d  Bew eise fü r  e in  reges Geistes- 
u K u ltu r le b e n  D anz ig s  i. 18. Jh.

Posen. R ie h . B re y e r.

Hugo Abs: Die Matrikel des Gymnasiums zu Elbing (1598—1786).
H g g . v . . . .  I n :  Q ue lle n  u. D a rs te llg n . z u r Gesch. W e s tp r., hgg. v o m  
W es tp r. G esch ich tsve re in , B d . 19. 1. L ie f.  (S. 1— 240). D zg ., D zger 
Verlagsges. (P a u l R osenberg) 1936.

D ie  vo rlie g e n d e , fü r  S ff. w ic h tig e  V e rö ffe n t l.  b r in g t  den T e x t  der 
M a tr ik e l,  w ä h re n d  d ie  2. L ie f,  d ie  E in l. ,  den R est der M a tr .  u. d ie  R e
g is te r e n th a lte n  so ll. E in e  a u s fü h rlic h e re  B espr. spa ren  w ir  uns b is 
d a h in  au f. Schon de r vo rlie g e n d e  T e il e rm ö g lic h t a l le r le i le h rr . B e 
o b a c h tu n g e n : G le ich  a u f d e r 1. T e x ts e ite  f in d e n  w ir  z. B . e inen  Joannes 
H in tz  P o lonus , was a lso ze ig t, daß diese la n d s m a n n s c h a ftl. B eze ichnung  
keineswegs im m e r, w ie  d ie  P o le n  g lau ben  m achen w o lle n , das V o lk s tu m  
zu bezeichnen b ra u c h t, ä h n l. S. 15, W ilh .  G rü n e w e id t e in  E n g e llä n d e r. 
Ü b e rh a u p t is t  übe rraschend , v o n  w ie  w e it  d ie  S cho la ren  in  d ie  w e s tp r. 
S ta d t gekom m en s ind . D ie  d t. N a m en  he rrsche n  aber du rchu as  v o r ,  
u. d ie  p o ln . A de lsn am en  b e tre ffe n  z. T . v e rp o lte  G esch lech te r. 1637 
f in d e n  w ir  in  der „C la ss is  ge rm an ica  s u p e r io r“  u. a. G eorg  W adson 
v o n  B ra m b e rg , a lso B ro m b e rg , das angeb l. re in  p o ln . gewesen sein 
s o llte  (nach p o ln , B e h a u p tu n g e n ). E in e  F ü lle  v o n  A n m , b r in g t  w e ite re  
A ngaben  oder w en igstens V e rm u tu n g e n  üb e r d ie  S chü le r, ih re  w e ite re n  
S ch icksa le . H ie r in  s te c k t de r g rößere  T e il de r A rb e it  de r a u fs c h lu ß 
re iche n  u. m i t  D a n k  zu beg rüßenden S c h r ift .

D . Alfr. Kleindienst: Die dt. Schule in Luck. L u tz k  1939, A tla s . 30 S., 
22 A b b .

„ E in  A u s s c h n itt  aus ja h rz e h n te la n g e m  R in g e n  des D tm s . in  W o l
h y n ie n “ , so n e n n t der v e rd ie n s tv o lle  F ü h re r  de r D t.  im  ehern. P o ln .- 
W o lh . m i t  R e c h t seinen m it  v ie le n  A b b . ge schm ü ckte n  B e r ic h t.  U n te r  
w e lchen  S c h w ie rig k e ite n  d ie  zähen  D t .  des G eb ie ts ih r  Schulwesen 
au sge ba u t h a be n  u . w ie  es ih n e n  v o m  S ta a t zersch lagen w u rde , is t  
a u fs c h lu ß re ic h  d a rg e s te llt. N u n m e h r e rm ö g lic h t d ie  U m s ie d lu n g  den 
schon im  W e ltk r ie g  u. b a ld  danach  sch w e rg e p rü fte n  Vgg. d ie  M ö g lic h 
k e i t  eines W ie d e ra u fb a u s  u n te r  d t. H e rrs c h a ft.  ,

A . L .
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Kunstwissenschaft.
M itte ilu n g e n  aus Rocznik Krakowski, w y d a w n ic tw o  T o w a rz y s tw a  m i

ło ś n ik ó w  h is to r y i i  z a b y tk ó w .
Das J a h rb u c h  des G esch ich tsve re ins  fü r  K ra k a u , herausgegeben 

s e it 1898 in  g u t  au sg e s ta tte te n  H e fte n  m it t le re r  G röße, d a r f  u n te r  den 
po ln ische n  g e sch ich tlich e n  Z e its c h r if te n  als eine der besten g e n a n n t 
w erden . D ie  A u fsä tze , v o n  e inem  k le in e n  K re ise  v o n  M ita rb e ite rn  
v e r fa ß t,  be h a n d e ln  T hem e n  z u r G esch ich te  der S ta d t u n d  ih re r  D e n k 
m ä le r. So lange  K ra k a u  R es idenz de r p o ln isch e n  K ö n ig e  w a r, m ach te n  
s ich  d o r t  tü c h t ig e  K ü n s t le r  ansässig, w e lche n ic h t  n u r  fü r  K ra k a u , 
sonde rn  auch  fü r  andere  O rte  des R eiches bedeutsam e W e rk e  schu fen, 
de r be ka n n te s te  v o n  ih n e n  V e it  S toß. A u s  den neueren  Ja h rgä nge n  
so llen  h ie r e in ige  F o rschu ng en  v o n  a llge m e ine r B e d e u tu n g  besprochen 
w e rde n .

B d . 21 1927, V e rfasse r J. M u c z k o w s k i u n d  J. Z d a n o w s k i, das 
Le be nsw e rk  des H a n s  Süß v o n  K u lm b a c h  be ha nd e ln d , w u rd e  schon 
v o n  L a t te rm a n n  D W Z  25, 1929, S. 173 angeze ig t. V o n  Süß, e inem  
Zeitgenossen D ü re rs , s in d  v ie r  ge m a lte  F lü g e la ltä re  b e k a n n t ge w o rden ; 
der eine, v o n  1513, b e f in d e t s ich  in  der S e b a ld u s -K irc h e  in  N ü rn b e rg , 
v o lls tä n d ig  e rh a lte n d e m  k ö s tlich e s  W e rk ;  d ie  G em älde  der d re i a n 
deren , 1511 — 16 fü r  K ra k a u  g e m a lt, s in d  ause inanderge rissen  u n d  in  
versch iedene S am m lun gen  ge la ng t, eine A n b e tu n g  de r K ö n ig e  in  das 
D eu tsche  Museum, in. B e r lin .  D ie  V e rfasse r nehm en an, daß Süß diese 
d re i A ltä re  in  K ra k a u  g e fe r t ig t  ha be ; doch  is t  e in  A u fe n th a lt  des Süß 
d o r t  n ic h t  erw iesen, er k a n n  sie auch  in  N ü rn b e rg  geschaffen haben. 
Das B u c h , m it  g u te n  A b b ild u n g e n  a u s g e s ta tte t, g ib t  eine v o r tre f f l ic h e  
A n sch a u u n g  v o m  W irk e n  des K ü n s tle rs . Im  K ü n s t le r -L e x ik o n  v o n  
T h ie m e -B e c k e r B d . 22, 1928, is t  H a n s  Süß sehr e ingehend v o n  E . B u c h n e r 
d a rg e s te llt, doch fe h lt  d o r t  de r B i ld s to f f .

V o n  den B ild h a u e rn , d ie  s ich  in  K ra k a u  nach  der M it te  des 16. Jhs. 
n iederließ en , s in d  d ie  be iden  be deu tends ten  H ie ro n y m u s  C anaves i un d  
Joh an n  M ic h a ło w ic z ; ih re  W e rk e  s in d  W a n d g ra b m ä le r ita lie n is c h e r  
A u ffa ssu n g . Ü b e r den Lebensgang  u n d  d ie  W e rk e  b e id e r s in d  v e r 
schiedene N a c h r ic h te n  b e k a n n t gew orden , so daß K ry s ty n a  S in ko , 
B d . 21 t  1936, S. 129 u n d  J u lia n  P agaczew sk i, B d . 28, 1937, S. 1, v e r 
suchen k o n n te n , Ü b e rb lic k e  V om  gesam ten  S cha ffen  b e id e r zu geben.

C anavesi, lo m b a rd is c h e r H e rk u n ft ,  e rla n g te  1573_ B ü rg e rre c h t in  
K ra k a u  u n d  s ta rb  d o r t  1582. E r  h a t te  schon 1562 das G ra b m a l des 
E hepaares O r l ik  in  de r D o m in ik a n e r -K irc h e  in  K ra k a u  g e fe r t ig t ;  w i r  
w issen d a rü b e r aus e inem  S tre itv e r fa h re n  u n d  kennen  das n ic h t  m eh r 
bestehende W e rk  aus e ine r Z e ich nu ng . E r  schu f im  D om e in  Posen 
zw e i tü c h tig e  W a n d g rä b e r, der g rä flic h e n  F a m ilie  G ó rka  1574, des 
B isch o fs  K o n a rs k i 1577, be ide d u rc h  d ie  In s c h r i f t  des K ü n s tle rs  be
g la u b ig t;  zu ih n e n  ge se llt s ich  das G ra b m a l R o kosso w sk i in  S am te r. 
D iese d re i D e n k m ä le r um sch ließ en  d ie  B ild w e rk e  m i t  g u te r A r c h i te k tu r ;  
m a n  d a r f  annehm en, daß beides in  E r f in d u n g  u n d  A u s fü h ru n g  das 
W e rk  des C anaves i is t .  D ie  V e rfa sse rin  s c h re ib t ih m  d ie  D e n k m ä le r 
de r E rz b is c h ö fe  D z ie rz g o w s k i in  Gnesen u n d  P rz e re m b s k i in  L o w its c h  
zu, doch  k a n n  diese V e rm u tu n g  n ic h t  überzeugen; gew iß  s in d  es W e rk e  
ita lie n is c h e r  H a n d , aber das e rs te  w u rd e  in s c h r if t l ic h  schon 1554 ge
scha ffen , seine A r c h i te k tu r  k a n n  s ich  m it  den Posener D e n k m ä le rn  
n ic h t  messen, v o m  zw e ite n  W e rk e  b e s teh t n u r  d ie  ty p is c h  geha ltene 
B ild ta fe l.  D e n  A u fs a tz  be g le ite n  m ehrere  g u te  L ic h tb i ld e r ,  v o n  denen 
d ie  v o n  U la to w s k i in  Posen h e rg e s te llte n  A u fn a h m e n  de r be id en  G ra b - 
m ä le r des Posener Dom es besondere A n e rk e n n u n g  ve rd ie nen .

Besser b e g rü n d e t is t  das L e b e n sw e rk  des M ic h a ło w ic z ; er s ta m m te , 
w ie  e r se lbs t a n g ib t, aus U rz ę d ó w  b e i L u b l in ,  w u rd e  1570 in  d ie  Z u n f t  
de r S te in m e tze  in  K ra k a u  au fgenom m en, e rla n g te  d o r t  B ü rg e rre c h t
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1571 u n d  s ta rb  u m  1583 in  L o w its c h , w o h in  e in  g röß e re r A u ft ra g  ih n  
g e fü h r t  h a tte . Seine W e rk e  s in d  d u rc h  In s c h r i f t  u n d  Zeichen be 
g la u b ig t:  d ie  G ra b d e n k m ä le r der B isch ö fe  Izdb ien .sk i im  D om e in  
Posen, Z e b ry d o w s k i u n d  P a d n ie w s k i im  D om e in  K ra k a u , U c h a ń s k i 
in  de r K o lle g ia tk irc h e  in  L o w its c h , e ine r ad e lige n  F ra u  in  der P fa r r 
k irc h e  in  B rz e z in y . D ie  B ild w e rk e  erheben s ich  n ic h t  zu besonderer 
E ig e n a rt, d ie  A rc h i te k tu r  n ic h t  zu de r k la re n  V o lle n d u n g  w ie  be i Cana- 
ves i, sie is t  m it  Z ie ra t  übersponnen , der das s e it de r M it te  des 16. Jhs. 
a u ftre te n d e  n ie d e rlä n d isch -d e u tsch e  R o llw e rk  v e rw e rte t. M ehrere  
M ita rb e ite r  u n d  S chü le r des M ic h a ło w ic z  w e rde n  in. den. S ch riftsa chen  
de r Z u n f t  ge na nn t. A u c h  d ieser A u fs a tz  is t  m it  re ic h lic h e m  B ild s to f f  
versehen, u n d  in  e inem  e ingehenden deutschen. B e r ic h te  is t  das E rg e b n is  
zusam m engefaß t. E in e n  V o rb e h a lt  m öch te  ic h  m achen h in s ic h t lic h  
des V erfassers A ng ab en  ü b e r das G este in  de r A rc h i te k tu r ,  Sand- oder 
K e lk s te in ; er h ä tte  ve rsuchen  so llen , d ie  H e rk u n f t  desselben zu be
s t im m e n . t

B d . 28, 1937, S. 83 u. 229 b e s p r ic h t Z. B o c h e ń s k i d ie  v o n  O sw ald 
B a ld n e r in  N ü rn b e rg  u n d  K ra k a u  gegossenen b ronzenen G eschü tz
ro h re ; d iese lben s in d  nach  der W eise der Z e it  g e fä llig  v e rz ie r t ;  e in  
k le ines  R o h r, 1561 in  K ra k a u  gegossen, b e w a h rt das B e r lin e r  Zeug
haus .

B d . 29, 1937, v e r fa ß t vo n  M . G ębarow icz  u n d  T . M a ń k o w s k i, is t  
de r S am m lun g  der W a n d te p p ic h e  des K ö n ig s  S iegm und  A u g u s t ge
w id m e t, m it  65 A b b . e r lä u te r t.  D iese S am m lun g , dem  Schm ucke der 
R ä um e  des Schlosses W a w e l d ienend , z ä h lte  ehem als an 350 u n d  u m 
fa ß t  g e g e n w ä rtig  noch 136 S tücke . D ie  T epp ich e  w u rd e n  in  den N ie d e r
la n d e n  in  m eh reren  W e rk s tä tte n  g e w irk t ,  d ie  L e itu n g  h a t te  M ich ae l 
C oxien , de r gern  ita lie n is c h e n  V o rb ild e rn  fo lg te ; d ie  G em ä lde -G a le rie  
in  S tu t tg a r t  b e w a h rt e lf G em älde a u f L e in w a n d , d ie  a ls V o rla g e n  oder 
S tu d ie n  g e d ie n t haben m ögen. D a rg e s te llt  s in d  Szenen aus de r Ge
sch ich te  des ä lte re n  M enschengeschlechtes nach  der B ib e l, auch  L a n d 
sch a fte n  m it  T ie re n , dazu gu te  o rn a m e n ta le  S tücke  u n d  U m ra h m u n g e n . 
D ie  S am m lun g , zu de r e in ig e  v e rw a n d te  T ep p ich e  an ande ren  O rte n  
h in z u tre te n , is t  als ein. bedeutendes W e rk  de r n ie d e rlä n d isch e n  W ir k 
k u n s t des 16. Jhs. zu schätzen. J u liu s  K o h te -B e r l in .

Die Bau- und Kunstdenkmäler Schlesiens. Die Bau- u. Kunstd. des 
Kreises Namslau, bearb . v . K . Degen, W . B le y l,  V . W e rb ik , F. Focke. 
— Die Bau- u. Kunstd. d. Stadtkreises Oppeln, bearb . v . G. Schied- 
la u s k y , R . H a r tm a n n , H . E be rle , V e rl. G. W . K o rn ,  B re s la u  1939, 
S. 354 bzw . 290 S.

W ie  in  anderen G auen des R eiches is t  auch  in  Schlesien eine neue 
B esta ndsa u fna hm e  der K u n s td e n k m ä le r im  G ange, d ie  le tz te , in  den 
V e rze ichn issen  v o n  L u ts c h  fes tge ha ite ne  geschah ja  v o r  ru n d  e inem  
ha lb en  J a h rh u n d e rt u n d  is t  in  ih re n  E rge bn issen  lä n g s t ü b e rh o lt.  
N achdem  b e re its  v o r  e in ig en  Jah ren  d ie  e rs ten  T e ile  des K u n s td e n k 
m ä le rverze ichn isses der S ta d t B res lau  in  G ro ß fo rm a t ersch ienen s ind , 
w ir d  n u n m e h r aus dem  R eg.-B ez. Breslau, der dem  K re is  N a m s lau , 
aus dem  R eg.-B ez. O ppe ln , der der R e g ie ru n g s h a u p ts ta d t O ppe ln 
ge w id m ete  B a n d  (E in h e its -Q u a r t fo rm a t)  v o rg e le g t. N a ch  ku rze n  
g e sch ich tlich en , s ta tis tis c h e n , geograph ischen , vo rg e s c h ic h tlic h e n  un d  
k u n s th is to r is c h e n  Ü b e rs ic h te n  fo lg t  in  be iden  F ä lle n  der beschre ibende 
H a u p tte i l,  de r d ie  O rtsa n la ge n , B ü rg e rh äuse r, B au e rn ge hö fte , G u ts 
schlösser, K irc h e n , d ie  gesam te K irc h e n a u s s ta ttu n g , B ild s tö c k e , d ie  
techn ischen  K u ltu rd e n k m ä le r  usw. e rfa ß t u n d  in  d ie  zugehörigen  
S tilepochen  e in o rd n e t. E s e n ts te h t so e in  geschlossenes B i ld  w e lt lic h e r  
u n d  k irc h lic h e r  K u n s te n tfa ltu n g  in  e inem  geschlossenen B e z irk  von  
de r G o t ik  b is  in  d ie  jü n g s te  Z e it, w obe i auch  d ie  ö r t lic h e n  p rä h is to -
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r isch e n  K u n s td e n k m ä le r  eine gewisse B e rü c k s ic h tig u n g  fin d e n . D e r 
Leser is t  e rs ta u n t, was in  e inem  v e rh ä ltn is m ä ß ig  a rm e n  G re n zk re is  
w ie  N a m s la u  an w e r tv o lls te m  K u n s tg u t  zu Tage k o m m t, w o be i n a 
tü r l ic h  d ie  m ä c h tig e n  B a c k s te in k irc h e n b a u te n  in  N a m s lau  u n d  S tre h litz  
d ie  H ö h e p u n k te  b ild e n . T ro tz  de r gem einsam en G renze is t  eine K u n s t
e in w irk u n g  aus dem  W a rth e g a u  n u r  in  e inem  F a lle  fe s ts te llb a r (G locke  
aus G iesdo rf, gegossen 1649 in  L issa ). M ög lich , daß eine u m g e ke h rte  
E in flu ß n a h m e  s tä rk e r  w a r, w ie  s ich  das auch  v o n  den oberschles. N a c h 
b a rk re is e n  sagen lä ß t. O ppe ln  p rä s e n tie r t  s ich  als k le in e r, aber d u rc h  
seine a lte  W e h r- u n d  V e rw a ltu n g s b u rg  n ic h t  un be de u tend e r F ü rs te n 
s itz ;  auch  d ie  b ü rg e r lic h e  K u ltu re n t fa ltu n g  is t  re c h t b e a ch tlich . G o t ik  
u n d  B a ro c k  geben de r S ta d t das G epräge. Sehr g u t s in d  d ie  R e g is te r 
u n d  d ie  ausgezeichneten u m fa n g re ic h e n  B ild e ra n h ä n g e . D ie  w e ite re n  
B än de  w ird  je d e r F re u n d  der sch les ichen K u n s t-  u n d  K u ltu rg e s c h ic h te  
m it  S pannung  e rw a rte n . W . K rau se .

H. B. Meyer: Deutsche Volkskunst. Neue F o lg e : D a n z ig . W e im a r, 
B ö h la u  1939. 133 S. m i t  202 A b b . 5,80 R M .

N a ch  der H e im k e h r D a n z ig s  in s  R e ich  sei a u f das v o r b i ld l .  aus
g e s ta tte te  B u c h , das g u t  g e w ä h lte n  u n v e rö ffe n t lic h te n  B i ld s to f f  b r in g t,  
h ingew iesen . D e r T e x t  b r in g t  auch  eine rd . 40 S. um fassende E in 
fü h ru n g  in  d ie  ja  s e it de r S ta d tg rü n d u n g  im m e r d t.  V o lk s k u n s t. 
G e g lie d e rt w ir d  in  d ie  A bsch n . 1. S ied lung , H ausb au  u . K irc h e , 2. 
W o h n u n g  u. E in r ic h tu n g , 3. E rn ä h ru n g , 4. K le id u n g , W äsche u. 
S chm uck, 5. Jah res- u. L e b e n s la u f, 6. H e rbe rg e . A . L .

Hans Joachim Helmigk u. Martha Roeder: Aus dem Schaffen der alt- 
preuß. Landbaumeister in Pommern. S te t t in ,  S aun ie r 1938. 64 S., 
30 A b b . 16°. (P om m . im  W a n d e l de r Z e iten , hgg. v . A d . D ie s te l
k a m p , H . 1).

M i t  dem  vo rlie g e n d e n  k le in fo rm ig e n  H e f t  w ird  nach  dem  M u s te r 
de r „P re u ß e n -“  u. „G re n z m a rk fü h re r “ ,, n u r  m i t  u m s tä n d lic h e re m  
T ite l,  e ine P o m m e rn re ih e  e rö ffn e t. B e h a n d e lt w e rde n  nach  2 V o r 
w o rte n  d ie  E in r ic h tu n g  des Landbauw esens im  18. Jh . u. d ie  B a u 
au fgab en  der L a n d b a u m e is te r, d ie  B auw e ise  der A m ts -, G u tshö fe , 
V o rw e rk e , W irts c h a fts g e b ä u d e , d ie  s ta a tl.  S ie d lung sba u ten  bes. aus 
de r Z e it  F r ie d r .  d. G r., G ew erbebau ten  u. F o rs th ä u se r. D e r b e kan n tes te  
M a n n  w a r der Geh. O b e rb a u ra t G il ly .  Das H e ft  is t  g u t  au sge s ta tte t.

Kirchengeschichte.
Blau, D. Paul: Täglich Brot. A n d a c h te n  fü r  je de n  T a g  des Jah res. 

L u th e rv e r la g , Posen 1938.
I n  den Z e ite n  de r N o t  w a r das gesprochene u n d  g e d ru c k te  W o r t  

des g re isen Posener G e n e ra lsu p e rin te n d e n te n  fü r  v ie le  deutsche 
M enschen en tscheidendes V o lks - u n d  k irc h e n e rh a lte n d e s  ge is tiges tä g 
liches  B ro t .  W as in  Z e ite n  de r N o t  seine B e w ä h ru n g  ge fund en  h a t ,  
h a t  n u n  je tz t  in  de r neuen Z e it  seine b le ib en de  B e re c h tig u n g  be ha lten . 
D . B la u s  A n d a c h te n  fü r  je d e n  T a g  w e rde n  d a rü b e r h in a u s  fü r  a l l  d ie 
je n ig e n  v o n  besonderer B e d e u tu n g  sein, de ren  F a m il ie n  ih re  T re u e  zum  
d t. V o lk e  d u rc h  e in  B lu to p fe r  haben  bezah len  m üssen. E . R u d e rt.

Karol Buczek: Pierwsze biskupstwa polskie. [D ie  e rs ten  B is tü m e r  in  
P o len ], SA. aus: K w a r ta ln ik  H is to ry c z n y , Jg. 52, H . 2 (1938). 43 S. 
D ru k a rn ia  za k ła d u  na rodow ego im ie n ia  O sso lińsk ich . L e m b e rg  1938. 

D e r V e rf. sag t es in  se iner E in le itu n g  f r e i he raus, daß e r in  d ieser 
k u rze n , ab e r n ic h ts  destow en iger aggress iven  S tre its c h r i f t  noch  e in m a l 
d ie  F rage  de r e rs ten  k irc h lic h e n  O rg a n is a tio n  in  P o le n  re v id ie re n  w i l l .
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E r  w e iß , daß gerade ü b e r dieses T h e m a  schon v ie l vo n  b e ru fe n e r Seite 
geschrieben w u rde , daß d ie  P ro f. W . A b ra h a m  u n d  St. Z a k rz e w s k i 
zu den V e rfe c h te rn  de r A b h ä n g ig k e its th e o r ie  der p o ln . K irc h e  v o m  
E rz b is tu m  M a g d e b u rg  in  den J a h re n  966— 999 gehören, w ä h re n d  
W . K ę trz y ń s k i u n d  v o r  a lle m  P a u l K e h r  in  se iner A b h a n d lu n g : „D a s  
E rb s b is tu m  M a g d e b u rg  u. d ie  erste  O rg a n is a tio n  der c h r is tl.  K irc h e  
in  P o le n  zu dem  fü r  d ie  p o ln . W issen scha ft so e rfre u lic h e n  Schluß  
kom m e n, daß es schon v o r  der G rü n d u n g  des E rz b is tu m s  Gnesen im  
Jah re  1000 auß e r dem  e inem  B is tu m  Posen schon e in  K ra k a u e r, K o l
be rge r u n d  B re s la u e r B is tu m  gegeben h a t, daß B is c h o f J o rd a n  n iem a ls  
als S u ffra g a n  v o n  M ag de burg , sonde rn  als un ab h ä n g ig e r M iss ions
b isch o f in  P o len  zu b e tra c h te n  is t.  K o c h  b e v o r B ucze k  an eine sach
lic h e  B e u rte ilu n g  dieser be iden  A nsch au un gen  h e ra n g e h t, t u t  er dem  
Leser k u n d , daß e r es m i t  den be id en  z u le tz t g e na nn te n  zu h a lte n  
b e lie b t. E r  sch e in t dies um so lie b e r zu tu n , a ls es G erh. S appok in  
se inem  1937 ersch ienenen B u c h : „ D ie  A n fä n g e  des B is tu m s  Posen 
u n d  d ie  R e ihe  se iner B is c h ö fe  v o n  968 b is  1498“  e rn e u t gew agt h a t, 
de r A b h ä n g ig k e it  de r p o ln , K irc h e  v o n  M a g d e b u rg  das W o r t  zu reden. 
A u c h  is t  er de r M e in u n g , daß T h ie tm a r , a u f dessen C h ro n ik  m an  sich 
n o tg e d ru n g e n  in  d iesem  S tre it  b e ru fe n  m uß , n ic h t  in  de r Lage  w a r, 
seine C h ro n ik  s ine i r a  e t s tu d io  zu schre iben. E m g la u b t s ich  in  seiner 
im m e rh in  k ü h n e n  B e h a u p tu n g  d a d u rc h  b e s tä rk t, daß se lbst S appok 
a lso  se in  G egner, T h ie tp ia rs  Ü b e r lie fe ru n g  ü b e r J o rd a n  n ic h t  höher 
e in sch ä tz t, als daß sie , , im  e inze lnen  zw a r sch ie f u n d  u n k la r ,  aber im  
g roßen u n d  ganzen n ic h t  als u n g la u b w ü rd ig  anzusprechen is t “ . Ge
s tü tz t  a u f d ie  A rb e it  v o n  K e h r  g e h t d a n n  de r V e r f. se lbs t zu e inem  
A n g r if f  gegen T h ie tm a r  ü b e r. „ K u r z  gesagt, das B is tu m  „P o s e n “  
v e rd a n k t,  w ie  es sche in t, seine E x is te n z  v o r  dem  Jah re  1000 n u r  der 
P hantas ie  T h ie tm a rs , der s e lb s tv e rs tä n d lic h  den V o rg ä n g e r Ungers 
w eder a ls Gnesener noch  als p o ln . B is c h o f bezeichnen k o n n te , w e n n  
er n ic h t  g le ic h z e itig  d ie  G rü n d u n g  O tto s  I I I ,  u n te rg ra b e n  w o llte “ . 
E r  v e rs u c h t w e ite rh in  dem  d t.  C h ro n is te n  S u b je k t iv i tä t  u n d  te n d e n 
ziöse F ä ls c h u n g  v o rz u w e rfe n , er w i t t e r t  h in te r  der la ko n isch e n  B e 
m e rk u n g  „ u t  spero le g it im e “ , d ie  T h ie tm a r  s ich  in  bezug a u f d ie  G rü n 
du ng  des E rz b is tu m s  Gnesen e r la u b t, n u r  das A lle rs c h le c h te s te  u n d  
e r k a n n  T h ie tm a r  das „D e u s  in d u lg e a t im p e r a to r i . . . “  n ic h t  v e r 
zeihen, m it  dem  de r C h ro n is t n a c h trä g lic h  d ie  le ic h t fe r t ig e  B e fre iu n g  
des p o ln . H e rzogs  B o les laus v o n  de r Z a h lu n g  des T r ib u te s  d u rc h  K a is e r 
O tto  I I I .  b e d a u e rt. E r  k o m m t zu dem  S ch luß , daß T h ie tm a r  d u rc h  
seine D a rs te llu n g  n u r  e in  Z ie l im  A uge g e ha b t habe, n ä m lic h  d u rc h  
eine R e c h tfe r t ig u n g  e ine r in  M ag d e b u rg  en ts ta nde ne n  F ä lsch u n g  dazu 
be izu tra g e n , d ie  G rü n d u n g  O tto s  in  ih re n  k irc h e n p o lit is c h e n  A u s 
w irk u n g e n  m ö g lic h s t abzuschw ächen. Dieses B es tre b e n  s te lle , w ie  
B ucze k  m e in t, nebs t a lle n  anderen  „B e w e is fü h ru n g e n  ex  s i le n t io “  den 
„e v a n g e lis c h e n  F e lse n “  (ew ange liczna opoka ) da r, a u f dem  s ich  d ie  
These v o n  der e rs t im  Jah re  1000 vo llzog en en  G rü n d u n g  des K ra k a u e r, 
K o lb e rg e r u n d  B re s la u e r B is tu m s  au fbaue . Im  W e ite re n  w e is t der 
V e rf. d a ra u f h in , daß w enn schon T h ie tm a r  ne bs t der g e is tlic h e n  H a u p t 
pe rson  U ngers  andere  B isch ö fe  n a m e n tlic h  h e rv o rh e b t, noch  n ic h t  
de r B ew eis d a fü r  e rb ra c h t is t ,  daß jene  ta ts ä c h lic h  d ie  k irc h lic h e n  
R e p rä s e n ta n te n  der oben g e na nn te n  D iözesen w aren , da v o n  ih re m  
W irk u n g s k re is  ke ine  Rede is t .  E r  g la u b t n ic h t  da ran , daß d ie  d re i 
ge na nn te n  B is tü m e r  e rs t im  J. 1000 g e g rü n d e t w u rd e n , son de rn  schon 
eher, a n d e rn fa lls  h ä t te  auch  U n g e r gegen ih re  Lo s lö sung  p ro te s tie re n  
m üssen. I .  J. 1000 h a n d le  es s ich  n u r  u m  d ie  T e ilu n g  der g rö ß te n  D iö 
zese, de r „p o ln .  oder U n g e rsch e n “  (U nge row a) in  d ie  Gnesener u n d  
d ie  Posener. D ie  ande ren  h ä t te n  schon f rü h e r  bestanden u n d  ließ en  
s o m it a u f e ine v o m  D t .  R e ich  un a b h ä n g ig e  eigene po ln . K irc h e n 
o rg a n is a tio n  sch ließen.
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W e n n  es n u n  in  den A n n a le n  H ildeshe im enses h e iß t, daß O tto  
a u f e ine r S ynode in  Gnesen „s e p te m  ep iscop ia  d is p o s u it “ , so käm e 
es n u r  d a ra u f an, „d is p o n e re “  r ic h t ig  zu überse tzen. E s  kön ne  sich 
keineswegs u m  e ine N e u g rü n d u n g , sonde rn  höchstens u m  eine. Reo- 
o rg a n is a tio n  oder B eg ren zun g  de r a lte n  D iözesen ha nde ln . W enn  
de r V e rfasse r auch  d u rc h  eine ih m  angemessene u n d  s in n v o ll e rsche i
nende sp ra ch lich e  D e u tu n g  des W o rte s  „d is p o n e re “  eine S c h w ie rig k e it 
aus de r W e lt  g e sch a fft h a t,  so b le ib t  ih m  e in  K o p fz e rb re c h e n  über 
das Z u s ta n d e ko m m e n  der 7 D iözesen n ic h t  e rsp a rt. E s g i l t  außer den 
ü b lic h e n  5 p o ln . S prenge ln  2 w e ite re  a u s fin d ig  zu m achen, d ie  au ß e r
h a lb  des p o ln . S taa tsgeb ie tes liege n  m uß ten . E s b e g in n t e in  wahres 
R ä ts e lra te n  u m  das P rager, M eißener, M äh rische , B ra n d e n b u rg e r un d  
H a v e lb e rg e r B is tu m . D a  aber a lle  diese M ö g lic h k e ite n  v o m  V e rf. 
se lbs t w id e r le g t w e rden , le g t er s ich  a u f e inen  T e il de r B re s la u e r D iö 
zese (Z ie m ia  D z iado szycow ) u n d  das G e b ie t u m  L e ub us  fes t. Z u m  
Sch luß  is t  B ucze k  b e m ü h t, d ie  G renzen u n d  K om p e te n ze n  der e in 
zelnen B is tü m e r zu kennze ichnen . E r  t r i f f t  aber dabe i a u f u n ü b e r
w in d lic h e  S c h w ie rig k e ite n , sodaß er s ich  ze itw e ise  in  eine abschw eifende 
P o le m ik  d a rü b e r v e r l ie r t ,  w o  e ig e n tlic h  d ie  p o lit is c h e n , geschweige 
denn  k irc h lic h e n  G renzen Polens u m  das J a h r 1000 anzuse tzen sind . 
D ies gesch ieh t u . a. m it  dem  H is to r ik e r  Z. W o jc ie c h o w s k i, de r in  seiner 
A rb e it  üb e r M ie szko  I .  s ich  zu e ine r B e h a u p tu n g  v e rs te ig t, daß dessen 
R e ich  a lle  ande ren  s la v ische n  S taa te n  an G röße ü b e r tro ffe n  habe. 
B ucze k  le g t als K e n n e r der G esch ich tsgeog raph ie  dagegen V e rw a h ru n g  
e in , da  d ies d u rc h  n ic h ts  b e le g t w e rd e n  könne .

W ir  schä tzen  du rcha us d ie  K r i t ik f r e u d ig k e i t  des V e rf.,  a n d e re r
se its is t  es aber g e fä h rlic h , an  e inem  M a n n  w ie  lh ie tm a r  in  so le ic h t 
fe r t ig e r  F o rm  zu zw e ife ln , w ie  es B u c z e k  ta t .  E s  g e h t n ic h t  an. d ie  
w e rtv o lle n  Ü b e rlie fe ru n g e n  eines C h ro n is te n  a u f diese ^Veise w egzu
d is k u tie re n , w enn m an  n ic h t  G e fah r la u fe n  w i l l ,  eines Tages v o r  dem  
N ic h ts  zu s tehen. '

Posen E rn s t  Iv io c k .

Pierre David: Les Bénédictins et l’Ordre de Cluny dans la Pologne mé
diévale. P u b lic a tio n s  du c e n tre  F ra n c o -P o lo n a is  de recherches H is to -  
r iq u e s  de C racov ie . T om e I  Fase. I .  P a ris . Société d E d it io n  ,,Les 
be lles L e t t re s “ , 1939. X I I I ,  113 S., 1 A b b ., 1 Skizze.

Aus dem  T i t e lb la t t  g e h t h e rv o r ,  daß diese A rb e it  das erste  s c h r i f t 
lic h e  P ro d u k t  e ine r a m  9. 3. 1937 ins  Leben ge ru fenen  fra n z ö s ic h -p o ln  
A rb e its g e m e in s c h a ft is t .  M it te lp u n k t  d ieser A rb e its g e m e in s c h a ft a u f 
po ln . B oden  is t  d ie  U n iv e rs itä t  K ra k a u , zu deren P ro fesso ren  s ich 
der V e r f  z ä h lt  A u f  daß diesem  W e rk e  auch  d ie  n ö tig e  A n e rk e n n u n g  
v o n  oben he r n ic h t  v o re n th a lte n  b liebe , w id m e t es der V e r f.  dem  fra n z  
G esandten  in  W arscha u . I n  se iner E in le itu n g  b e ru f t  s ich  D a v id  a u l
ei ne __ w i e e r sag t —  m a rk a n te  F o rm u lie ru n g  des S ch les ienkenners
G rünhagen , w onach  P o len  s e it E in t r i t t  in  d ie  c h r is t l ic h e  W e lt  üb e r 
D t ld  h in w e g  seine H a n d  de r ro m a n isch e n  W e lt  e n tg e g e n s tre ck t. Es 
nähm e d ie  M iss iona re  des E v a n g e liu m s  u n d  ü b e rh a u p t der Z iv i l is a t io n  
a u f d ie  aus dem  la te in . A b e n d la n d e  kom m e n. Im  F o lg  b le ib t  d ie  
F rage o ffen , ob nach  M e in u n g  des V e rf. oder G rünhagens d ie  G rü n d e r 
u n d  V o lle n d e r des p o ln . S taa tes v o n  966— 1138 d ie  G e fah r g e w it te r t  
h ä tte n , d ie  P o len  v o n  S e iten  der g e ta rn te n  P re d ig e r (p ré d ica te u rs  
casques) als der A v a n tg a rd e  der E ro b e re r in  den Sächsischen M a rk e n  
d ro h te . Im  ü b r ig e n  müsse m a n  s ich  h ü te n , das K a is e rre ic h  m it  D t l  • 
a u f eine S tu fe  zu s te lle n  ( l’ E m p ire  e t la  G e rm an ie ). D ie  O tto n e n  seien 
der M e in u n g  gewesen, daß ih r  Im p e r iu m  m it  R o m  als id e e lle r H a u p t 
s ta d t s ich  aus G e rm an ien , G a llie n  u n d  den s la v isch e n  L a n d e rn  zu
sam m ensetze. D ie  p o lit is c h e  G renze, d ie  längs des K a ro lin g e re rb e s
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v e rla u fe , s te lle  ke ine  S chranke , sonde rn  eine P fo r te  oder B rü c k e  
zw ischen  dem  la te in . A b e n d la n d  u n d  dem  b y z a n t. O sten da r. D e r 
V e rf. w e is t d a ra u f h in , daß in  d iesen w estl. P ro v in z e n  L o th r in g e n  u n d  
B u rg u n d  d ie  großen K lo s te rre fo rm e n  geboren w o rd e n  seien, d ie  der 
G era rd  de B ro ig n e , G u illa u m e  de D ijo n ,  v o r  a lle m  aber d ie  der A b te  
^ ? n B lu n y . A lle n  d iesen R e fo rm a to re n  sei es zw a r in  der T h e o rie  u m  
cue R e fo rm  der K irc h e  u n d  m en sch liche n  G ese llscha ft gegangen, in  
der I r a x is  aber h ä tte n  sie d ie  B ed in g u n g e n  fü r  eine a llge m e in  ge is tige 
Auslese geschaffen. Ih re  M önche seien, in d e m  sie s ich  den g ö ttl ic h e n  
D in g e n  ve rsch rieb en  h ä tte n , d ie  besten D ie n e r des Geistes (les m e ille u rs  
s e rv ite u rs  de 1 e s p rit)  u. f. ird is c h e  A u fg a b e n  gewesen. M a n  sehe sie 
s e it de r ers ten  M is s io n s a rb e it in  P o len . N ic h t  n u r R o m  un d  R avenna 
h a tte n  das n o tig e  M e n s c h e n m a te ria l fü r  Polens C h ris tia n is ie ru n g  ge- 
l ie fe r t ,  sonde rn  auch  F ra n k re ic h , z. B . d u rc h  d ie  E re m ite n  des h l R o 
m u a ld . D a d u rc h , daß der h l.  A d a lb e r t  eine P ilg e r fa h r t  d u rch  F ra n k 
re ic h  g e m ach t habe sei das gegense itige In te resse  g e fö rd e rt w o rden . 
D e r e rs te  A b t  m  P o len  sei e in  B u rg u n d e  gewesen. A ls  im  4. Tahrz.
• l f s '  ' J , “ le he idn ische  R e a k tio n  gegen die  C h ris tia n ie s ie ru n g  Polens 
ih re n  H ö h e p u n k t e rre ic h t h a tte , w a ren  es w ie d e ru m  B e n e d ik t in e r  aus 
de r G egend v o n  K ö ln  (e tw a  F ranzosen  ?), L ü t t ic h  u. M e tz  d ie  a lle  
w e ite re n  R ücksch lä ge  m  P o len  v e rh in d e rte n . D e r V e r f g ib t  zu daß 
er m  A n b e tra c h t  der F ü lle  des M a te r ia ls  n u r  e inen A u s s c h n itt  aus 
dem  k irc h lic h -ro m a n is c h e n  E in f lu ß  in  P o len  w iede rgeben k a n n  u. daß 
e r s ich  desha lb  a u f d ie  T ä t ig k e it  de r B rü d e r  des h l. B e n e d ik t be
sch ranken  m uß, d ie  z u r Z e it  M is ik o s  in  P o len  M iss io n sa rb e ite n  tr ie b e n , 
dann  die  M ita rb e ite r  des h l. A d a lb e r t  un d  E rb e n  seines Geistes u n d  sch lie ß 
lic h  d ie  R e fo rm a to re n  der po ln . K irc h e  z u r Z e it K a s im irs  des E rneue re rs  
w aren . W e n n  der T ite l  des B uches so eng b e g re n z t e rsch e in t, w e il er 

en B e n e d ik t in e rn  u n d  dem  O rden  v o n  C lu n y  e ine V o rra n g s te llu n g  
e in ra u m t, so s ie h t D a v id  in  se ine r D a rs te llu n g  des fra n z . E in flusses 
m  B o len  m ag er noch so v e rs c h ie d e n a rtig  b e n a n n t sein, fü r  den A us- 
g a n g s p u n k t a lle n  H a n d e ln s  den O rden  von  C lu n y  an. W enn  vo n  
M ön che n  u n d  A b te n  aus der K ö ln e r  oder L ü t t ic h e r  Gegend d ie  Rede 
is t ,  so fü h re n  nach M e in u n g  des V e rf. d ie  Spuren im m e r w ie d e r nach 
D ijo n  u n d  C lu n y .

W as n u n  d ie  in h a lt l ic h e  A u f te i lu n g  dieser A rb e it  a n b e tr i f f t ,  so 
m uß sie als äu ß e rs t ü b e rs ic h tlic h  u n d  u n k o m p liz ie r t  g e w e rte t w erden. 
D e r re ic h h a lt ig e  S to ff, de r t r o tz  a lle r  w isse n sch a ftlich e r E r fo rs c h u n g  
in  der G esch ich te  doch noch L ü c k e n  a u fw e is t u n d  desha lb o f t  v e r 
schw om m en e rsch e in t, w i r k t  h ie r re c h t k la r . Das 1. K ap . b e sch rä n k t 
s ich  a u f d ie  erste  M is s io n s a rb e it des B e n e d ik tin e ro rd e n s  in  P o len  u m 
fa ß t a lso z e it l ic h  d ie  Jah re  v o n  966— 4 035. E s is t  n ic h t  Sache der 
B esp r., genauere E in z e lh e ite n  aus dem  In h a lt  dieses K a p ite ls  a n zu 
fü h re n , aber es m uß  b e m e rk t w erden, daß der V e rf. s ich in  se iner D a r
s te llu n g  eng an  den g e sch ich tlich e n  S to ff  h ä lt ,  u n d  daß er s ich  n ic h t  
a llz u  w e it  in  eigenen K o m b in a tio n e n  v e r l ie r t .  Seine B e h a n d lu n g  u n d  
M e inu n g sä u ß e ru n g  is t  im  großen ganzen re c h t v o rs ic h t ig ,  h ä lt  e r s ich 
doch be i gesch. E re ign issen , an  d ie  Ü b e r lie fe ru n g  T h ie tm a rs  u n d  w enn 
er schon p o le m is ie rt,  d a nn  b e ru f t  er s ich gern, a u f p o ln . W issen scha ftle r. 
So f in d e n  w ir  dann  ö fte r  in  seinen A u s fü h ru n g e n  F o rm u lie ru n g e n  w ie  
„s e lo n  le te x te  de T h ie tm a r  . . oder ,,ä la  s u ite  de T hadöe W o jc ie - 
c h o w s k i . . . “ , in  denen er se lbst n ic h t  zu en tsche iden  w a g t u n d  die  
V e ra n tw o r tu n g  ge rn  a n d e rn  ü b e rlä ß t. D iese K r i t i k  t r i f f t  besonders 
d a n n  zu, w enn v o n  de r B e s tim m u n g  des O rtes d ie  Rede is t ,  in  dem  das 
e ig e n tlic h e  M is s io n s z e n tru m  de r aus dem  W esten  he rgebetenen M is s io 
na re  zu f in d e n  is t .  M a n  s c h w a n k t zw ischen  S tä d te n  w ie  Posen, Gnesen, 
K a s im ir  u n d  M ese ritz . D iese H a ltu n g  des V e rf. w ä re  v o m  w issensch a ft
lic h e n  S ta n d p u n k t aus du rcha us g e re c h tfe r t ig t,  w enn er n ic h t  g le ich -

D e u ts c h e  W issen sch . Z e its c h r .  i .  W a rth e ’la n d . H e f t  1. 1940. 22
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z e itig  b e i a lle r  W is s e n s c h a ft lic h k e it b is w e ile n  in  e in  p u b liz is tis c h e s  
F ahrw asse r ge rie te . D e r G edanke der fra n z .-p o ln . Z u s a m m e n a rb e it, 
de r dem  V e rf. in  A n b e tra c h t  der n e ug eg rü nd e ten  A rb e its g e m e in s c h a ft 
im m e r v o r  A ug en  schw eb t, s o ll auch  im  2. K a p . g e s c h ic h tlic h  e rh ä r te t  
w e rden  N a ch d e m  d ie  c h r is t l .  K irc h e  in  P o le n  w ä h re n d  eines k u rze n  
In te rre g n u m s  de r h e id n isch e n  R e a k t io n  zum  O p fe r ge fa llen  w a r h a t  
s ich  e ine zw e ite  W e lle  der c h r is t l .  M is s io n s tä tig k e it  v o n  1044— 1075, 
d ie  w ie d e ru m  in  den H ä n d e n  v o n  B e n e d ik t in e rm ö n c h e n  lag , u m  den 
N e u a u fb a u  der K irc h e  in  P o le n  v e rd ie n t  gem ach t

G e s tü tz t a u f re ic h h a ltig e s  Q u e lle n m a te r ia l la ß t  de r V e rf. im  3. K ap . 
d ie  Lebensbeschre ibungen a lle r  in  P o le n  tä t ig  gewesenen B e n e d ik t in e r  - 
ä b te  fo lg en . E s h a n d e lt  s ich  im  11. u. 12 J a h rh . u m  den  h l P e te r 
u n d  P a u l v o n  T in tz ,  den h l. J o h a n n  v o n  M o g iln o , den h l. A d a lb e r t  
v o n  P lo tz k  u. a. E in  besonderes K a p . w id m e t de r V e rf. d a nn  den poln.. 
A b te n  d ie  das E rb e  de r B rü d e r  aus dem  W es ten  a n tra te n .

PQSen M ag. E rn s t  Iv io ck .

Ks. Kamil Kantak: Franciszkanie Polscy. [D ie  F ra n z is k a n e r in  P o len ],
1 B a n d  1237— 1517, X V  u n d  443 S., 1937. 2. B a n d , 1517— 1795,
X I I I  u n d  504 S., 1938. K ra k a u . V e rla g  der po ln ische n  F ra n z is k a n e r-

^  N a ch  se inem  u m fa n g re ich e n  W e rk e  üb e r d ie  B e rn h a rd in e r  in  P o len  
(v g l D W Z P  1934, S. 158— 161) h a t  K . zw e i m a te r ia lre ic h e  B än de  über 
d ie  F ra n z is k a n e r in  P o le n  v e rö ffe n t lic h t.  1939 s o llte  ih n e n  e in  d r i t t e r  
fo lg en  üb e r d ie  G esch ich te  des O rdens in  den d re i T e ilg e b ie te n , m  
A m e rik a  u n d  im  w iede re rs tan de nen  P o len  b is  zu r G egenw art. D e r 
K r ie g  v o n  1939 h a t  d ie  H e rausgabe dieses Sch lußbandes, der Q ue lle n 
nachw eise zum  2. u. 3. B a n d  w ie  auch  das Personen- u n d  S ach reg is te r 
zum  ganzen W e rk e  b r in g e n  so llte , v ie lle ic h t  f ü r  im m e r u n m ö g lic h  
gem ach t was fü r  d ie  B e - u n d  A u s n u tz u n g  des W erkes  v o n  großem  
N a c h te il’ w ä re . B e i d e n  B ä n d e n  s c h ic k t K .  in  la te in is c h e r 
Snrache e i n P r o o e m i u m  vo ra us , in  dem  er sein Z ie l a n g ib t,  seine 
D is p o s it io n  re c h t fe r t ig t  u n d  d ie  A r t  der , w le , , d ' e
H is to r ik e r  b e s p ric h t, d ie  v o r  ih m  denselben S to ff b e h a n d e lt h a be n , 
be ide B ä n d e  besch ließ t er m it  e inem  la t.  E p i t o m e ,  das ih re n  I n 
h a lt  k u rz  s k iz z ie r t ;  auch  g e h t be iden  B ä n d e n  eine p o ln . E in le itu n g  
vo ra u s  d ie  d ie  G esch ichte der F ra n z is k a n e r in  Z usam m enhang  b r in g t  
m it  der W e lt -  K irc h e n - u n d  po ln . G esch ich te ; w e ite r  b ie te t  er am  
A n fa n g  b e id e r 'B ä n d e  e in  V e rze ich n is  der A b k ü rz u n g e n  der v o n  ih m  
z it ie r te n  S tä d te , A rc h iv e , B ib lio th e k e n , B ü ch e r u n d  H a n d s c h r if te n ; 
sch lie ß lich  g ib t  er be i je de m  K a p ite l d ie  Q ue llen  u n d  A rb e ite n  an, 
a u f d ie  s ich  seine A u s fü h ru n g e n  s tü tze n . D e m  1 B  a n  d  s i n d  
a u ß e r d e m  h i n z u g e f ü g t  R egesten u n g e d ru c k te r D o k u m e n te , 
K ap ite lsbesch lüsse  aus den Jah ren  1353 u n d  1412, d re i la t  I r e d ig te n ,  
eine ch ro no log . Ü b e rs ic h t über d ie  P ro v in z ia le , K a p ite l u n d  K o n v e n te  
b is  1517 u n d  s ch lie ß lich  d ie  C h  r  o n  i  k  d e s  L e k t o r s  J o b .  
F ü r s t e n h a i n  aus B rü n n , d ie  d ieser im  A u f t ra g  des O rdens im  
T 1503 v o n  den A n fä n g e n  der F ra n z is k a n e r b is  1500 geschrieben h a t,  
a u f sie gehen a lle  spä te ren  A u s fü h ru n g e n  z u rü ck . K . b ie te t sie m  der 
R e d a k tio n  des P. B o n a v e n tu ra  M a k o w s k i f  1795. A ls  Z i e l  s e i n e r  
A r b e i t  schw eb te  K .  v o r, d ie  L e is tu n g e n  der F ra n z is k a n e r fü r  d ie  
no ln . K u l tu r  a u f ge is tigem , s it t lic h e m  u n d  re lig iö s e m  G eb ie te  d a r
zulegen —  D aß er den 1. B d . m it  1517 u n d  den 2. m it  1795 besch ließ t, 
is t  be i der B e d e u tu n g  dieser D a te n  als A n fa n g  der R e fo rm a tio n  un d  
E n d e  P o lens v e rs tä n d lic h . D er 1. B d . u m fa ß t 11 K a p .;  1. D ie  ers ten  
K o n v e n te  u n d  d ie  e n d g ü ltig e  A b g re n z u n g  der b o h m .-p o ln . P ro v in z , 
2. H l.  K la r is s e n  (Salom ea, K in g a , J o le n ta ). 3. D ie  T ä t ig k e it  der T ra i 
z iska ne r im  13. J a h rh . 4. Jh re  P ro v in z ia le n  v o n  1282— 1517. 5. O rga
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n is a tio n  u. ge is tl. Leben. 6. Seelsorge im  14. u. 15. Jah rh . 7. K la r isse n  
des 14. u. 15. J a h rh . 8. D ie  M is s io n s tä tig k e it  in  Reußen. 9. das l i 
tau ische  V ik a r ia t .  10. D ie  schlesischen u n d  12. D ie  preuß . K o n v e n te . 
Im  2. B d . der das 16. J a h rh . der R e fo rm a tio n , das 17. der Gegen- 
re fo rm a tio n  u n d  das 18. des N iederganges des re lig iö se n  Lebens u m 
fa ß t, f in d e n  w ir  11. K a p ite l:  d ie  P ro v in z ia le n  M a rk u s  a T u rre , L is -  
m a n in  u. S ta n is l. v o n  O poczno (1— 3), 4. im  Ze ichen der R e fo rm ,
5. d ie  P ro v in z e n  u n d  K o n v e n te  des 17. Ja h rh ., 6. in n e re r A u fb a u  des 
O rdens u. g e is tl Leben, 7, A u s b ild u n g  der N o v ize n  u. l i te ra r .  T ä t ig 
k e it,  8 Seelsorge, 9. K la r is s e n  des 16.— 18. Ja h rh ., 10. d ie  Z e it 
A u g u s t I I .  u. I I I , ,  11. D ie  A u fk lä ru n g  u n te r S ta n is l. P o n ia to w s k i.

V ersuchen w ir  d i e  w i c h t i g s t e n  u n d  i n t e r e s s a n  
t e s t e n  E r g e b n i s s e  m i t  b e s o n d e r e r  B e r ü c k s i c h t i 
g u n g  d e r  G e s c h i c h t e  d e s  D e u t s c h t u m s  zu sk izz ie ren  
D ie  e rs ten  F ra n z is k . kam e n  nach P o len  bzw . B res lau  i  T 1236 also 
10 Jah re  nach dem  Tode des h l. F ra n z is k u s  d u rc h  A  n  n a, d ie  G a t t i n  
d e s  s c h l e s i s c h e n  H e r z o g s  H e i n r i c h  d e s  F r o m m e n  
der 1241 in  der M o n go len sch lach t be i L ie g n itz  f ie l. A nn a , vo n  deren 
h ro m m ig k e it ,  G ed u ld  u n d  N ä chs ten lie be  K . e in  e rg re ifendes B i ld  
ze ichne t ( I ,  45 51), w a h re n d  sie Z o fia  K o s s a k  in  ih re r  W a ls ta t t
vo n  L ie g n itz  (d t. Ü be rse tzu ng  S. 183— 85) als u n g u te n  C h a ra tte v  
h in s te l lt ,  s tan d  dabe i u n te r  dem  E in flu ß  ih re r  ta tk rä f t ig e n  ä lte re n  
Schw ester, der sei. A  g n e s v  o n  B  ö h  m  e n, d ie  als k g l P rinzess in
* 2.34 m . e r?-ti ,ei n  K *ariss.en- u n d  b a ld  auch  e in  franz iskan ische s  
M a n n e rk lo s te r s t if te te . Zu dieser G rü n d u n g  h a t sie w o h l ih r  h e rz 
lic h e r  B rie fw e ch se l m it  der h l. K la ra  vo n  A ss is i f  1253 u n d  d ie  A n 
reg un g  d t. M önche aus dem  R e ich  g e fü h rt,  d ie  ahnen m och te n  w elche 

ed eu tu ng  e in  solches W e rk  fü r  d ie  K u ltu rs e n d u n g  D e u tsch land s  
u n te r  den s la w  V ö lk e rn  des m it t le re n  u. ö s tl. E u ro pa s  haben werde 
Ü b rig e n s  w a r be id e r S chw estern  M u t te r  K  o n  s t  a n  z e, d ie  G a tt in  
O tto k a rs  I .  v o n  B ö h m e n  ( f  1230) u n d  Schw ester A n d re a s ’ I I  vo n  
U nga rn , d e u t s c h  erzogen w o rd e n ; A nd rea s  w a r der V a te r der h l 
E lis a b e th  v o n  rh ü n n g e n , u n d  eine T a n te  der be iden  K ö n ig s k in d e r  
w a r d ie  h l. H e d w ig  v o n  Schlesien. D ie  e rs ten  F ra n z is k a n e r B reslaus 
kam en, w ie  le ic h t  v e rs tä n d lic h , aus P ra g ; es fo lg te n  w e ite re  K lo s te r 
g ru n d u n g e n  m  K ra k a u  1237, H ohensa lza  1238, u n d  T h o rn -  diese 
K o n v e n te  w u rd e n  m i t  den böhm ischen , v ie lle ic h t  a u f V eran lassung  
des O rdensgenera ls  E lia s  vo n  C o rto na , 1237 oder 1238 zu e ine r b ö h m - 
p o ln . P ro v in z  v e re in t;  je d e n fa lls  e x is tie r te  sie 1239, g e te il t  in  d ie  
bo hm .-m ä h risch e  u n d  po ln . K u s to d ie  (B res lau ), d ie  als solche w e
n igs tens  b is  1255 bestanden. 1257 ließ  d ie  H e rz o g in  A n n a  f  1266 auch 
K la r is s e n  nach B res lau  kom m en, fü r  d ie  1260 e in  K lo s te r  fü r  40 M i t 
g lie d e r e rs tan d . Es fo lg te n  n u n  d u rch  d ie  H e rz o g in  u n d  ih re  Söhne 
m e  ganze R e ihe  vo n  G rü n d u n g e n  in  S chw e idn itz , G logau , K rossen 
L a u b a n  G o ldbe rg , Lö w e nbe rg , B e u th e n , O berg logau , O ppe ln , N e iß e ’ 
bagan,v K a m s la u , B rie g , deren Insassen a l l e s  D e u t s c h e  w a re n : 
denn nach dem  M o n g o le n e in fa ll w a ren  in  dem  ve rw ü s te te n  L a n d e  
S tä d te  u m  S tä d te  v o n  den zugezogenen d t. A n s ie d le rn  ge g rü nde t 
w o rde n , d ie  den F ra n z is k a n e rn , deren W irk u n g s fe ld  v o r  a lle m  die  
S tä d te  w aren , ge rn  e in  K lö s te r le in  in  ih re n  M a u e rn  g e w ä h rte n ; als 
D eu tsche  s tan den  diese F ra n z is k a n e r a u f S eiten des H erzogs H e in r ic h  
l r o b u s  in  seinem  S tre ite  m it  dem  B res lau e r B is c h o f T hom as (1270 
b is  92), was sch lie ß lich  dazu fü h rte , daß 8 K lö s te r  v o n  der p o ln .-b ö h m  
z u r sächs. P ro v in z  ü b e r tra te n  (um  1280) u n d  n u r  4 (O ppe ln , B eu then  
G logau  u n d  O berg logau) be i der a lte n  P ro v in z  b lieben . I n K l e i n -  
p o l e n  fa n d e n  d ie  F ra n z is k a n e r e ifr ig e  F ö rd e r in n e n  in  der sei. Sa- 
lom ea f  1268, der ä lte re n  Schw ester B o les laus des S cha m ha ften  und  
dessen G a t t in  K in g a  (K unegunde) f  1292; d u rc h  Salom ea en ts ta nde n

22'
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d ie  K lö s te r  v o n  S a n d o m ir u n d  das K la r is s e n k lo s te r Z a w ich o s t be i 
S a n d o m ir, das aber b a ld  nach S ka la  be i K ra k a u  v e r le g t w u rd e ; d ie  
ü b rig e n  k le in p o ln . K lö s te r  v e rd a n k e n  ih r  E n ts te h e n  der sei. K m g a ; 
ih re  Schw ester, d ie  sei. Jo le n ta  f  1299, g rü n d e te  m it  ih re m  G a tte n , 
dem  H e rzo g  B o les laus dem  F ro m m e n  v o n  G roß po len , K lo s te r  m  
K a lis c h , der da m a lig e n  H a u p ts ta d t  G roßpo lens, O b o rn ik  S c h rim in , 
P e ise rn  u n d  Gnesen; a lle  diese O rte  w a ren  w ie  d ie  in  Schlesien nach 
d t. R e ch t an ge leg t; doch m e in t K .,  daß d ie  M önche ih re r  F ra n z is k a n e r- 
k lö s te r  (sie kam en  aus B ö h m e n  u n d  Schlesien), w e nn  sie auch  an fangs 
D eutsche, zum a l G u a rd ia ne  in  ih re n  R e ihe n  zäh lten , vo rw ie g e n d  
P o len  w a ren , da ih r  N achw uchs s ich  m eis tens aus dem  pom . K le m - 
ade l e rg ä n z t h ä tte . Jeden fa lls  k a m  es zw ischen  be iden  N a tio n a li
tä te n  zu R e ibe re ien, d ie  versch iedene S chm ä le rungen der R ech te  der 
b ö h m .-p o ln . P ro v in z  d u rc h  das G e n e ra lk a p ite l des O rdens zu r ho lge  
h a tte n , z. B . daß der P ro v in z ia l n ic h t  m eh r d u rc h  das 1 ro v in z -  
k a p ite l g e w ä h lt, sondern  v o m  O rdensgenera l e rn a n n t w u rde , w ie  1263 
der D eutsche  P e te r B a s z ty n  ( fü r  einen solchen h a lt  ih n  K .) ,  bis dau 
1287 abgesehen v o m  böhm ischen  A n te il,  de r P ro v in z  n u r 3 po ln ische  
K u s to d ie n  (K ra k a u , Gnesen bzw . K ü ja w ie n , O ppe ln^ m it  16 m ä n n 
lich e n  u n d  3 K la r is s e n -K lö s te rn  b lieben . Diese K o n v e n te  haben 
m a n ch e rle i zur H e b u n g  des re lig iö se n  Lebens be ige tragen . Das C h ris te n 
tu m  w a r ja , o b g le ich  300 Jah re  se it seiner E in fü h ru n g  vergangen 
w aren , noch n ic h t  t ie f  in s  V o lk  ge d ru nge n ; 1408 sang m an  m  der D iö 
zese K ra k a u  noch he id n isch e  L ie d e r. V o n  der W e ltg e is t lic h k e it  k o n n te  
m an  fü r  d ie  H e b u n g  des c h r is tl ic h e n  G eistes im  V o lk e  n ic h t  v ie l e r
w a rte n ; d u rc h s c h n it t lic h  w a r sie n ic h t  e in m a l fä h ig  zu p re d igen  u n d  
das V o lk  k o n n te  w eder das V a te r  U nser noch  das G lau be nsb eken n tn is  , 
eine u m  so größere  A u fg a b e  h a tte n  d a ru m  im  V e re in  m it  den D o m in i
k a n e rn  d ie  besser als d ie  W e ltg e is t lic h k e it  m  ih re m  K lo s te rs tu d iu m  
ge b ild e te n  F ra n z is k a n e r ; d u rc h  ih re  P re d ig te n  u n d  fe ie r lic h e n  G o tte s 
d ien s te  b ra c h te n  sie das V o lk  dem  c h r is t l .  F ü h le n  nahe so daß das 
re lig iö s e  Leben  u m  1300 e inen großen F o r ts c h r i t t  gegen das u m  
bedeute te . D u rc h  d ie  A u fn a h m e  vo n  L a ie n  in  den d r i t te n  O rden  d - 
kam e n  sie enge F ü h lu n g  m it  dem  V o lk e ; d a ru m  w a r es fü r  L a d is la u s  
E lle n la n g  (1288— 1333) in  seinem  K a m p fe  um. d ie  M a c h t v o n  8roß e®  
W e rt,  daß d ie  F ra n z is k a n e r seine P a rte ig ä n g e r w a re n ; d a lu r  S tä n d e n  
sie auch  be i se inem  Sohne K a s im ir  dem  G roßen in  G unst. A m  -m  
des 14. J a h rh . z ä h lte n  sie n ic h t  v ie l m eh r K o n v e n te  als 100 ja n r  
f rü h e r ,  n ä m lic h  19 m ä n n lich e  u n d  4 w e ib lich e , gesondert m  d ie  b e id e  
K u s to d ie n  K ra k a u  u n d  Gnesen.

W ie  s ta n d  es im  14. u n d  15. J a h rh . u m  d ie  F ra n z is k a n e r ? W a r 
schon das A v ig n o n ’ sche E x i l  der Päpste  1305 -1370 u  n  h  e i  v 
f ü r  d i e  k i r c h l i c h e  D i s z i p l i n ,  so noch  m eh r das aus ih m  
s ich  ergebende aben d lä nd ische  Schism a (1378 1417), das -A
zw ischen P a p s t u n d  K o n z il und  der E u ro p a  verhee rende H u s s ite n  
k r ie g , 1419— 36. D i e  K o n s t i t u t i o n e n  v o n  1353 v d rb ie te i 
den F ra n z is k a n e rn  zwar, s treng , G e ld  zu b e rü h re n  m it  K le id e r  , 
P fe rd e n  u n d  B ü c h e rn  H a n d e l zu tre ib e n , aber im  15. Jah rh . 
w ir ,  daß sie ü b e r G eld  ve rfüg en , was im  A n fa n g  des 16. Jah rh . gang 
u n d  gäbe w u rd e ; ja  es k a m  sow e it, daß d ie  B ru d e r  e inen ge w l® 
T e il des K o n v e n tv e rm ö g e n s  zu eigen h a tte n , das sogenannte  pe cu li 
u n d  d a rü b e r im  T e s ta m e n t B e s tim m u n g e n  tra fe n ;  e rs t d ie  na cn r 
d e n tin isch e  R e fo rm  rä u m te  d a m it  a u f, f re il ic h  n ic h t  d u rc h g re ife n  • 
D ie  S t a t u t e n  v o n  1412 w iesen d ie  O beren an, d ie  N o v ize n  
der W issen scha ft zu  fö rd e rn , aber ande re rse its  e r la u b te n  sie, au 
ungenügend A usg eb ild e te , ja  ge is tig  B esch rän k te  m it  D ispens w eihe 
zu lassen. D ieser ge is tige  R ü c k s ta n d  h a tte  n a tü r lic h  auch  sch lim m  
F o lg en  a u f s it t l ic h e m  G eb ie t. M a n  h ö r t  K la g e n  über D is z ip lin lo s  g
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k e it  gegen den G u a rd ia n , über sch lech ten  Lebensw ande l u n d  T r u n k 
s u ch t der B rü d e r. G ew iß  g in g  das sch lech te  B e isp ie l auch vo n  oben 
aus. D er P ro v in z ia l M a r t in  vo n  P ra g  (1494— 1503) h ie lt  s ich  te u re  
P fe rd e  u n d  zah lre iche  D ie n e rsch a ft, k le id e te  s ich  zudem  in  k o s tb a re  
S to ffe , f re i l ic h  is t  ih m  se in L u x u s  ü b e l be kom m e n ; denn das P ro 
v in z ia lk a p ite l v e ru r te ilte  ih n  zu ew igem  K e rk e r, in  dem  er nach d re i 
Jah ren  den T o d  fa n d . N o ch  S ch lim m eres  m e ld e t d ie  C h ro n ik  über 
den le tz te n  b ö h m .-p o ln . P ro v in z ia l,  den I ta lie n e r  A lb e r t  F a n t in i (1514 
b is  16); wegen seines E ife rs  fü r  d ie  H e rs te llu n g  der O rden szuch t e r
m o rd e te n  ih n  e in ige  K ra k a u e r B rü d e r u n te r  A n fü h ru n g  des P red igers  
L o re n z  Szetla  a u f A n s t if te n  e in ig e r N onnen. U m  w e ite re r D is z ip l in 
lo s ig k e it  vo rzubeugen , w u rd e  1517 die  b ö h m .-p o ln . P ro v in z  g e te ilt ;  
d ie  p o ln . e rh ie lt  d ie  3 K u s to d ie n  K ra k a u , Gnesen u n d  Reußen, w e lch  
le tz te re  u m  d ie  H ä lf te  des 14. J a h rh . als dem  O rdensgenera l u n m it te l
b a r u n te rs te llte s  V ik a r ia t  g e g rü n d e t w o rde n  w a r, sow ie das etwas, 
spä te r en ts ta nde ne  lita u is c h e  V ik a r ia t .  D och dem  d u n k le n  B ild ,  das 
ü b e rh a u p t e in s e it ig  is t ,  w e il d ie  C h ro n ike n  das der Rege l en tsprechende 
G u te  n ic h t  e rw ähnen , f e h l e n  n i c h t  L i c h t s e i t e n .  W ie  im
13. J a h rh . ha be n  d ie  F ra n z is k a n e r auch  im  14. u. 15. v ie l z u r H e b u n g  
des re lig iö s e n  Lebens be ig e tra g e n  d u rc h  P re d ig te n , B e ich te h ö re n  un d  
fe ie r lic h e n  G o tte sd ie n s t, d u rc h  besondere v o lk s tü m lic h e  A n d a ch te n , 
(K r ip p e n fe ie rn , Passions- u n d  eucha ris tische  G o tte sd ie n s te ), d u rch  
d ie  B e tre u u n g  e inze lne r Z ü n fte  u n d  B ru d e rs c h a fte n  (G ü r te lb ru d e r
s c h a ft) , d u rc h  c h a r ita t iv e  T ä t ig k e it ,  d u rc h  A u fn a h m e  vo n  L a ie n  in  
den 3. O rden , dem  auch  A d lig e  u n d  M a g n a te n  b e itra te n , d ie  da nn  
o f t  große W o h ltä te r  des O rdens w u rd e n . Ih re  T ä t ig k e it  w u rd e  v o n  
der W e ltg e is t l ic h k e it  b e g rü ß t; Z w is t ig k e ite n  m it  ih r  gab es e rs t in  
der 2. H ä lf te  des 15. J a h rh . E rw ä h n t  sei noch, daß d ie  K ra k a u e r 
F ra n z is k a n e r neben 2 p o ln . e inen d t. P re d ig e r h a t te n ;  in  Le m be rg  
w ir d  1461 des sei. Johannes D u k la  a ls d t.  P re d ig e r g e n a n n t; auch  in  
W iln a  w u rd e  das W o r t  G o ttes  d t. v e rk ü n d e t. A us  der G e s c h i c h t e  
d e r  K l a r i s s e n  b e r ic h te t K .,  daß H e rzog  H e in r ic h  v o n  G logau 
1304— 0,7 e in  K lo s te r  ba u te , w e lchem  dem  N a m e n ve rze ich n is  nach 
m e is t D t .  a n g e h ö rte n . A u ch  in  K l e i n p o l e n  f in d e n  w ir  im
14. J a h rh . zah lre iche  d t.  A n s ie d le r u n d  d a ru m  auch  d t. F ra n z is k a n e r. 
B ed eu te nd  w a r das W irk e n  des energ ischen D eu tschen  N i k o l a u s  
M e l  s a  k  f  1387/91, aus K rosse n  im  S anoker L a n d e  als O berer 
(V ik a r)  der F ra n z is k a n e r K u s to d ie  in  R eußen; e r h a t  w o h l dazu b e i
ge tragen , daß B is c h o f v o n  P rem isse l der aus der sächs. O rd e n sp ro v in z  
(L ü n e b u rg ) s tam m ende  E r i c h  v o n  V i n s e n  f  1399, w u rd e ; 
seiner u n d  M elsaks T ä t ig k e it  spendet K . hohes L o b ; V insen , der v o r 
dem  W e ih b is c h o f v o n  H ild e s h e im  w a r, v e rd a n k t  P rem isse l seine O rg a 
n is a t io n  a ls B is tu m ; in  der Seelsorge be d ien te  er s ich  v o r  a lle m  der 
F ra n z is k a n e r, ebenso in  der D iözese Lem berg . S eltsam erw eise h a tte n  
in  L e m b e rg  f rü h e r  d ie  B isch ö fe  v o n  .Lebus aus der M a rk  B ra n d e n 
b u rg  J u r is d ik t io n .  U m iń s k i (H is to r ia  K o śc io ła  I ,  335) f ü h r t  das d a ra u f 
z u rü ck , daß dieses B is tu m  nach  der A u fh e b u n g  v o n  K o lb e rg , dem, 
als am  m e is ten  nach  O sten gelegenen, d ie  C h r is t ia n is ie ru n g  der ö s t
l ic h  w ohnenden he id n isch e n  V ö lk e r  ob lag , in  d ie  R ech te  K o lb e rg s  
e in g e tre te n  w a r u n d  d a ru m  auch J u r is d ik t io n  in  R eußen besaß. D ie  
M is s io n s tä tig k e it  K o lb e rg s  b e le g t U m iń s k i I ,  278 d a m it,  daß der 
pom m ersche B is c h o f R e in b e rn , der F o rts e tz e r des M iss ionsw erkes 
B ru n o s  v o n  Q u e rfu r t,  m it  de r T o c h te r B o les laus des K ü h n e n , d ie  den 
reuß ischen  F ü rs te n  S v a to p u lk , den Sohn V la d im ir  des G roß en f  1015, 
h e ira te n  s o llte , d o r th in  gegangen w a r (vg l. D r . L ü c k , D eutsche  A u f 
b a u k rä fte  in  der E n tw ic k lu n g  P olens, 1934, S. 116— 127). A m  A n fa n g  
des 15. Jah rhs . f in d e n  w ir  in  der L e m be rge r K u s to d ie  v ie le  D eutsche , 
sogar e inen aus M e iß en ; doch w enn der P o le  Johannes v o n  D u k la
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1461 P re d ig e r fü r  d ie  D t .  w a r, s ch e in t das d t .  E le m e n t im  Le m be rge r 
K lo s te r  doch  s ta rk  zurückgegangen  zu sein. A us  dem  l i t a u i s c h e n  
V i k a r i a t  h ö re n  w ir ,  daß in  W iln a  u n d  K a u e n  (K o w n o ) s ich  s ta rke  
d t .  K o lo n ie n  be fand en  u n d  dem  en tsp rech en d  u n te r  den F ra n z is k a n e rn  
auch  D eu tsche . M e h r In te re sse  ha be n  fü r  uns n a tü r l ic h  d ie  V e r 
h ä l t n i s s e  i n  S c h l e s i e n .  H ie r  g e h ö rte n  s e it 1280 n u r  noch  
G logau , O ppe ln , B e u th e n  u n d  O be rg lo gau  z u r b ö h m .-p o ln . P ro v in z ; 
d ie  M önche  d e t be id en  le tz te n  K lö s te r  w u rd e n  d u rc h  d ie  H u s s ite n  
v e r tr ie b e n . Seelsorge ü b te n  sie im  E in v e rs tä n d n is  m it  dem  zu s tä n 
d ig e n  P fa r re rn  a u f dem  L a n d e  v o rw ie g e n d  in  p o ln ., in  den S tä d te n  
in  d t.  S prache aus. I n  G logau  w ie  ü b e rh a u p t in  den K o n v e n te n  M i t t e l 
u n d  N iede rsch les iens w a re n  d ie  D t .  in  de r M e h rza h l. 1525 w e rden  
fü r  G logau  n u r  noch  3 B rü d e r  e rw ä h n t, u n d  zw a r D t . ; da sie v o n  der 
lu th .  gew ordenen B e v ö lk e ru n g  ke ine  A lm o sen  m eh r e rh ie lte n , a lso 
N o t  l i t te n ,  üb e rg abe n  sie das K lo s te r  der S ta d t, d ie  ih n e n  d a fü r  den 
L e b e n s u n te rh a lt gew ähren  so llte . Im  le tz te n  K a p . b e s p r ic h t K .  noch 
d ie  K o n v e n te  i  n  W  e s t -  u . O s t  p  r  e u  ß e n, d ie  zw a r n ic h t  zu r 
b ö h m .-p o ln . P ro v in z  ge hö rte n , aber doch  v o n  ih r  aus g e g rü n d e t w o rde n  
seien. A ls  w ic h t ig s te  Q ue lle  d ie n te n  ih m  dabe i d ie  A rb e ite n  des Ge
sch ich tssch re ibe rs  der sächs. F ra n z is k a n e rp ro v in z  Le o  Lem m ens 
( f  1929), den er je d o ch  de r P a rte in a h m e  fü r  d ie  O rd e n s r it te r  ze ih t. 
I h r  V e rh ä ltn is  zu den F ra n z is k a n e rn  w a r nach  K .  m e is t e in  gu tes; 
aber auch  sie erw iesen den O rd e n s r it te rn  m anchen  D ie n s t, re in ig te n  
sie v o r  a lle m  b e im  H l.  S tu h l v o n  V o rw ü rfe n . D ie  M is s io n s tä tig k e it  
d ieser F ra n z is k a n e r, d ie  fa s t a lle  D t .  w a ren , u n te r  den h e id n . P reußen 
n e n n t K . sehr besche iden. D ie  le tz te n  S e iten  des B uches k ü n d e n  die  
bew eg ten  S c h i c k s a l e  d e r  p r e u ß ,  K o n v e n t e  v o r  a lle m  
in  D a n z ig , T h o rn  u. K u lm  z. Z. der R e fo rm a tio n , b is  daß in  der M it te  
des 16. J a h rh . diese K u s to d ie  v ö l l ig  erlosch .

Im  2. B a n d  s c h ild e r t  K .  in  den e rs ten  3 K a p . d ie  W ir re n  der R e
fo rm a t io n  u n te r  den P ro v in z ia le n  M a rk u s  a T u rre , L is m a n in  u n d  
S ta n is la u s  v o n  O poczno. D ie  1453 v o n  dem  h l.  Joh an n  K a p is tra n  
in. P o len  e in g e fü h rte n  u n d  v o n  K ö n ig  K a s im ir  IV .  s ta rk  b e g ü n s tig te n  
B e rn h a rd in e r  gew annen b a ld  eine solche P o p u la r itä t ,  daß d ie  K o n - 
v e n tu a le n  n u r ganz w e n ig  N a chw u chs  e rh ie lte n . A u c h  in  der ü b r ig e n  
C h r is te n h e it h a t te n  u m  1500 d ie  O b s e rv a n te n k lö s te r d ie  K o n v e n tu a le n  
an  Z a h l ü b e r f lü g e lt,  so daß L e o  X .  1517 d ie  B rü d e r  v o n  de r O bservanz, 
d ie  b is  d a h in , w e nn  n ic h t  p ra k tis c h ,  so doch  re c h t l ic h  v o n  den K o n 
v e n tu a le n  a b h ä n g ig  w a ren , v o n  ih n e n  u n a b h ä n g ig  m ach te , ja  ih n e n  
das G e n e rä la t des O rdens u n d  das O rdenss iege l ü b e r tru g  u n d  d a m it  
d ie  V o rh e rrs c h a ft  im  ganzen O rden . D as r ie f  n a tü r l ic h  u n te r  den 
M in o r ite n  E rb i t te ru n g  h e rv o r  u n d  m u ß te  d ie  ge is tig e  u n d  s it t l ic h e  
E rn e u e ru n g  des O rdens a u ch  in  P o len  erschw eren. E in  G lü c k , daß 
dam a ls  d ie  P ro v in z ia lg e s c h ä fte  der p o ln . K o n v e n tu a le n  M a r k u s  a u s  
d e m  D o r f e  T u r r e  b e i  P a d u a  fü h r te ,  e in  M a n n  v o n  se ltene r 
E n e rg ie  des G eistes u n d  des W ille n s , geb. 1480, f  1545. S ow oh l d u rc h  
seine P e rs ö n lic h k e it,  seine B ild u n g  als auch  seine S te llu n g  b e i H o fe  
ge lang es ih m , d ie  p o ln . M in o r ite n -P ro v in z  w ie d e r a u f e in  a c h tu n g 
geb ie tendes N iv e a u  zu heben. L e id e r san k  d u rc h  d ie  H a b s u c h t u n d  
A po s tas ie  seines N a ch fo lg e rs  L i s m a n i n ,  den M a rk u s  se lbst, w ie  
er. g la u b te , e rp ro b t  h a tte , v o n  dieser H ö h e  w iede r h e ra b . Z u m  P ro 
v in z ia l 1538 e rw ä h lt ,  f in g  e r 1545 an, der lu th .  L e h re  s ich  zuzune igen, 
b is  daß er 1554 s ich  v e rh e ira te te  u n d  v o n  der k a th . K irc h e  lossag te  
( t  1566). D ieser A b fa l l  h a t  den  M in o r ite n  im  A nsehen des V o lke s  
sehr geschadet, z u m a l se in  N a c h fo lg e r S ta n is la u s  t r o tz  g u te n  W ille n s  
se iner S te llu n g  n ic h t  gewachsen w a r ;  er s ta rb  zudem  an den F o lg e n  v o n  
V e rw u n d u n g e n , d ie  ih m  u n d  den ih n  um gebenden  M ön che n  eine 
H o rd e  E in d r in g lin g e  in  der K irc h e  b e ig e b ra c h t h a tte . Ä h n lic h e  B r u 
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t a l i tä te n  kam e n  am  15. 1. 1572 in  P rem isse l v o r ,  w o d ie  H e id u c k e n  
des N ik o la u s  K ra s n o w o ls k i den G u a rd ia n  M ile w s k i e rm o rd e te n , u n d  
in  Le m be rg , w o  der B ü rg e rm e is te r M ie s z k o w s k i e inen Ü b e r fa l l a u f 
3 H ä use r des F ra n z is k a n e rk o n v e n ts  m ach te . D as a lles lä ß t  a u f e inen 
t ie fe n  V e r fa l l  in  g e is tig e r u n d  s it t l ic h e r  H in s ic h t  sch ließen, w enn die  
P ro v in z  auch  nach  außen ih re n  B e s itz s ta n d  zu w a h re n  ve rm o ch te . 
A llm ä h lic h  ge lang es ih r ,  aus d ie s e n W irre n  d u rc h  d ie  B e fo lg u n g  der 
V o rs c h r if te n  des T r id e n t in u m s  üb e r d ie  v i ta  com m u n is  he rau szu 
kom m e n. D a  aber der N u n t i u s  C a l i g a r i  (1578— 81) üb e rze u g t 
w a r, daß d ie  P ro v in z  u n te r  p o ln . L e itu n g  w ie d e r v e r fa lle n  w ü rd e  (K . 
sag t se lbst, daß die  p o ln . Seele le ic h t  e n tz ü n d lic h  fü r  a lles G u te  sei, 
aber ebenso schn e ll w iede r s ich  dem  S c h le n d ria n  ergebe), d r a n g  
er  d a r a u f ,  d a ß  d i e l e i t e n d e n  S t e l l e n m i t l t a l i e n e r n  
b e s e t z t  w ü r d e n .  K a n n  m an  s ich  be i so lcher E in s te llu n g  des 
N u n tiu s  w u n d e rn , daß P o len  in  de r H a u p tv e rw a ltu n g  des O rdens 
n iem a ls  v e r t re te n  w a r ? So k a m  es, daß 2. I ta lie n e r ,  M ares io  u n d  Ca- 
p u to , den O rden  in  P o len  b is  1617 sei es als K o m m issa re  oder als P ro 
v in z ia le  le ite te n  u n d  in  der T a t  w ie d e r h o c h b ra c h te n . 1625 w u rde  
a u f dem  G e n e ra lk a p ite l in. P isa  d ie  p o ln . P ro v in z  in  eine po ln ische  
u n d  ru th e n is c h e , le tz te re  w iede r 1686 in  eine r u th .  u n d  lita u is c h e  ge
te i l t ;  g le ic h z e itig  w u rd e n  als v e rp fl ic h te n d  die, K o n s t itu t io n e n  U r 
bans V I I I .  angenom m en. L e id e r w u rd e n  sie m eh r ä u ß e rlic h  au fge faß t, 
in d e m  m an  s ich  u m  d ie  A r t  der K le id u n g  u n d  den V o r t r i t t  v o r  anderen  
O rden  s t r i t t .  —  D a m it  t re te n  w ir  ins  17. J a h rh . e in . I n  der bösen 
Z e it  de r S chw edenkriege u n d  V e rh ee rung  Polens d u rc h  d ie  un ga r. 
B a n d e n  des R a koczy , d u rc h  T a ta re n  u n d  T ü rk e n  e rg in g  1635 das 
k le in lic h e  V e rb o t, es so lle  k e in e r wagen, w eder am  Tage noch in  der 
N a c h t T a b a k  zu schn up fe n ; denn das sei eine he idn ische  E r f in d u n g  
u n d  veru rsache  nach E rk lä ru n g  der Ä rz te  K op fschm erze n . A b e r was 
h a t te  dieses u n sch u ld ig e  V e rg nü ge n  zu be de u ten  gegenüber der V e r
schw endung  des L e m b e rg e r G u a rd ia ns  P lo sza j, de r f re i l ic h  sein V e r
gehen m it  de r schw ers ten  K lo s te rs tra fe , A n sch m ie d u n g  im  K e rk e r, 
büßen m uß te , oder daß 1664 e in  L a ie n b ru d e r in  P in s k  das Z ib o r iu m  
m it  den h l.  H o s tie n  e inem  H ä n d le r  v e rk a u fte , oder daß 1689 C hom i- 
k o w s k i, G u a rd ia n  in  Le m be rg , 2 M ö rd e r in  den O rden  a u fn a h m ! H a tte  
d ie  M o r a l i tä t  nach  dem  T r id e n t in u m , u m  1600 e inen  A u fs c h w u n g  
genom m en, so w a r sie a lso in  de r 2. H ä lf te  des 17. Jahrs , w iede r ge
sunken . W as h a t  n u n  der O rden  in  d ieser Z e it  f ü r  K u l t u r  u n d  
W i s s e n s c h a f t  g e le is te t ? A u c h  h ie r  is t  zu be tonen , daß d ie  
C h ro n ik e n  uns n u r  e in  te ilw e ises  B i ld  geben. W ir  lesen v o n  H o lz 
s c h n itz e rn , M a le rn  u n d  M u s ik e rn ; a ls K o m p o n is te n  w erden  e rw ä h n t: 
A n d re a s  C h y lin s k i f  ca. 1660, V in zen z  S cap ita  f  1656 u n d  W o jc ie c h  
D e b o le c k i f  ca. 1650; le tz te re r  w a r e in  angesehener V e r tre te r  des 
p o ln . B a ro c k  u n d  V o r lä u fe r  des d u rc h  T o w ia h s k i b e kan n tge w ord en en  
p o ln . M ess ian ism us. A ls  bedeu tende  the o lo g . S c h r if ts te lle r  t re te n  
h e rv o r :  A d r ia n  B ra tk o w ic  f  1639 u n d  M a rk u s  K o ro n a  f  ca. 1650 u n d  
als e rs te r H is to r ik e r  der po ln . M in o r ite n  Johannes B ie rn a c k i,  f  1725, 
im  ho he n  A lte r  v o n  92 Jah ren . D e r S e e l s o r g e  k o n n te n  sie wegen 
der in. e inem  K o n v e n t v o rh a n d e n e n  M e h rz a h l v o n  P r ie s te rn  e ifr ig e r 
nachgehen als d ie  e inze lnen  W e ltp r ie s te r , z u m a l sie besser a ls diese 
g e b ild e t w a ren . A u ß e ro rd e n tlic h e  Seelsorge, ih r  ure igenes F e ld , be 
tr ie b e n  sie als M i l i t ä r - ,  B ru d e rs c h a fts g e is tlic h e  u n d  P red ig e r. Gab 
es u n te r  ih n e n  auch  ke in e n  S ka rga , so e rhoben s ich  doch m ehrere  vo n  
ih n e n  üb e r den g u te n  D u rc h s c h n it t .  D ie  B ru d e rs c h a fte n  h ie lte n  sie 
fü r  das beste M it te l  im  K a m p fe  gegen d ie  A n d e rs g lä u b ig e n ; sie sam 
m e lte n  d ie  G läu b igen  in  de r G ü rte lb ru d e rs c h a ft  u n d  in  der E rzb ru d .e r- 
s c h a ft zum  L e id e n  C h r is t i w ie  auch, zusam m en m it  den B e rn h a rd in e rn , 
in  de r S t. A n n a -B ru d e rs c h a ft,  d ie  gegen E n d e  des 16. Jah rhds . in
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P o len  neu a u fle b te . D e u t s c h e  S e e l s o r g e  ü b te n  sie fa s t n u r 
in  S chlesien a u s ; in  O ppe ln  w a r das d t.  E le m e n t so s ta rk , daß m an  
v o m  G u a rd ia n  K e n n tn is  des D e u tsche n  v e rla n g te . F ü r  das J a h r  1658 
t re f fe n  w ir  a u f d ie  B e m e rk u n g , daß d ie  d t .  M in o r ite n  der bö h m isch e n  
P ro v in z  n ic h t  im s ta n d e  seien, d ie  A q u a t ic i P o lo n i see lsorgerisch zu 
b e tre u e n ; dem nach s ta m m t der A u s d ru c k  , ,W  a s s e r p o l e n “  zu 
m in d e s te n  aus dem  17. J a h rh .

E s fo lg t  der ve rhee rende  N o rd isch e  K r ie g , d ie  t ra u r ig e  Z e it de r 
sächs. K ö n ig e  u n d  des le tz te n  p o ln . K ö n ig s  S tan is laus  P o n ia to w s k i. 
D a  gab es v ie l zu bessern in  ge is tig e r u n d  re lig iö s e r H in s ic h t.  Es w a r 
zw a r noch e in  re lig iö s e r F onds aus der G e g e n re fo rm a tio n  geb lieben , 
aber er w a r zu schw ach, dem  a llg . N ie d e rg a n g  e inen  w irk s a m e n  D a m m  
en tgegenzuste llen . Z w a r w u rd e n  noch  p rä c h tig e  K irc h e n  g e ba u t; 
in  Posen w u rd e  d ie  F ra n z is k a n e rk irc h e  v o n  dem  be ga b ten  d t.  B ru d e r 
A d a m  Swach u n d  zu L e m b e rg  d ie  K re u z k irc h e  vo n  den d t.  B rü d e rn  
Josef u n d  F ra n z  M a je r  u m  den P re is  v o n  16 000 z ł au sgem a lt, aber 
das re lig iö s e  u n d  s it t l ic h e  Leben w a r t r o tz  der schönen K irc h e n  ob e r
f lä c h lic h . B e i den F ra n z is k a n e rn  f re i l ic h  m ach te  s ich  das n ic h t  in  
besonderem  M aße ge lten d , da sie ih re n  U n te rh a lt  aus B es itzu ng en  
u n d  K a p ita l ie n  zogen, a lso n ic h t  a u f A lm osen  der G lä u b ig e n  ange
w iesen w a ren  u n d  d a ru m  w e n ig e r m it  dem  lo cke re n  Leben  der g roßen 
M enge B e rü h ru n g  h a tte n . A us ih re r  M it te  erw uchs sogar der h e il ig 
m äß ige  R a p h a e l  C h y l i ń s k i  (1690— 1741); c h a ra k te r is tis c h  
fü r  seinen E ife r  u m  d ie  E h re  G o ttes  is t  sein V o rs a tz , im  Gebete G o tt  
n ic h t  m eh r m it  „ D u “  anzusprechen, sondern  ih m  d ie  T i tu la tu r  e ine r 
S tandesperson zu geben (Jaśn ie  W ie lm o ż n y  P an ie  Boże m ó j) ;  vo n  
re lig iö s e m  E ife r  zeug t auch  d ie  V e ro rd n u n g  des B isch o fs  K o b ie ls k i 
(1739— 55) v o n  L u tz k ,  daß e in m a l im  M o n a t in  den S ynagogen P re 
d ig te n  z u r B e k e h ru n g  der Jud en  s ta t t f in d e n  s o llte n . W e ite r  h a t te n  
d ie  F ra n z is k a n e r u m  d ie  M it te  des 18. Jah rhs . in  Gnesen einen beson
deren d t.  P re d ig e r u n d  1768 sah m an  auch  e inen fü r  Posen v o r ;  aber 
h ie r ü b te n  ja  d ie  d t.  Seelsorge d ie  B e rn h a rd in e r  aus. Im  a llg . w a ren  
d ie  P re d ig te n  je d o ch  m eh r a u f äußeren E f fe k t  als a u f d ie  F ö rd e ru n g  
des Seelenheils b e d a ch t. E in e  e ig e n a rtig e  P robe  sei d a fü r  aus e ine r 
1731 geha ltenen  P re d ig t des P a te rs  F o r tu n a tu s  L o s ie w s k i gegeben, 
der 1738 in  Posen P re d ig e r w a r :  „D e r  E rze n g e l M ich a e l h a t  den L u 
z ife r  in  S tücke  gehauen u n d  d a v o n  den K o p f den S p a n ie rn  gegeben, 
dahe r ih re  V e rk e h r th e it ,  das H e rz  den F ranzosen , denn  sie seien h a r t 
n ä c k ig  u n d  ta p fe r ; den D e u tsche n  d ie  feu e rg lühe nd e  B ru s t ,  d a ru m  
seien sie fe u rig e  K ä m p fe r, aber w ie , das m ag je d e r se lbs t s ich  de nke n ; 
d ie  H ä n d e  aber den P o len , d a ru m  v e rs tä n d e n  sie e ine r den ande ren  
zu sch ind en  u n d  zu v e rn ic h te n ’ “  In te re s s a n t fü r  d ie  T ra c h t  der F ra n 
z iska n e r is t  d ie  B e m e rku n g , daß ih n e n  1726 noch  eine aschgraue K u t te  
vo rg esch rieb en  w a r, aber schon dam als  tru g e n  sie s ich  s c h w a rz ; doch 
e rs t der P ro v in z ia l G rusze ck i (1749— 52) e r la u b te  d ie  schw arze T ra c h t ;  
sein V o rg ä n g e r b e fa h l auch  d ie  B a r t lo s ig k e it ,  d ie  s ich  je d o ch  n u r  a l l 
m ä h lic h  d u rc h s e tz te ; 1774 t ru g  k e in e r  m eh r e inen B a r t ;  der G eb rauch  
v o n  H ü te n  u n d  T asche nu h re n  g a lt  als R e g e lw id r ig k e it .

N o ch  seien der A u f k l ä r u n g  e in  p a a r W o r te  g e w id m e t. Sie 
w a r in  P o len  n ic h t  g ru n d s ä tz lic h  a n t ik ir c h l ic h  w ie  in  F ra n k re ic h , 
da  v ie le  G e is tlic h e  s ich  fü r  d ie  H e b u n g  der g e is tig en  u n d  s it t l ic h e n  
B ild u n g  des V o lkes  e in se tz te n ; d ie  „S c h ä n d lic h e “ , d ie  a u s g e ro tte t 
w e rde n  s o llte , w a r das L ib e ru m  V e to  u n d  d ie  A n a rch ie . D a fü r  se tz ten  
s ich  auch  d ie  F ra n z is k a n e r e in  u n d  s te llte n  s ich  d a ru m  a u f S eite  der 
K o n fö d e ra t io n  v o n  B a r, m u ß te n  aber deswegen v ie les  v o n  den Russen 
e rle id en , besonders in  K ra k a u , w o ih r  H a u p tk lo s te r  w a r ; doch  noch 
F u rc h tb a re re s  e r l i t te n  sie 1768 im  B a u e rn a u fs ta n d . T ro tz  d ieser V e r
lu s te  such ten  sie ih re  K lö s te r  b a u lic h  zu e rh a lte n , z. B . in  G n e n n
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A u c h  das ge is tige  N iv e a u  b e m ü h te n  sie s ich  zu heben. A ls  Bew eis 
d a fü r  ge lte  der in  L ita u e n  w irk e n d e  F ra n z is k a n e r B u ja ls k i f  1782, 
dessen th e o lo g . A rb e ite n  eine gu te  O r ie n tie ru n g  zeigen u n d  de r a n 
fangs e rw ä h n te  H is to r ik e r  M a k o w s k i, de r über 1 i/2 J a h r in  den K o n 
ven ten  der po ln . P ro v in z  nach M a te r ia l fü r  d ie  G esch ich te  der F ra n 
z iska ne r such te  u n d  sie k r it is c h  d a rz u s te lle n  u n te rn a h m ; le id e r is t. 
v o n  seinen ge sch ich tl. W e rk e n  n ic h ts  im  D ru c k  e rsch ienen ; se in  w ic h 
tig s te s  W e rk , der the sau ru s  p ro v in c ia e , in  dem  er w o h l d ie  fra n z is k a 
n ischen  U rk u n d e n  zusa m m e n s te llte  u n d  eine G esch ich te  der K o n 
v e n te  gab, is t  v e rlo re n  gegangen; aber seine e rh a lte n e n  W e rk e  s ind  
doch noch  eine g u te  ge sch ich tl. Q ue lle . Im  s it t l ic h e n  Leben is t  gegenüber 
der e rs ten  H ä lf te  des Jah rhs  eine A u fw ä rts b e w e g u n g  zu verze ichnen , 
w enn sie auch  n ic h t  an  d ie  Z e it  v o n  1600 h e ra n re it.  A l s  S c h l u ß 
u r t e i l  d a r f  w o h l  g e s a g t  w e r d e n ,  d a ß  d i e  F r a n z i s 
k a  n e r  e i n  b e a c h t e n s w e r t e s  E l e m e n t  i n  d e r  p o l n .  
K u l t u r  u n d  K i r c h e n g e s c h i c h t e  g e w e s e n  s i n d .

N o ch  e in  p a a r k r it is c h e  B e m e rk u n g e n ! I s t  es schon e in  S tü ck  
A rb e it ,  s ich  d u rc h  d ie  fa s t 1000 S. des W erkes  h in d u rc h z u a rb e ite n , 
so is t  sie noch  d a d u rc h  e rsch w e rt, daß K . a l l z u v i e l  v o r a u s 
s e t z t ,  was m an  n u r m ühsam  d u rc h  N a chsch lag e jj in  ande ren  W e rke n  
f in d e t.  W e r k e n n t z. B . den b e s tia r iu s  ( I ,  208) oder phys io log us , der 
T ie re  u n d  S te ine a lle g o risch  a u f C h ris tus , den T e u fe l u n d  d ie  M enschen 
d e u te t, oder d ie  l is o w c z y k i ( I I ,  258), jene K osaken , d ie  S ig ism u n d  I I I ,  
K a is e r F e rd in a n d  I I .  nach  U n g a rn  z u r H i lfe  gegen B e th le n  G abor 
s c h ic k te  oder den A u s d ru c k  k o liszczyzn a  ( I I ,  437) fü r  den fu rc h tb a re n  
B a u e rn a u fs ta n d  des Jahres 1768? A u s d rü c k e  w ie  fe r to n  ( I,  62) =  
12 p o ln . G roschen, iu r y d y k a  ( I I ,  27) =  S ta d tte i l zu besonderen 
R ech ten , aw u ls  ( I I ,  46) =  V o rw e rk  ohne B a u e rn , E le a r ( I I ,  258) =  
P lä n k le r  d ü r f te n  g le ic h fa lls  w e n ig  b e k a n n t sein. So k ö n n te  m an  noch 
v ie le  F ragen  s te lle n  u n d  w ir d  n ic h t  im m e r eine A n tw o r t  f in d e n . Soll 
de r I ,  92 e rw ä h n te  B e r to ld  z R zezna e tw a  der b e rü h m te  fra n z is k a 
n ische  W a n d e rp re d ig e r B e r th o ld  v o n  R egensburg  sein? Besonders 
s c h lim m ' is t  es, daß K . fü r  d ie  schles. S tä d te  fa s t d u rc h g ä n g ig  den 
p o ln . N a m en  se tz t, so daß m an  s ich  den d t. a u f m anchen U m w egen 
suchen m uß . I s t  N iem cza  =  N im p ts c h , Z iem b ice  == M iin s te rb e rg , 
O dm uch öw  -  O ttm a c h a u  ? D a m it  kom m e ic h  zu dem  P u n k te , den 
K . a n d e rn  zum  V o rw u r f  m ach t. E r  i s t  n i c h t  o b j e k t i v ,  s o n 
d e r n  a l l z u  p o l n i s c h  e i n g e s t e l l t .  Es k o m m t ih m  n ic h t  
d a ra u f an, fü r  „ A lb e r t “ W o jc ie c h  e inzüsetzen ( I,  43), obg le ich  diese 
N a m en  keineswegs g le ich be de u ten d  s ind , oder fü r  W a tz e lro d e  zu 
schre iben  W ace lrod e  ( I ,  360). D ieselbe P a r te i l ic h k e it  h a t  er auch in  
se iner K r i t i k  (C o llectanea T heo lo g ica , L e m b e rg  1933, S. 524— 526) 
der A b h a n d l u n g  d e s  P a t e r s  V e n a n t i u s  K e m p f :  D ie  
B ru d e rs c h a fte n  de r d t.  K a th o lik e n  in  Posen (1933, D W Z P , H e f t  25, 
S. 1— 50) geze ig t, a u f d ie  ic h  h ie r  z u r E rg ä n z u n g  m e ine r B esp rechung 
v o n  K a n ta k s  B e rn h a rd in e rn  noch  e ingehen w i l l .  O b w o h l P. K e m p f 
S. 2— 3 eine ganze R e ihe  v o n  Zeugnissen d a fü r  b r in g t ,  daß das neben 
der B e rn h a rd in e r -K irc h e  e rb au te , aber je tz t  n ic h t  m eh r e x is tie re nde  
K ir c h le in  der h l.  A n n a  vo n  den d t.  K a th o lik e n  um  1480 e rb a u t w o rd e n  
is t ,  m e in t K .,  daß das n u r  m it  „e in ig e r  G e w iß h e it"  bew iesen sei u n d  
daß aus der E x is te n z  dieser K a p e lle  n u r d ie  M ö g l i c h k e i t  e iner 
S t. A n n a b ru d e rs c h a ft ersch lossen w erden  könne . D och  f ra g t  P. K e m p f 
S. 2 m it  R e ch t, w a ru m  denn sonst d ie  D t.  ih r  K ir c h le in  S t. A n n a  zu 
E h re n  b e n a n n t h ä tte n , w enn sie n ic h t  d a d u rc h  im  fre m d e n  L a n d  
an  eine liebg ew orde ne  T ra d i t io n  h ä t te n  a n k n ü p fe n  w o lle n . T ro tz 
dem  h a t P. K e m p f n ic h t,  w ie  K a n ta k  ih m  v o r w ir f t ,  b e h a u p te t, d ie  
S t. A n n a b ru d e rs c h a ft in  Posen sei eine d t.  gewesen. V ie lm e h r w e is t 
er a u f S. 12/13 d a ra u f h in , daß d ie  p ä p s tlic h e  B u lle  v , J. 1596 vo n
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ih r  n ic h t  als v o n  e ine r B ru d e rs c h a ft f ü r  eine b e s t i m m t e  N a tio n  
s p r ic h t  sonde rn  daß sie d iese lbe a llg . den G lä u b ig e n  b e id e r le i Ge
sch lech tes ü b e r lä ß t. W e ite r  e rw ä h n t P. K e m p f a u s d rü c k lic h , daß 
in  dem  M itg lie d e r  ve rze ich n is  v o n  1646— 1707, das 2500 IN am en u m - 
fa ß t n u r  5 a ls e in w a n d s fre i d t. fe s tg e s te llt  w e rde n  k o n n te n . D aß  
je do ch  der N am e h ie r n ic h t  en tsche ide nd  is t ,  g e h t da raus h e rv o r , daß 
s e it dem  15. J a h rh . d ie  D t .  neben ih re m  d t.  N a m en  e inen  p o ln isch e n  
annahm en , de r s c h lie ß lic h  a l le in  das F e ld  b e h a u p te te . W e n n  K . w e ite r  
m e in t daß in  der C h ro n ik  der Posener B e rn h a rd in e r  u n te r  den  Se
n io re n  der B ru d e rs c h a ft  s ich  k e in  d t.  N am e f in d e , so sei e rw ä h n t, 
daß in  d ieser C h ro n ik  d ie  S en io ren  das e rs te m a l 1608 e rw ä h n t w e ide n , 
u n d  zw a r 2 P o len , 1611 dagegen e in  P o le  u n d  e in  D e u tsche r, F r ie d r .  
H e  m p  e il, u n d  1619 der D t .  M a i t in  G e lcher (K ro n ik a  M ia s ta  P ozn an ia  
1925, s’. 205— 215, K a n ta k ,  K ro n ik a  B e rn a rd y n ó w  P o zn ań sk ich ).
D ie  w e ite re  B e h a u p tu n g  K a n ta k s , daß der S t. A n n a b ru d e rs c h a ft im  
18 J a h rh  n u r  e i n i g e  D t.  an ge hö rte n , is t  schon deswegen h in fä l l ig ,  
w e il 1766 d ie  B ru d e rs c h a ft  den d t. K a th o lik e n  a u f ew ige Z e ite n  u b e r
geben w u rde . W e n n  s c h lie ß lic h  K . noch  s c h re ib t, daß aus P. K e m p fs  
A b h a n d lu n g  he rvo rg ehe , m it  w e lche r Sorge d ie  G e is tl. B eh ö rd e  w ie  
auch  der K le ru s  s ich  der d t.  M in d e rh e it  angenom m en habe, so d a r! 
m an  dazu a u f G ru n d  de r A u s fü h ru n g e n  v o n  P . K e m p f m anches F ra g e 
ze ichen  m achen. V o n  e ine r „ H e r z l ic h k e it  de r P o le n  zu den D t .  k a n n  
ü b e rh a u p t ke in e  R ede se in ; schw er m u ß te n  d ie  D t .  v o m  1 6 . 'Jah rh . 
b is  z u r G e g e n w a rt s te ts  u m  ih re n  G o tte s d ie n s t k ä m p fe n .

Posen. D o m h e rr D r .  S t e u e r .

Gerhard Schindler: Das Breslauer Domkapitel von 1341— 1417. F rankes  
V e rla g  u. D ru c k e re i, O tto  B o rg m e y e r, B re s la u  1938, 400 S.

D as W e rk  is t  eine U n te rs u c h u n g  der V erfassungsgesch ich te  u. 
p e rsön lich en  Z usam m ense tzung  des B re s la u e r D o m k a p ite ls  in  dem  
oben angegebenen Z e itra u m  u n d  z e ig t seine E n tw ic k lu n g  u. B e d e u tu n g  
a u f. E s  s ch lie ß t z e it l ic h  u. in h a lt l ic h  an eine D is s e r ta t io n  v o n  S a m u ls k i 
m it  de r g le ichen  T h e m e n s te llu n g , aber 1341 end igend , an, n im m t s ich 
aber a u ch  d ie  in  den le tz te n  Jah ren  im m e r za h lre ich e r w erdenden 
w ic h t ig e n  k irc h e n ve rfa ssu n g sg e sch ich tlich e n  A rb e ite n  aus anderen 
d t.  L a n d s c h a fte n  zum  V o rb ild .

Das H a u p tg e w ic h t  is t  de r pe rso n a lg e sch ich tlich e n  Seite g e w id m e t, 
d ieser T e il w ird  n a tu rg e m ä ß  e in  noch w e ite res In te re sse  f in d e n  als 
de r erste , da  er re iche  b io g ra p h isch e  A ng ab en  üb e r d ie  B re s la u e r K a 
n o n ik e r u n d  ih re  F a m ilie n  b r in g t .  D ie  K a n o n ik e r  s ta m m te n  dam als  aus 
dem  gesam ten m itte le u ro p ä is c h e n  K u ltu rk re is ,  in te re s s a n t s in d  die  
S chä tzungen üb e r ih re  n a tio n a le  Z u g e h ö r ig k e it.  T ro tz  der Z u g e h ö rig 
k e it  des B is tu m s  B re s la u  z u r K irc h e n p ro v in z  Gnesen w ir d  der P ro z e n t
sa tz  de r K a n o n ik e r  p o ln isch e r H e rk u n ft  m it  n u r  8,7 e rrechne t. U n te r 
d iesen 8 ,7%  f in d e n  w ir  re c h t in te ressa n te  P e rs ö n lic h k e ite n , als B e i
sp ie l sei P ro p s t A n d re a s , der G e g e n ka n d id a t des Posener B isch o fs  
A lb e r t  P a lucca  (1347) a n g e fü h rt.  Daß diese aus P o len  s tam m en de n  
K a n o n ik e r  aber n ic h t  a lle  N a tio n a lp o le n  w aren , z e ig t s ich  an dem  aus 
G o s tin  s tam m enden  P e tru s  C ru m p h ö lz  (1326— 1373). N a tü r l ic h  w e rden  
s ich  d ie  Le be nsd a ten  gerade der aus fre m d e n  L a n d s c h a fte n  s tam m enden  
D o m h e rre n  dase lbs t noch in  v ie le n  P u n k te n  ergänzen lassen. E s sei 
d a ra u f h ingew iesen , daß auße r den be iden  h ie r ge na nn te n  B re s la u - 
D o m k a p ite la rb e ite n  noch  eine d r i t t e  v o n  G. Z im m e rm a n n , d ie  Z e it 
v o n  1500— 1600 um fassend, aus dem  h is to r is c h e n  S em ina r v o n  P ro f- 
S a n t ifa lle r  in  B res lau  he rvo rg e g a n g e n  is t .  W a lte r  K rau se -O pp e ln .
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Cäcilie Kuchendorf: Das Breslauer Kreuzstift in einer persönl Zu
sammensetzung v. d. Gründung (1288) bis 1456, B res l. D isse rt, ' l  937 
F rankes  V e r l.  u. D ru c k e re i, O tto  B o rg m e y e r, B re s la u , 148 S.

H a t  auch  das B res lau e r K re u z s t if tk a p ite l n ic h t  d ie  g le iche B e 
d e u tu n g  w ir  das D o m k a p ite l,  so is t  diese A rb e it  doch n ic h t  w en iger 
w e r tv o ll a ls d ie  vo rherbesprochene . D ie  U n te rsu ch u n g  u m fa ß t O rg a 
n is a t io n  u n d  W irk e n  des S tifte s , fe rn e r d ie  B ez iehungen zu anderen 
k irc h lic h e n  E in r ic h tu n g e n  un d  zu anderen D iözesen, w obe i K ra k a u  
u. Posen e ine R o lle  sp ie le n ; den H a u p tte i l  b ild e n  auch h ie r d ie  b io 
g ra ph ische n  Z usam m e ns te llun ge n  üb e r d ie  S tifts h e rre n , w o be i der 
schlesische A d e l e inen hohen A n te il  ze ig t. A u c h  h ie r stoßen w ir  a u f 
eine ganze R e ihe  v o n  P e rs ö n lic h k e ite n , d ie  ve rsch ie den e rle i B e 
z iehungen zum  W a rth e g a u  haben. W a lte r  K rau se -O pp e ln .

Brennende Wunden. T a ts a c h e n b e ric h te  üb e r d ie  N o tla g e  der evg l 
D eu tschen  in  P o len . H g g . v . D r . G o t t f r .  M a r t in .  2. b is  z u r Gegen
w a r t  e rg än z te  A u f l.  B in .-S te g litz  1939, E c k a r t-V e r l.  72 S.

D ie  1. A u f l.  des se in e rze it in  P o len  besch lagn ah m te n  H e ftes  
h a t te n  w ir  m  D W Z P  23 S. 195 f f .  angeze ig t. In z w is c h e n  s in d  8 Jah re  
vergangen . D ie  E n tw ic k lu n g  in  d ieser Z e it  is t  . in  e inem  S ch luß ab
s c h n it t :  D ie  N o t  der G egenw art nachge tragen . ' In z w is c h e n  h a tte n  
s ich  n a tü r lic h  auch  a u f m anchem  G e b ie t d ie  V e rh ä ltn is s e  verschoben. 
D e r a lte  T e x t  is t  aber im  w e sen tliche n  b e ib eha lten , n u r  v e ra lte te  
A ng ab en  s in d  h e rau sges trich en  u n d  de r T e il „ I m  K a m p f u m  d ie  Seele 
des d t. K in d e s  n e u b e a rb e ite t w o rden , da im  Schulwesen, bedeutende 
Ä n d e ru n g e n  e in g e tre te n  w aren . D a  d ie  D a rs te llu n g  b is  J u n i 1939 
re ic h t ,  fe h lt  n u r  e in  k u rz e r, ab e r d u rc h  besondere V e rfo lg u n g  des 
D tm s . ausgeze ichne te r Z e itra u m  der po ln . H e rrs c h a ft. D ie  B ild e r  s ind  
le id e r d iesm a l fo r tg e fa lle n . a  L

Volkskunde.
Rieh. Sprockhoff: Sagen aus der Grenzmark Posen-Westpr. O s te r

w ie c k , H a rz  u. B in .  1938. (Z ic k fe ld  S agenhefte).

R. Sprockhoff u. Paul Bohner: Unsere heimische Pflanzenwelt in Sage, 
Märchen u. Volksglauben. E benda.

D ie  be id e n  H e ftc h e n  b ild e n  eine w illk o m m e n e  B e re ich e ru n g  des 
n ic h tg e ra d e  zah lre iche n  d t.  S c h r if t tu m s  z u r V o lk s k u n d e  fü r  d ie  
G egend (K n o o p , K ö lm , G u to w s k i usw .) u. e in  G egenstück zu dem 
A u fs a tz  v . Joh. P a to c k  fü r  d ie  K asch u b e i in  D W Z P  30. Z. T . s in d  
d ie  Sagen des 1. H e ftch e n s  a lle rd in g s  schon b e k a n n t. Das 2. e n th ä lt  
52 S tücke . A  L .

Karl Kaiser: Beiträge zur Volkskunde Pommerns. 10 Jah re  v o lk s - 
k u n d l. A rc h iv  f. P om . G re ifsw ., L . B a m b e rg  1939. 176 S. 21 T a f. 
z a h lr . A b b . u. K t .  5 R M .

D ie  schöne F e s ts c h r if t  zum  1. 3. 39 is t  e in  S am m e lw e rk . D e r 
H e rausgeber b e r ic h te t im  V o rw o r t  k u rz  ü b e r d ie  10 Jah re  E n tw ic k 
lu ng , E . B le ic h  ü b e r E n tw ic k lu n g  u. A u fg a b e  de r d t .  V o lk s k . in  der 
G re n z m a rk  P .-W . E in  A u fs . v . G ü lzo w  ü b e r E d m . H o e fe r u. d ie  
pom . V kd e . s c h lie ß t d iesen T e il R ü c k b lic k  ab. Je m ehrere  m achen 
d a n n  d ie  T e ile  V o lk s k u n s t u. B a u e rn h a u s ; G laube u. B ra u c h ; Spie l 
u. S p ru c h ; Z u r V o lk s e rz ä h lu n g ; Z u m  N a m e n g u t; V o lk s k u n d e  u. V o r- 
gesch. aus. Im  e inze lnen  a u fg e z ä h lt w e rden  d ie  „G re n z m a rk  H e i-  
m a t b l . “  1939 S. 313. A . L .
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Karl-Ernst Schellhammer: Oberschlesischer Sagenspiegel. E in  B i ld  vo n  
der Gesch. u. dem  V o lk s tu m  de r H e im a t. P e isk re tsch a m , C. C ie s lik , 
1938. 237 S. L e in e n  3,80 R M .

D ie  V e rb u n d e n h e it des obersch l. M enschen m it  dem  gesam tem  d t.  
V o lk  e rg ib t  s ich überzeugend aus dieser gesch ick t zus. ge s te llte n  
S a m m lu n g  vo n  üb e r 200 Sagen, d ie  v o n  den m y th is c h e n  beg innend , 
auch  d ie  Gesch. des Landes u. d ie  kennze ichnenden  E ig e n s c h a fte n  
seiner B ew oh ne r (A rb e its a m k ., S c h lic h th ., G lä u b ig k . usw .) w id e r 
sp iege ln , w e ite r  auch d ie  L a n d s c h a ft.  A . L .

Sonstige Wissenschaften,
Ernst v. Bethlenfalvy: Die Tierwelt der hohen Tatra. S e lbs tve rl. 1937. 

115 S., 80 A bb .
I n  der B u c h d ru c k e re i eines k le in e n  Z ipse r S tästchens is t  in  ü b e r

raschend geschm a ckvo lle r A u s s ta ttu n g  das W e rk  ersch ienen. E in  im  
w a h re n  S inne des W o rte s  bahnbrechendes W e rk , in  w e lchem  der V e rf. 
seine 4 0 jä h rig e n  N a tu rb e o b a c h tu n g e n  u n d  tie rb io lo g is c h e n  S tu d ie n  
zusam m en faß t. Das B u ch  is t  eine K r ie g s e rk lä ru n g  gegen a lle  Lügen , 
w e lche b is  je tz t  in, unsere r N a tu rg e s c h ic h te  w u rz e lte n . Sein E r fo lg  
u n d  Sieg is t  h u n d e rtp ro z e n tig . Seine Beweise u n d  w isse n sch a ftlich e n  
F o lg e ru n g e n  stehen fe ls e n fe s t!

B e th le n fa lv y s  n a tu rw is s e n s c h a ftlic h e  T ä t ig k e it ,  seine v o rz ü g lic h e n  
A u fsä tze  u n d  L e h re n  kenne ic h  v o n  jehe r, ic h  b in  sein zäher A nh än ge r. 
Es is t  seine W irk u n g , w enn ic h  heu te  m it  seinem  B lic k  d ie  T ie rw e lt  
b e tra c h te , seine L e h re n  übernehm e u n d  w ie d e rh o le : „M a n  d a r f  n ie  
das sehen, m it  w e lchen  T ie ra r te n  s ich  e in  W ild  n ä h r t ,  sondern  ob es 
gesunde sch läg t, oder s ich  m it  dem  W egscha ffen  der z u r A u sm u s te ru n g  
re ife n , a b n o rm a l gew ordenen b e fa ß t? “  —  „D ie je n ig e n , w e lche unsere 
T ie ra r te n  in  n ü tz lic h e  u n d  schäd liche  g lie d e rte n , w aren  S cha rla ta ne  
der N a tu rg e s c h ic h te , d ie  n ie  w e ite r  sahen, als ih re  N asensp itze  u n d  
diese v e ru rs a c h te n  unsere r T ie rw e lt  den g rö ß te n  S chaden .“  —  „D e m  
v ie rb e in ig e n  F le isch fresse r d e u te t d ie  Nase, dem  b e fie d e rte n  'W ild  sein 
scharfes A uge, w elche Beute  ih m  d ie  V o rse hu ng  zugesagt h a t, denn 
e in  jedes k ra n k e  T ie r  h a t  eine andere  k ö rp e r lic h e  A u s d ü n s tu n g  u n d  
äußeres B enehm en, a ls das gesunde. Das R aubzeug k ü m m e rt  s ich  
n ic h t  u m  das gesunde W i ld ! D a ru m  nenne ic h  d ie  R a u b z e u g v e rtilg u n g  
d ie  g rö ß te  U n be sonn en he it de r m ensch lichen  Z iv i l is a t io n ! “

U n d  so k ö n n te  ic h  seine fe lsenfeste  L e h re n  w e ite r fo rts e tz e n , aber 
ic h  m eine, daß d ie  a n g e fü h rte n  d ie  a u ß e ro rd e n tlic h e  P e rs ö n lic h k e it 
des V e rf. genügend w iede rsp iege ln .

U n d  je tz t  zum  W e rk e  s e lb s t! Das B u c h  b e fa ß t s ich  m it  den in  
der H o h e n  T a tra  lebenden 24 T ie rg a ttu n g e n , u. zw. Gemse, M u rm e l
t ie r ,  B ä r, Reh, Fuchs, D achs, Hase, F is c h o tte r , M a rd e r, E ic h h ö rn c h e n , 
W ild h ü h n e r, U h u , H a b ic h t,  Lu chs , W o lf ,  W ild k a tz e , S ch w a rzw ild , 
A d le r, W ild ta u b e n , W a ld schn ep fe , S chw im m vög e l, R o tw ild ,  S te in 
w ild  u n d  W is e n t.

Seine B esch re ibungen  s in d  le ic h t v e r fa ß t, genuß re ich  u n d  w e it 
g re ife n d , seine F o lg e ru nge n  re in e  L o g ik  u n d  ste ts  überzeugend. In  
je d e r Ze ile  b a h a u p te t er n ic h t  n u r, sondern  b e g rü n d e t auch, daß es 
im  H a u s h a lte  der N a tu r  ke ine  n ü tz lic h e n  oder schäd lichen  T ie re  g ib t, 
n u r le b e n s b e d ü rft ig e ! Es h a t  d ie  z w ö lfte  S tunde  geschlagen, w o w ir  
noch  a lle  F eh le r je n e r sogenannten „N a tu rw is s e n s c h a ft le r “  r ic h t ig 
s te lle n  kön ne n , d ie  im  U n w isse n  geb lende t in  ih re n  W e rk e n  vo m  Schutze 
der „n ü tz l ic h e n “  u n d  A u s ro tte n  der „s c h ä d lic h e n “  T ie re  sprechen 
u n d  da be i n ic h t  ahnen, w e lchen u n e rm ä ß lich e n  Schaden sie in  d e r g ö t t 
lic h e n  T ie rw e lt  a n r ic h te n .
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Ic h  h a lte  B e th le n fa lv y s  .W erk fü r  re v o lu t io n ä r ,  w e il w i r  u n te r 
anderen  d a r in  n ic h t  n u r  lesen, sondern  auch  b e g rü n d e t fo lgendes f in d e n  : 
Das R a ubzeug  is t  n u r  im  k ü n s tlic h e n  Gehege sch ä d lich , in  der fre ie n  
N a tu r  n ie . Im  G e g e n te il! Das R a ubzeug  h a t  b e im  E rh a lte n  e inze lne r 
T ie ra r te n  e inen  e igenen B e ru f.

W ede r d ie  B ra cke , noch das v e rw ü n sch te  R aubzeug  is t  f ü r  den 
R e h s ta n d  sch ä d lich . —  D e r Fuchs is t  der n ü tz lic h s te  Genosse des 
L a n d - u n d  F o rs tw ir te s ; fü r  den W ild s ta n d  des G ebirges is t  er ü b e rh a u p t 
n ic h t  g e fä h r lic h . —  D e r Lu ch s  w a r n ic h t  der A u s ro tte r ,  sondern der 
E rh a lte r  des R e hw ildes . —  D e r S te in a d le r is t  das n ü tz lic h s te  T ie r 
unsere r V o g e lw e lt, w e il e r im  S a n itä ts d ie n s t der N a tu r  v o rz ü g lic h e  
A rb e it  le is te t. —  D ie  A llm a c h t  h a t  den F is c h o tte r  n ic h t  zum  A u s ro tte n , 
sondern  zum  E rh a lte n  der F ische  geschaffen. —  D e r H a b ic h t  is t  a u f 
G ru n d  la ng e r u n d  ge w issenha fte r B e o ba ch tun ge n  als der n ü tz lic h s te  
V og e l de r H o h e n  T a tra  u n d  K a rp a te n  zu b e tra c h te n . —  D ie  N a c h b ru n s t 
der Rehe h a t  a u f d ie  S e tzze it ke in e n  E in flu ß .

D ie  150 jä h r ig e , ir r ig e  B e h a u p tu n g  K a r l L in n é s , w e lche auch 
E x in g e r, R ie se n th a l, V o lk s m a n n , M ü lle r , K n a u lt ,  H a r t ig ,  D o m - 
b ro w s k y , W in c k e l, B re h m , A ltu rn ,  K e lle r, u. a. üb e rn ahm e n , w onach 
d ie  T ra g z e it de r N a ge tie re  (G lires) sehr ve rsch ieden  is t,  s te l l t  der V e rf. 
fo lg e n d  r ic h t ig ;  ,,d ie  T ra g z e it a lle r  N a ge tie re  in  E u ro p a  is t  sozusagen 
d ie se lb e .“  S e it A r is to te le s , a lso nahezu 2000 Jah ren , f in d e n  w ir  in  
a lle n  N a tu rg e s c h ic h te n  d ie  ir r ig e  B e h a u p tu n g , w elche auch  B u fo n , 
L in n é , H a r t ig ,  B re h m , K re m e n ty  üb e rn ahm , daß d ie  T ra g z e it des 
B ä re n  30 Tage sei.

A ls  g rö ß te n  Chaos der N a tu rg e s c h ic h te  beze ichne t der V e rf. die 
b ishe rige  B e s tim m u n g  der B ä re n a rte n . Seinerseits t e i l t  er d ie  T a tra 
b ä re n  in  zw e i A r te n  ; in  den h o c h s tirn ig e n  (U rsus  a l t i f r o n t is )  un d  
f la c h s t irn ig e n  (U rsus p la n if ro n t is )  B ä re n .

A m  überzeugendsten  b e w e is t er je do ch , daß in  der fre ie n  N a tu r  
der F o r tp f la n z u n g s tr ie b  s ich  b e i je de m  G eschöpf im m e r da nn  e in s te llt ,  
w enn der g rö ß te  Ü b e rflu ß  an  N a h ru n g  der b e tre ffe n d e n  T ie ra r t  v o r 
hand en  is t  u n d  d ie  K ö r p e r k r a f t  u n d  Le be ns lu s t a u f hö ch s te r S tu fe  
s ich  b e fin d e t. M u t te r  N a tu r  s c h a fft  je de m  G eschöpf e inen H o c h z e its 
schm aus !

T ra u r ig ,  aber w a h r s in d  fo lgende B e s tä tig u n g e n : Je w en ige r s ich 
de r M ensch u m  eine T ie ra r t  k ü m m e rt, desto s ichere r is t  ih r  Gedeihen. —  
D ie  A u fg a b e  eines jeden  N a tu rfo rs c h e rs  d a r f  n ic h t  ze rtrü m m e rn d e  
A r b e it  sein, er m uß be i e inem  jeden  G eschöpf fes ts te llen , w e lche r B e ru f 
ih m  im  H a u s h a lte  de r N a tu r  z u g e te ilt  w u rde , G o tt,  den S chöpfer, 
d a r f  e r n ie  aus den A ugen  lassen. —  D ie  techn ischen  E rru n g e n sch a fte n  
sche inen n u r  dazu zu sein, u m  d ie  H e rr lic h k e ite n  der g ö tt l ic h e n  N a tu r  
langsam , aber s ich e r zu v e rn ic h te n . —  W o h in  der M ensch seinen Fuß  
se tz t, d o r t  w ir d  das w u nd e rba re  G le ich g e w ich t der N a tu r  ge s tö rt, —  
denn n ic h t  de r Luchs  is t  der „ fü rc h te r l ic h s te  R ä u b e r “ in  der T ie r 
w e lt. —  E in  T ie r  k a n n  n u r  zu fo lge  m ensch lichen  E in flusses  sch ä d lich  
w erden. —  E n tw e d e r v e rb le ib t  d ie  Jagd  e in  P r iv i le g  der In te llig e n z , 
oder der W ild s ta n d  w ird  v e rn ic h te t.

B e th le n fa lv y  se tz t auch  dem  V a te r der H o he n  T a tra ,  F ü rs t  H o h e n 
lohe , e in  w ü rd ig e s  D e n km a l.

*

D e r M e is te r h a t  sein W e rk  geschrieben. U ns, seinen A n h ä n g e rn  
o b lie g t d ie  P f l ic h t ,  daß seine L e h re  im  g rö ß te n  K re is e  G em e ingu t 
w e rd e n .

W ir  m üssen d ie  A u fm e rk s a m k e it  der b re ite n  Ö ffe n t lic h k e it  a u f 
dieses tie rb io lo g is c h e  B re v ie r  lenken , d ie  n a tu rv e rb u n d e n e n  W e id 
m än ne r, L e h re r, L a n d w ir te ,  P fa d fin d e r  b it te n ,  sie m ögen dieses b a h n 
brechende B u c h  lesen, ih re  b ishe rige n  N a tu ra n sch a u u n g e n  ü b e rp rü fe n
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u n d  so lange es n ic h t  zu s p ä t is t ,  d ie  b is je tz ig e n  S ünden w iede r g u t 
m achen. D ies is t  auch  der Z w eck  m eines Schre ibens. E s  w ä re  A u f 
gabe des A c k e rb a u  m in is te r iu  ms, der Ja g dsch u tzve re ine , la n d w ir t 
s c h a ftlic h e n  V e re in ig u n g e n , daß dieses W e rk  als b i l l ig e  V o lksausgabe 
in  je d e rm a n n s  H ä n d e  käm e. Ü b e r J ä g e rp fl ic h tp rü fu n g  w ir d  noch  
im m e r v ie l gesprochen u n d  geschrieben. W ä re  der In h a l t  dieses W erkes  
P flic h tg e g e n s ta n d  so e ine r P rü fu n g , d a nn  b ra u c h te n  w ir  u m  d ie  Z u 
k u n f t  eines so w ic h t ig e n  Zweiges der V o lk s w ir ts c h a ft  w ie  des W ild 
standes ke in e  Sorge zu tra g e n ! —- L ä jo s  B o h ra n d t, E peries.

Starodubsky, Dr. Lev: Das Volkszählungswesen in der Union der sozia
listischen Sowjetrepubliken. E in e  s ta tis tis c h -m e th o d o lo g is c h e  U n te r 
suchung. V e r l.  F ra n z  D e u tic k c , W ie n  1938. 142 S. (S c h r ifte n  des
In s t ,  fü r  S ta t is t ik  insbes. der M in d e rh e its v ö lk e r  a. d. Ü n iv e rs . W ie n . 
R e ih e  C N r. 3.

V f.  b r in g t  in te ressan tes T a ts a c h e n m a te r ia l a n ha nd  v o n  v ie le n  
Be legen ü b e r d ie  M e tho de  de r V o lk s z ä h lu n g  in  S o w je tru ß la n d . B e 
m e rk e n s w e rt is t ,  dass d ie  Russen auch in  d iesem  P u n k te  w e se n tlich  
v o m  D e u tsche n  g e le rn t haben. E . R .

Gerh. Renn: Die Bedeutung des Namens „Pommern“ u. die Bezeich
nungen für das heutige Pommern in der Geschichte. G re ifsw a ld , 
L . B a m b e rg  1937. (G re ifsw . A b h a n d lg n . z u r Gesch. des M A ., hgg. 
v . A . H o fm e is te r , B d . 8).

D ie  tü c h tig e  D is s e rt. g e h t dem  m eh rfa che n  B e d e u tu n g sw a n d e l 
nach, den de r N am e, de r u rs p rü n g l. das G e b ie t zw ischen  Ostsee, 
W e ich se l, N e tze — W a rth e  u. O der beze ichne te , d u rc h g e m a c h t h a t. 
Im  13. Jh . w ir d  er a u f P o m m e re lle n  b e s c h rä n k t, d a n n  k o m m e n  auch 
S to lp , R ü ge nw a ld e  u. S chlaw e d u rc h  A n fa ll  an  P o m m e rn -W o lg a s t 
dazu. S e it dem  E nd e  des 15. Jh . w ir d  a l lm ä h lic h  d ie  h e u tig e  B e 
g re nzu ng  u n g e fä h r he rrschend , b e g ü n s tig t d u rc h  d ie  V e re in ig u n g  des 
G esam tgeb ie ts  d u rc h  B o g is la v  X .  W e ite r  w e rden  d ie  B e g r if fe  V o rd e r  - 
u. H in te rp o m . u. d ie  B eze ichnungen  der E in z e lla n d s c h a fte n  b e h a n d e lt, 
v o n  denen d ie  des „H e rz o g tu m s “  Cassuben ja  auch  den e v g .-d t. 
A u s w a n d e re rn  des 16.— 18. Jh . nach  dem  d a m a lig e n  P o len  d ie  le ic h t 
m iß ve rs ta n d e n e  B en en nu ng  als „K a s c h u b e n “  e in g e b ra c h t h a t. A . L .

Statistisches Gemeindeverzeichnis des bisherigen poln. Staates. M it
B e rü c k s ic h tig u n g  de r am  28. Sept. 1939 fes tge leg te n  G renze der 
d t.  u. sow je tru ss . R e ichs in te ressen . A usgearb . u. hgg . v . d. P u b li
k a tio n s s te lle  B ln -D a h le m , S e lb s tve rl. B in . 1939. 2 K t .

Das u n te r  S c h r if t l.  v . D r .  H e rb . U lb r ic h t  au sgearbe ite te  W e rk  
e n th ä lt  fo lg . T e ile :  V o rw o r t ,  1. D ie  W o je w o d s c h a fte n  des b ishe rige n  
p o ln . S taa tes (m it  A ng ab en  ü b e r F lächenausm aß  u. B e v ö lk e ru n g , 
S ie d lu n g sd ich te . B e k e n n tn . u. M u tte rs p ra c h e ) v o r  Sept. 1939; 2. D ie  
W o je w od sch . u. K re is e  n a c h h e r; 3. d ie  G em einden (g m in y ), (F läche, 
A n z a h l de r W ohn hä use r u. E in w o h n e r), a u fg e te ilt  nach der In te re sse n 
grenze ; 4. V e rz e ic h n is  der G em einden nach  dem  A B C  m it  K re is 
z u g e h ö r ig k e it. D ie  K a r te n  b r in g e n  d ie  V e rw a ltu n g s e in te ilu n g  m it  den 
Ä n d e ru n g e n  de r W o je w o d sch a ftsg re n ze n  1938 u. 39 u. m it  A ngabe 
der im  V e rze ich n is  v e rw a n d te n  K re isza h le n , sow ie eine G em einde
k a r te  nach  dem  S ta n d  v o m  1. 4. 38. Z u g ru n d e  l ie g t  d ie  V o lk s z ä h 
lu n g  v o m  9. 12. 1931, deren E rge bn isse  e rs t s p ä t in  ih re n  le tz te n  T e ile n  
v e rö f fe n t l ic h t  w o rd e n  s ind . D a b e i s in d  aber d ie  un zuve rläss ige n  A n 
gaben ü b e r das V o lk s tu m  ve rb esse rt, so daß s ich  ergeben 21 214 000 
(60 ,42% ) P o len , 6 611 000 (18 ,83% ) U k ra in e r ,  2 538 000 (7,23) W e iß - 
r(e)ussen, 1 030 000 (2 ,94% ) D te ., 11 000 M asu ren , 130 000 K aschuben , 
160 000 Tschechen, 91 000 L ita u e r ,  3 260 000 (9 ,29% ) Jud en  u n d  
65 000 andere. D ie  fle iß ig e  A rb e it  is t  re c h t  n ü tz lic h . A . L .



Zeitschriften und Jahresveröffentlichungen 351

und Jalvce6uece^mtiickunq,cn.

Ostland-Berichte. R e ihe  A :  Auszüge aus p o ln . B ü ch e rn , Zschr. u. 
Z tg n . H g g . v o m  O s tla n d - In s t. in  D a nz ig . Jg. 1938. 256 S.

Jah rg . 1937 w a r in  D W Z P  35, 363 angeze ig t w o rde n . D e r
w e ite re  e n th ä lt ' in  N r .  1 u. a. D ie  Lage  de r L a n d w ir ts c h . P om m e
re lle n s ; P arze llie rungs fragen , ebenda; D e r A n te il  des D tm s . am  W ir t 
scha fts leben  ebenda in  p o ln . B e le u c h tu n g ; V e r ju d u n g  P o lens; D ie  
p o ln . P resse; in  H . 2 ; F re im a u re re i in  P o le n ; Genossenschaftswesen 
in  P o m m e re lle n ; W e r w a re n  d ie  T rä g e r der w e s tp r. G es ich tsu rne n 
k u l tu r?  D e r R u c k  in  den O sten ; in  H . 3 : G d in ge ne r Sorgen ; D ie  
W e ichse l als K o h le n s tra ß e  ; D e r F a h n e n trä g e r a u f dem  D a n z ig e r R a t 
h a u s tu rm  (nach D r. A lf r .  B ro s ig  f  Posen n ic h t  K g . S iegm . A ug . v . 
P o len , sonde rn  der W in d g o tt  A e o lu s !) ; in  H . 4 : G roß po m m e re llen , 
seine e th n o g ra p h . Zus.S etzung; D e r W asserw eg O S — In d u s tr ie g e b ie t 
(C. O. P .) ;  S tre ikb ew egu ng en  in  P. ; W e isruss. M in d e rh . in  P. ; D ie  
Juden  in  den p o ln . S ta d tv e rw a ltg n . ; in  H . 5— 6: Das E rd ö lp ro b le m  
in  P. ; I s t  d ie  p o ln . L a n d w ir ts c h . w e h rb e re it?  P. fo rd e r t  d t.  K o lo n ie n ; 
D ie  p o ln . R e g ie run g  lä ß t  u k ra in . K irc h e n  ze rs tö re n ; „D a n z ig -P ro 
p a g a n d a " d u rc h  das p o ln . P o s tm in is te r iu m ; Z u r  po ln . Y o lk s tu m s - 
p ropag . ; P o ln . S tre if l ic h te r  a u f D a nz ig . Jedes H e f t  w ir d  d u rc h  e in ige  
„M is z e lle n “  beschlossen. A . L .

Przegląd wielkopolski. M ie s ię czn ik  re g io n a ln y  po św ięcony  zagadn ie 
n io m  k u l tu r y  w ie lk o p o ls k ie j w  p rzesz łośc i i  w  c h w il i  obecnej [R u n d 
schau des Posenschen. H e im a tz s c h r. f. F rage n  der g ro ß p o ln . K u l tu r  
in  V e rgangenh . u. G egenw .j. Po., Jan  Ja c h o w s k i 1939. N r . 1 — 8.

D ie  v . G y m n .le h re r Jos. K ra s o ń  u n te r  M itw ir k u n g  v . A . K a le tk a , 
D r . Zdz. G ro t  u. D r . V in z . O s tro w s k i A n fa n g  1939 b e g rü n d e te  po ln . 
H e im a tz s c h r. s o llte  nach dem  G e le itw o r t e in  G egenstück zu de r d t.  
aus de r Z e it  b is  zum  W e ltk r ie g e  „A u s  dem  Posener L a n d e “  (vg l. 
ü b e r den In h a lt  F. L ic h te n b e rg  im  H . 28 der D W Z P ) w e rden , d ie  den 
Z w eck  g e h a b t habe, s ich  dessen zu rü h m e n , „d a ß  unser L a n d  ebenso 
ih r  V a te r la n d  sei, w ie  es ih r  w irk lic h e s , das h in te r  der E lb e  liege, se i“ . 
Z ug le ich  s o llte  d ie  Zs. d ie  N a ch fo lge  der m it  dem  T ode  vo n  A . P rą - 
d z y ń s k i nach  7 jä h r. T ä t ig k e it  e ingegangenen „ W ic i  w ie lk o p o ls k ie "  
(G rü n d u n g  1930) u. der V js c h r. „W ie lk o p o ls k a  w  p ra c y  z b ro jn e j i  o b y 
w a te ls k ie j“  übernehm en. D ie  S prache s o llte  v o lk s tü m l. ,  de r In h a lt  
w issensch. genau sein. A u f  den P la n  einzugehen, lo h n t  s ich  w o h l be i 
dem  d u rc h  den K rie g s a u s b ru c h  beendeten k u rz e n  D ase in  der schm alen 
H e fte  n ic h t.

I n  H . 1 s te l l t  de r b e ka n n te  U rs la w e n th e o re tik e r  J. K o s trz e w s k i 
d ie  a ltp o ln .  K u l tu r  im  L ic h t  de r le tz te n  U n te rsu ch u n g e n  als h o ch 
stehend, sogar m it  ih re n  K u ltu re rru n g e n s c h a fte n  nach  W . a u ss tra h le n d  
d a r, w obe i aber d ie  F rage , w ie v ie l d a vo n  w ir k i.  s law . E igengew ächs 
w a r, n ic h t  b e h a n d e lt w ird . A . W o d z iczko  b e h a n d e lt d ie  L a n d s c h a ft 
u. ih re n  S chu tz , J. S a jd a k  u n te r dem  T ite l „ E x  occ iden te  lu x “  den 
aus dem  G eb ie t nach  G a liz . gegangenen klass. P h ilo lo g e n  u. H is to r ik e r  
Kas. M o ra w s k i, e inen S chü le r v. H a u p t  u. M om m sen. Z. G ro t sch lie ß t 
den k u rz e n  Ü b e rb lic k  üb e r den Posener A u fs ta n d  1918/9 m it  e inem  
Irre d e n ta s a tz . F. B a rc iń s k i b e s p r ic h t d ie  E rd s c h ä tz e  Posens u. d ie  
M ö g lic h k . ih re r  A u s w e rtu n g , R . M o ls k i d ie  S ta d t Posen als K u l t u r 
m it te lp u n k t .  F ra u  J. B a u m g a r t b r in g t  auch  in  e in igen  w e ite re n  
H e fte n  (n u r po ln . W e rk e  au fzäh lende) Z usam m e ns te llun ge n  des H e im a t
s c h r if t tu m s .
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I n  H . 2 b e h a n d e lt T . E u s ta c h ie w ic z  den R e g io na lism u s  im  Lese
s to f f  de r Jugend, W . R a k o w s k i das G eb ie t z u r E is z e it u. d ie  dam a lige  
T ie rw e lt ,  V . O s tro w s k i d ie  gesch ich tl. A u fg a b e  der (po ln .) K a u fm a n n 
s c h a ft u. des H a n d w e rk s  aus Posen (V e rd rä n g u n g  der Jud en  auch 
in  den a n d e rn  T e ilg e b ie te n ), M . K usza  „ N ik lo t ,  den he ld enh a ften  
V e rte id ig e r  der A b o t r i te n “ , K . O k o n ie w s k i d ie  Ju g en d ja h re  des K u l-  
m er B isch o fs  S tan. O k o n ie w s k i u. seine (p o ln .-p a tio t.)  T ä t ig k e it .

H . 3 e n th ä lt  eine (v o r dem  E rsche in en  des B uches v . Ivan dz io ra , 
v g l. D W Z P  36, 274) e ingesandten  A u fs a tz  v . M . A n d rz e je w s k i über 
d ie  geh. po ln . M il itä ro rg a n is a t io n  preuß . A n te ils  u. den A u fs ta n d  
1918/9. U . a. h ö re n  w ir  v o n  M il i tä rä rz te n  u. S a n itä te rn  po ln . V o lk s 
tu m s , d ie  s im u lie re n d e  V gg. be i ih re r  D rü cke b e rg e re i u n te rs tü tz te n , 
z. B . w a re n  v o n  300 angebl. N e rv e n k ra n k e n  290 P o len ! J. S la w ik - 
Z a b lo cka  h a n d e lt  üb e r das T h e a te r in  K a lis c h , B . M aske d ie  gew öhnl. 
F is c h a rte n  der W a r th e  u. Gewässer u m  Posen, A . Z a h ra d n ik  d ie  
S ch rim m e r B ü rg e r  des 16. Jh. (nu r 4 d t. N am en  G ry g e r, C h ris to f, 
G re ll u. W a lte r ,  e in ig e  S cho tte n  u. R u th e n i) .

H . 4 b r in g t  v . W . R a k o w s k i: Posen b e s itz t das 3. g rö ß te  P a lm en 
haus in  E u ro p a , v . Z. K a c z m a rc z y k  e inen B e itra g  üb e r K a s im irs  d, 
G r. R e g ie ru n g  in  K a lis c h , das angebl. n u r 6 v . H . D t.  ge hab t haben 
so ll, v . J. M lo d z ie je w s k i üb e r S taszic in  der T a tra ,  W . Ja k ó b c z y k  
üb e r O rg an isa tionsg ed an ken  im  Posenschen in  der 1. H ä lf te  des 19. Jh. 
Es fo lg e n  M a te r ia lie n  über d ie  D ic h te r in  Sophie U rb a n o w s k a  (geb. 
1849, gest. 1. 1. 1939 in  K o n in ) .

I n  H . 5 kanze ln  M . S iu c h n iń s k i u. L . C y fro w ic z  H i l .  M a jk o w s k i 
wegen seines B uches „G ro d z is k  w lk p . “ u. A . N o w a c z y ń s k i wegen 
zw e ie r W e rk e  ab. J. W illa u m e  b e sch re ib t „d a s  G ehe im n is  des Sieges 
b e i Z echa u “ , w obe i das G efech t v o m  31. 12. 1918 w ie  ü b lic h  „ b i t w a “  
(S ch lach t) g e na nn t w ird .  J. W . Szulczewslci b r in g t  e inen B e itra g  
zu r po ln . V o lk s k u n d e : „ W ie  sprechen d ie  V ög e l im  P osenschen?“ 
S t. M ik o ła jc z a k  s c h re ib t üb e r d ie  Posener L a n d w ir ts c h . e in s t u. je tz t ,
J. S la w ik -Z a b lo c k a  üb e r S te fan  R o g o z iń sk i, e inen V o rk ä m p fe r  de t 
p o ln . K o lo n ia lg e d a n ke n s . W ie  m eh rfa ch , e n th ä lt  auch  dieses H efs 
e inen k u rz e n  T e il „ A n  den P ra n g e r“ , w o r in  K r .  „d e n  versch iedenen 
L iic k s , L a tte rm a n n s , M aas u. a n d e rn  a u f po ln . E rd e  g rassie renden 
K u ltu r t rä g e r n “ (dieses W o r t  iro n is c h  deutsch) e tlic h e  s lavom ane d t. 
geschriebene S c h r ifte n  (üb rigens  du rcha us  n ic h t  a lle  v o n  d t.  V e rf.)  
zu r O N -k u n d e  des ehern. W ests law engeb ie tes zu r B e a ch tu n g  e m p fie h lt.  
E in  „ P r o te c to r “  g re if t  d a nn  noch  m eine W e n ig k e it  an, u. M . S iu ch 
n iń s k i n e n n t d ie  T a tsache , daß w ir  a u f unseren V e rö ffe n t l.  „ H is to 
risch e  G ese llscha ft fü r  Posen, Posen 1938“ g e d ru c k t haben, „g e rm a n . 
G rö ß e n w a h n “ , g e iß e lt d ie  w e ite re , daß a u f der Posener Messe der 
A u ss te llu n g ss ta n d  der doch n u n  w ir k i .  d t .  S ta d t D a n z ig  d ie  d t.  In .  
s c h r i f t  „F re ie  S ta d t D a n z ig “  m it  g roßen u. n u r d a ru n te r  m it  k l.  B u c h 
s taben „W o ln e  M ia s to  G d a ń s k “  ge tragen  habe usw . Das H e ft  be
g in n t  üb rig ens  m it  dem  H u ld ig u n g s e id  A lb re c h ts  v . P reußen v o n  1525. 
M i t  so lchen doch fü r  1939 n ic h t  m eh r ganz ze itgem äßen E rin n e ru n g e n  
benebe lte  m an  das le ic h tg lä u b ig e  V o lk !

I n  H . 6 b e h a n d e lt J. D o m a k o w s k i d ie  W ä ld e r  u. das H o lz 
gew erbe des G ebiets, S t. P o m y k a  d ie  ehern. L a n d ta g e  in  Schroda, 
J. H o ro w s k i e in ige  po ln . V o lks tä n ze , M . K usza  das a lte  L ie d  „G o t te s 
g e b ä re r in “ , B . P le śn ia rsk i den A u fe n th a lt  F ra n z  M ic k ie w ic z s  im  
O b o rn ik e r  K re is .

Das le tz te  D o p p e lh e ft e n th ä lt  e inen R e is e b e ric h t v . J. W . Lęga 
ü b e r d ie  W enden , w o be i V f .  im  T e x t  s ch re ib t, daß B a u tze n  schon 
eine d t.sp rechende  S ta d t m it  n u r  rd . 15 v . H . W enden  sei, in  der K a r te  
d ie  S ta d t aber zum  w end ischen  S pra chg eb ie t geschlagen w ird .  W . 
R u s iń s k i s c h re ib t „ü b e r  d ie  sog. H o llä n d e r"  im  a lte n  G roß po len  .
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v e ra n la ß t d u rc h  d ie  A u fsä tze  v . W . M aas in  der D W Z P , J. W . S zul- 
czew sk i üb e r den N a tu rs c h u tz p a rk  a m  G orkasee (L a n d s c h a ft, N a tu r
u. V o lk s k u n d e ). D ie  e ig e n a rtig e n  „S c h w e d e n b e rg e “  s o llte n  üb rigens
je tz t  e in m a l v o n  e inem  d t. U rg e s c h ic h tle r  u n te rs u c h t w e rd e n ; ic h  
h a lte  sie fü r  k ü n s t l.  a u fg e sch ü tte t. H . P rz y b y ls k i h a n d e lt üb e r S tu 
d e n ten  aus S am te r in  K ra k a u  im  15. u. 16. jh .  D ie  V o rn a m e n  (Z u 
nam en s in d  dam als  noch n ic h t  h ä u fig )  g ib t  er w ie  be i den P o len  ü b lic h  
in  v e rp o lte r  F o rm  an. Joh . Jon s ton , „ d e r  g rö ß te  R u h m  der po ln . 
S c h o tte n ", w a r üb rig ens  de r A b s ta m m u n g  nach h a lb  D t. ,  h a lb  
S cho tte . Ire n e  A nd e rse n  m a c h t A u s fü h ru n g e n  üb e r das D o r f  B a r ło g i 
im  K re is  W a r th b rü c k e n , J. S z ta u d yn g e r üb e r den D ic h te r  S te fan  
G a rczyń sk i, J. O s tro w s k i üb e r den Z is te rz ie n s e ra b t N ik .  D u n in  in  
O bra  (17. Jh .), L . C y fro w ic z  üb e r das B u c h  v . M a rc in  P ło ń cza k : 
H is to r ia  w y c h ó d z tw a  p o lsk ie go  w  N ie m cze ch “ , das er e in  „ B u c h 
u n g e h e u e r“  n e n n t, S t. P o m y k a j ü b e r „K e m p e n , d ie  S ta d t de r d t. 
F lü c h t l in g e “ . —  Jedem  H e ft  s in d  eine C h ro n ik , e in ige  B espr. u. e tl. 
k l.  A b b ild g n . be igegeben. A . L .

Kronika Miasta Poznania [C h ro n ik  der S ta d t Posen], Jg. 1938 (16).
M a g is tra t .  564 S.
D e r v o r ig e  Jg. w a r in  H . 34,. 348 f f .  angeze ig t w o rden . D e r neue 

e n th ä lt  fo lg . A u fs .:  I n  H . 1 b e h a n d e lt P ro f. D r .  A . S k a łk o w s k i e inen 
M ita rb e ite r  M a rc in k o w s k is , w ie  s ich  a u f seinem  G ra b m a l de r 1801 
geb. u. 1859 gest. Jos. S z u łd rz y ń s k i, M g l. des H errenhauses u. L a n d 
s c h a fts ra t, bezeichnete. Z a h lr . Q ue lle n s te lle n  s in d  a n g e fü g t. K s . 
D r . K . K a n ta k  se tz t seine S tu d ie n  ü b e r Posener F ra n z is k a n e r m it  
F rz . B ie g a ń sk i fo r t ,  de r T itu la rb is c h o f w u rd e  u. 1709 s ta rb . D r .  Janusz 
S taszew sk i h a n d e lt  üb e r den E in z u g  D ą b ro w s k is  in  P . 1806. D ie  
k u rze n  B e trä g e  b e tre ffe n  d ie  A u fn a h m e  v . M ic k ie w ic z ’ s „P a n  T a 
deusz“  in  de r Posener Presse (M g r. F . B u d n ik ) ,  den V e rf. de r „ U w a g i"
v . S t. S taszic , A n t .  S tu d n ia rs k i (A . W o jtk o w s k i) ,  G f. E d . R a c z y ń s k i 
als G e le ge nh e itsd ich te r (R . E rz e p k i) ,  den. N achw e is , daß dieser n ic h t  
im  3. L e b e n s ja h r lesen g e le rn t h a t  (W o jtk o w s k i) ,  M ic k ie w ic z  in  P o 
sener S chu lb üche rn  (W o jtk o w s k i) ,  d ie  R e ife p rü fu n g s -E ig e n le b e n s 
beschre ibung  des spä te ren  B res l. S la v is te n  W Ł  N e h rin g  (W o jtk o w s k i) ,  
das G ehe im n is  B a b in s k is  (S k a łk o w s k i) u. la u fe n d e  D inge , N a ch ru fe  
u. e in ige  B esp r., d a ru n te r  üb e r d ie  b e i uns n ic h t  angeze ig te  A rb e it  v . 
J. G ers ten be rg e r u. R . S tasch : O e p id e m ji c h o le ry  a z ja ty c k ie j w  P o 
zna n iu  w  1837 r .  (Pos. 1936).

H . 2. e n th ä lt  v . M g r. Cec. K ra je w s k a : Le be n  u. S cha ffen v . X .  Jan  
G orzyczew sk i, geb. 1751 in  L a u te n b u rg ,-gest. 1823, z e itw e ilig  R e k to r  
des Posener G ym n . u. D o m h e rr, w e ite r  v . D r .  K as. M a lin o w s k i:  Thom as 
P onc ino , e in  A r c h i te k t  des 17. Jh . (A uszug aus e ine r größeren  A rb . 
üb e r d ie  Pos. A rc h ite k te n  der 2. H ä lf te  des 17. J h .), w o r in  e tlic h e  d t. 
B ü rg e rn am en  a u fta uche n . D r . A . B a r  b r in g t :  H in te r  den K u lis s e n  
des „T y g o d n ik  L i te r a c k i“ , M g r. T a d . E sm an  E rg ä n zu n g e n  zu dem  
(v. ih m  frü h e r  a u s fü h r lic h  behande lten ) L e b e n s b ild  v . J. W ilh .  Cassius, 
v g l. D W Z P  13, 170 f f .  Zu den k u rze n  B e iträ g e n  w ird  e in  z ie m i, lange r 
v °  H i l .  M a jk o w s k i üb e r d ie  (po ln .) B ild h a u e rk u n s t  in  Posen s e it de r 
Z e it k u rz  v o r  dem  W e ltk r ie g  u. e in  B e r ic h t  über d ie  b ish e rig e n  A us- 
g rabungsergebn isse a u f de r D o m in se l v . M g r. W it .  H ense l gerechnet, 
w e ite re  w ir k i,  ku rze  s in d  d ie  v . M . P a lu szk ie w icz  über d ie  b e a b s ic h tig te  
E in fü h ru n g  v . G ym n a s ia s te n m ü tze n  i. J. 1910 u. den W id e rh a ll des 
S c h u ls tre ik s  1906/7 im  Posenschen v o n  dem s.

I n  H . 3 b e h a n d e lt Zdz. K a c z m a rc z y k  das (u n fre u n d l.)  V e rh ä ltn is  
K a s im irs  d. G r. gegenüber .Posen, F a lsch  is t  d a r in  d ie  A ngabe, daß 
P ro f. T y m ie n ie c k i in  seinem  A u fs . „ N a p ły w  N ie m có w  na z ie m ie  p o l
s k ie "  b e h a u p te t habe, V o g t P rim c o  sei po ln . A b s ta m m u n g  gewesen.

D e u ts c h e  W issensch . Z e its c h r .  i .  W a r th d a n d .  H e f t  1. 1940. 2 3
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J. T . D y b o w s k i w ü rd ig t  G f. W a w rz . (Lo renz) B e n ze ls tje rn a -E n g e s trö n  
(v ä te r l.s e its  schwed. A b s ta m m u n g ) als M ensch u. u n b e k a n n te n  (po ln . 
D ic h te r ,  (w ie ja  d ie  Zschr. fa s t n u r den po ln . oder v e rp o lte n  B evö lke  
ru n g s te il b e rü c k s ic h tig t) .  I n  2 der a n g e fü h rte n  G ed ich te  w e rden  d i 
D t. zu r A bw echs lung  n ic h t  als „ H u n d e “  (vg l. K . L ü cks  „ M y th o s “ ) 
sondern  als „H a m m e l“  (S. 277) u. „F e in d -S a ta n “  (281) bezeichnet
u. z. z. Z. der angeb l. so rü c k s ic h ts lo s  d ie  P o len  u n te rd rü c k e n d e n  preuß 
R eg ie rung  —  der liebe nsw ürd ige  G f. is t  1910 gest. D ie  K u rz e n  Bei 
trä g e  e n th a lte n  eine la t.  E igen lebensbeschr. G orzyczew sk is  (B. W ie  
trz y c h o w s k i) ,  neue E in z e lh e ite n  über den „T y g o d n ik  l i te r a c k i“  u 
„O rę d o w n ik  N a u k o w y “  (W o jtk o w s k i) .  Im  la u fe n d e n  T e il b r in g t  W ie  
trz y c h o w s k i d ie  k n a p p  e rk lä re n d e n  gesch iehtl. T a fe ln , d ie  k u rz  v o rh e  
v o m  M a g is tra t  u n te r  den po ln . S traßennam en a n ge b rach t w o rde  
w aren , d a ru n te r  eine fü r  den v e rd ie n te n  d t. S ta d tra t  B e rg e r (als Gegen 
s tü c k  is t  d ie  R a c z y ń s k is tr .  w ie d e r nach der d t.  B ese tzung b e le b t w orden) 
E in ig e  and re  tru g e n  noch N am en nach d t.n a m ig e n  oder -s täm m ig e  
Polen.

In  H . 4 g ib t  Gab. B rz ę k  d ie  Gesch. des po ln . na tu rw issense t 
Lebens, bes. der T ie rk u n d e  im  Posenschen, v o r  a lle m  in  Posen selbs-
v . 1793— 1918. E in ig e  B eh au p tu n g e n  w ie  d ie , d ie  D t.  h ä tte n  „ in  der
B estreben , das W irts c h a ft!. D ase in  de r P o len zu u n te rg ra b e n , fü r  d i 
d ie  L a n d w ir ts c h . d ie  H a u p tb e s c h ä ftig u n g  u. E in n a h m e q u e lle  w a r, be 
gönnen, G e tre id e  u. andere  F e lderzeugn isse aus A m e r ik a , Ä g y p te n  r  
In d ie n  e in z u fü h re n “  (S. 450), w irk e n  e ig e n a rtig , bes. w enn m an  au 
der nächs ten  Seite lie s t, daß es der Pole D r . Ju l. A u  „ra s c h  du rch  
setzte, be i den p reuß . B eh ö rd en  d ie  E r la u b n is  z u r G rü n d u n g “  eine 
H ö h . L a n d w .sch u le  zu e rlangen  u. spä te r, daß „n a c h  E nd e  des S chu l 
1875/6 d ie  H a u p tv e rs a m m lu n g  der A k t io n ä re  besch loß “ , diese Zab: 
kow oe r Schule zu sch ließen (456), w ä h re n d  o f t  b e h a u p te t w ird ,  d i 
Reg. habe es ge tan. D iese h a tte  a lle rd in g s  4 aus länd . L e h re r u. 3 
S chü le r ausgewiesen. W ir  e r in n e rn  uns aber, daß d ie  neupo ln . B e h ö rd  
schon 1921 den d t.  L e h re rn  n ic h tp o ln . S ta a ts a n g e h ö rig k e it d ie  U n te r 
r ic h ts e r la u b n is  en tzogen h a tte , w o be i noch v ie le n  nach dem  A b ko m m e  
zw e ife llos  po ln . S ta a ts b ü rg e rn  d t. V o lk s tu m s  d u rch  sonderbare  Aus 
legung  diese v o re n th a lte n  w u rde . Ü b e rtr ie b e n  is t  auch d ie  B e h a u p tu n g , 
daß d ie  peuß. Reg. d ie  N a tu rw . A b t.  der P o ln . „G es . der F re u n d e  de' 
W iss . in  P osen“  b e k ä m p ft u. fa s t v . A n fa n g  an ke inen  p o ln . Lehre ; 
in  ih r  belassen habe. D e r an der B e rg e rre a lsch u le  w irk e n d e  Jos. Sza 
fa rk ie w ic z  w a r ab 1862 sogar V o rs itz e r  der 1857 geg rü nde ten  N a tu rv  
A b t.  u. sch ied spä te r f r e iw i l l ig  aus dem  S chu ld ien s t, u m  s ich  m iß 
g lü c k te n  G eschäften zu w id m e n , w o ra u f er noch Jah rze h n te  mi1 
a rb e ite te , u. sein 1847 geb. A m tsge n . Jos. K u s z te la n  w a r 3 Jah re  la n  
S c h r if t fü h re r ,  v g l. A . W o jtk o w s k i:  T ow . P rz y j.  N a u k  w  Pozn. w  la ta ć ’ 
1857— 1927, Pos. 1928, S. 182 f f .  D ie  ,,V e rn ic h tu n g s -“  u. „E rm a ttu n g ?  
S tra te g ie “  (465) der preuß . Reg. nach  1875 w a r doch n u r  e in  W aiser. 
kna be  gegenüber der p o ln . nach 1918. W e ite r  g ib t  S. J a n ic k i einen 
A b r iß  der Gesch. des K reuzes be i der W a llis c h e ib rü c k e . D ie  a u f der 
neuen K re u z  v . 1878 an ge b rach te  schöne C h r is tu s f ig u r  s ta m m t au 
de r M a ie rschen  K u n s ta n ta lt  G ebr. W e tsch . in  M ünchen . W . Hense 
b e h a n d e lt d ie  F rage  der A n fä n g e  Posens u. seines h a u p ts tä d t.  Gepräge? 
im  L ic h t  der schon genann ten  A usg rab un gen . D iesem  u. e in ig en  ander 
e rw ä h n te n  A u fs , s in d  A bb . beigegeben. D ie  K u rz e n  B e itr .  b e tre ffe  
das G e d ic h t „ S ta r y  po e ta  w  C ią ż e n iu " , das R . E rz e p k i G orzyczewsl- 
zusch re ib t. W e ite r  b r in g t  W . J a k u b c z y k  u n b e k a n n te  B r ie fe  des Ehe 
paars W o y k o w s k i u. v . W . Cassius an W . L ip s k i,  de r la u fe n d e  Te 
eine Ä hren lese  de r W oche de r p o ln . M u s ik  (J . T . D y b o w s k i)  ,u. „ D i ;  
E n tw ic k lu n g  des K u lte s  fü r  Jan  K a s p ro w ic z  im  Posenschen (M . Su
c h o c k i). Ä . L .
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Grenzmärkische Heimatblätter. S chne idem üh l 1939. C om en iusbuchh. 
322 S.

D e r neue Jah rg . de r v . D r . H . J. S ch m itz  herausgegebenen Zs. 
e n th ä lt  im  1. H a lb ja h rs h e ft  fo lgende  A b h a n d lu n g e n : J. B ü d e l: G roß- 
d t ld . ,  H . L u d a t :  D ie  p o ln . Gesch.w issensch. (S. 11— 53: Gesch. a lle r  
h is t. F o rsch u n g sd isz ip lin e n , ih re  R o lle  als v ö lk .  W a ffe , B esch rä n ku n g  
a u f d ie  e igenen Lebensaufgaben , W ic h t ig k e it  de r d t. S chu lung  s e it 
1872, spä te re  F ü rso rg e  des S taates), R . P e rd e lw itz : D ie  gegenw ärtige  
K r is e  in  de r in n e rp o lit .  G ed anke nw e lt Polens, H . J. S c h m itz : D e r 
Reisew eg O tto  v . B am b erg s  a u f s. 1. B ekehrungsre ise  ins  P o m m e rn 
la n d : T h . W o ts c h k e : A us de r U n ru h e  des po ln . E rb fo lg e k rie g e s  1735; 
H . F r o h lo f f : D ie  Juden  des N e tz e d is tr ik ts  in  fr id e r iz .  Z e it, P. W ir t h :  
G. C. G roddecks  B em ü hu ng en  fü r  L u d w . S obo lew sk i, M . B ü rg e n e r : 
P rip e t-P o le s ie , U . S tew ien : D ie  lä n d l.  A b w a n d e ru n g  aus der G renz
m a rk  v . 1871 b is  he u te , K . P le n z a t: V o lk s k u n d e  im  U m b ru c h . W e ite r  
e n th ä lt  das H e ft  S itzun gsb e rich te , M it te ilu n g e n  u. 44 B esp r. —  H e ft  2 
b r in g t  S c h m itz : P o lens G lü c k  u. E nde , v o n  d e m s .: 5 Jah re  A u fb a u 
a rb e it  in  de r G re n z m a rk  P osen-W estp r., H . S töw e : D ie  N e tz e s c h iffa h rt, 
R . P e rd e lw itz :  D e r preuß . P o le n a u fs ta n d  1806/7 (S. 203— 49, über d ie  
S ch o ttm ü lle rsch e  D a rs te llu n g  v . 1907 d u rc h  M itb e rü c k s ic h t ig u n g  v e r 
sch iedener p o ln . F o rschu ng en  he rausgehend), M . L a u b e r t :  Das F lü c h t 
lingsw esen in  der P ro v . Posen w ä h re n d  des W arscha ue r N o v .a u fs ta n d e s  
(S. 250— 72, v e rw ic k e lte  B e h a n d lu n g , Scherere ien u. K o s te n  fü r  
P reußen, U n e in h e it lic h k . de r in  K o n g re ß p o le n  he rrschenden  S tim m u n g ),
K . P e tz o ld : D e r m oderne  po ln . S oz ia lism us in  seiner 1. Phase b is  1893, 
S c h m itz : D e r po ln , ü b e r fa l l  a u f K le is td o r f  (N e u k ra m z ig ) in  der N a c h t 
v o m  2. zum  3. I I .  1919 (F o rts , der E in z e lb ild e r  aus frü h e re n  Jah rgg .), 
B o rn g rä b e r : Z u r  P o s tfre ih e it  des M a rc in k o w s k iv e re in s  (m it  A ng ab e  
der a n d e rn  d a m it  b e vo rz u g te n  E in r ic h tu n g e n ). 32 B espr. u. e in  N a c h 
r u f  fü r  D r . H . F ro h lo f f  sch ließen das H e ft  ab. A . L .

Zeitschrift d. Vereins f. Gesch. Schlesiens, hrsg. v o n  Erich Randt, V e r
la g  T re w e n d t u. G ra n ie r, B res lau  1939, 583 S.

D ie  Z e itsch r. e rsch e in t zum  e rs ten  M a le  in. neuem  v o rn e h m -k ü n s t
le rische n  G ewände. D ie  V o ra rb e ite n  zum  schles. U rk u n d e n b u c h  w erden 
d u rc h  e inen sied lungsgesch. A u fs a tz  üb e r d ie  K a s te lla n e i L ä h n  v o n  
D r. A p p e lt  u n d  eine s c h r if tk r it is c h e  U n te rs u c h u n g  über schles. U r 
k u n d e n  v o n  Doz. D r . W o h lg e m u t-K ru p ic k a  fo rtg e s e tz t. D ie  D is 
kuss ion  über d ie  F rü h g e sch ich te  v o n  K lo s te r  Leubus u n d  H e in r ic h a u  
w ird  m it  zw e i S te llun gna hm e n , ü b e re in s tim m e n d  m it  denen in  den 
le tz te n  B än de n , v o n  D r .  M o s p e rt u n d  D r. G o e ttin g  w o h l zu e inem  v o r 
lä u fig e n  A bsch lu ß  ge b ra ch t. G ru n d s ä tz lic h e n  W e r t  auch  fü r  andere 
G ebiete h a t  e in  B e itra g  des P rag er U n iv e rs itä ts d o z e n te n  D r. S chre iber 
über d ie  A u s w e rtu n g  v o n  Personennam en fü r  d ie  V o lksgesch ich te . 
D r . S appok se tz t seine O s ta rb e ite n  m it  e inem  V e it  S to ß -A u fs a tz  fo r t .  
Sehr ze itgem äß  is t  P a s to r D r .  W o tschkes  Z usam m e ns te llun g  der 
Schlesier a u f dem  T h o rn e r  G y m n a s iu m  im  17. Jh . u n d  P ro f. D r . Scho
bers B e itra g  üb e r F ra u s tä d te r  N e u b ü rg e r aus Schlesien in  g le iche r 
Z e it, be ide m achen d ie  w e itgehenden B in d u n g e n  Schlesiens u n d  des 
W artheg au s  schon in  v o rp re u ß is c h e r Z e it  re c h t d e u tlic h . W e r tv o ll 
is t  es, daß dem  schlesischen S traß en - u n d  E isenbahnw esen d u rc h  zw e i 
V e r f . ' e in d r in g lic h e  A u fm e rk s a m k e it geschenkt w ird .  D en Besch luß 
b ild e n  e in  Ü b e rb lic k  über d ie  jü n g s te  G esch ich te  des s e it dem  H e rb s t 
w iede r zum  R e ichsgeb ie t gehörigen  H u lts c h in e r  Ländchens, zw e i N a c h 
ru fe , f ü r  den S e lbs tschu tzgenera l H o e fe r u n d  den bedeutenden K u l t u r 
h is to r ik e r  A nd rea e , e in  V e re in s -J a h re s b e ric h t, e in  V e rze ich n is  sch le
sischer N euersche inungen un d  der ü b lich e  re iche  B esp rech un gs te ii.

O ppe ln . W a lte r  K rause .
23:
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Schlesische Geschichtsblätter, M itte ilu n g e n  d. V e re ins  f. Gesch. Schle
siens, h rsg . v . Erich Randt, Jg. 1939, B res lau , 4 H e fte  112 S.

A u ch  diese Z e itsch r. h a t  v o m  2. H e ft  ab  e in  neues v o r te ilh a fte s  
K le id  ange leg t, es erscheinen n u n m e h r s ta t t  4, 3 H e fte  jä h r lic h .  A us 
dem  re iche n  In h a lt  heben w ir  den v o n  H e ft  4 heraus, de r eine Ü b e r
s ic h t über d ie  in  Schlesien u n te r  S ta a ts a rc h iv d ire k to r  D r. R a n d t v o r 
b i ld l ic h  o rg a n is ie rte  A rc h iv p fle g e  g ib t.  W a lte r  K rause .

Der Oberschlesier, Monatsschrift für das heimatliche Kulturleben, hrsg. 
v . Karl Szczodrok. 21. Jg. 1939, 654 S.

D ie  gu te  H e im a tz e its c h r if t  b r in g t  w ie  d ie  vorhergegangenen  J a h r
gänge eine große A n z a h l g u t geschriebener B e iträ g e  über obersch le 
sische u n d  schlesische L i te r a tu r ,  K u n s t,  H e im a tfo rs c h u n g , k u ltu re lle  
u n d  G re n z la n d a rb e it, sehr schön is t  d ie  A u s s ta ttu n g , v o r  a lle m  d ie  
B ild b e ila g e n . D e r vo rlieg en de  Jah resband e n th ä lt  u. a. v ie le  A u fs ä tz e  
über O stobe rsch les ien , das O lsa- u n d  das Teschener Schlesien, d ie  ja  
n u n m e h r w ie d e r dem, gesam tschlesischen R a um e  e in g e g lie d e rt s ind . 
A u fm e rk s a m  g e m ach t sei auch a u f e inen A u fs a tz  v o n  E m m y  H aer.te l 
u n te r  dem  T ite l  „ Z u r  d t.-p o ln . F e in d s c h a ft im  oberschles. G re n zg e b ie t“ 
im  J u n ih e ft.  Das D o p p e lh e ft v o n  J u li-A u g u s t is t  v ö l l ig  dem  o b e r
schles. In d u s tr ie g e b ie t g e w id m e t, a lle  dieses b e rü h re n d e n  P rob le m e  
w e rde n  v o n  g u te n  S achkenne rn  b e le u ch te t. U n te r  E rw e ite ru n g  des 
A u fgabe ng eb ie tes  w ir d  der neue Jah rga ng  u n te r  dem  T ite l  „S ch les ische  
S t im m e " erscheinen. W a lte r  K rause .

Die hohe Straße, Schlesische Jahrbücher für deutsche Art und Kunst 
im Ostraum. B d . 1, hrsg . v . G. B a r th e l,  V e r l.  P rie ba tsch s  B u ch h ., 
B re s la u  1938, 373 S.

D e r b e w ä h rte  Schlesische A lte r tu m s v e re in  gab s e it J a h rze h n te n  
d ie  nach  In h a lt  u. F o rm  v o rz ü g lic h e n  J a h rb ü c h e r „S ch les . V o rz e it  
in  B i ld  u. S c h r i f t “  (A lte  u. neue Folge) heraus. U n te r  E rw e ite ru n g  
ih res  b ish e rig e n  A u fg abe nkre ises  w e rden  diese n u n m e h r zusam m en 
m it  den s ich  sehr g ü n s tig  e n tw ic k e ln d e n  K u n s ts a m m lu n g s in s t itu te n  
de r S ta d t B re s la u  u n te r  dem  T ite l „ D ie  hohe  S tra ß e “  he rau sgeb rach t. 
D ie  „h o h e  S tra ß e “  is t  der W eg aus dem  A lt r e ic h  ü b e r Schlesien nach 
dem  O sten, a u f dem  s e it dem  M A . d t.  B ü rg e r, B a u e rn  u. K r ie g e r  z u r E r 
sch ließ u ng  neuer R ä um e  b is  an  das Schw arze M eer u n d  in  d ie  S teppen 
R u ß la n d s  zogen. E s w u rd e  also d a m it  zum  A u s d ru c k  g e b ra ch t, daß 
gerade B re s la u  u n d  Schlesien a u f der hohen  S traße in  der k u ltu re lle n  
A rb e it  vo rs to ß e n  w o lle n . D ie  jü n g s te  E n tw ic k lu n g  h a t  diese V o r 
a u ss ich t g e re c h tfe r t ig t  u n d  d ie  A u fg a b e  noch g röß e r w e rden  lassen. 
D e r gediegene In h a lt  b r in g t  nach  e ine r e in le ite n d e n  A us lassung  des 
P rag er L ite ra rh is to r ik e rs  H e rb e r t  C ysarz „ D ie  großen A n lie gen  der 
sudetendeutschen K u ltu rg e s c h ic h te “  p rä h is to r is c h e , k u n s th is to r is c h e  
u n d  v o lk s k u n d lic h e  B e iträ g e  bester schlesischer S achkenner aus dem  
schles. R aum e, aber m it  der B lic k r ic h tu n g  nach dem  w e ite re n  O sten, 
d u rc h  v o rz ü g lic h e s  B ild m a te r ia l u n te rs tü tz t.  Im  A n h a n g  w e rde n  
E in z e lb e r ic h te  aus de r sehr regen schlesischen M u s e u m s tä tig k e it ge
geben. W a lte r  K rau se .

Rocznik Ziem Wschodnich [J a h rb u c h  der O s tg eb ie te ]. W arscha u  1939, 
Z a rząd  g łó w n y  T o w a rz y s tw a  R o z w o ju  Z ie m  W sch o d n ich . 5. Jg., 
255 S „  A b b ., 1 K t .  1 zł.

Das u n te r  S c h r if t l.  v . E d w . R ü h le  stehende J b „  he rvo rg ega ng en  
aus e inen  K a le n d e r, z e ig t in s o fe rn  noch  d iesen U rs p ru n g , a ls es auch 
am  A n fa n g  u. Schluß  A nze ig en  ve rsch ie den e r F irm e n  b r in g t .  I n  den 
e rs ten  J a h re n  w a re n  d ie  Jbb . h a u p ts ä c h l. b e r ic h te n d  u. beschre ibend- 
ge sch ich tl. e in g e s te llt. D e r neue Jg. so ll dagegen auch  gegenw arts-
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w ir ts c h a ft l .  F rage n  der O stgeb ie te  V e rsa illespo lens  b e h a n d e lt w e rden, 
d ie  1939 an d ie  S o w je tu n io n  ge fa llen  s ind . D ies gesch ieh t d u rc h  fo lg . 
B e itra g s : R ü h le  b e h a n d e lt a u f G ru n d  v . A ng ab en  des S ta t is t .  H a u p t 
am tes das G eb ie t in  Z if fe rn  u. K a rto g ra m m e n , ebenso e tl.  K ä r tc h e n , 
Jan  M y d la rs k i den a n th ro p o lo g . A u fb a u  im  S inne C zekanow skis , 
A lfo n s  K ry s iń s k i d ie  po ln . B e v ö lk e ru n g  in  W o lh y n ie n  nach ve rsch ie 
denen G e s ich tspun k te n , Z o fia  C ich o c k a -P e tra ż y c k a  d ie  d t.  ( je tz t  u m 
gesiede lten) u. tschech. S ied lungen ebenda (S. 54) Bern. B ie rz a n e k  
d ie  jü d .  B e v ö lk e ru n g , Jos. W a lic z e r d ie  A rm e n ie r  in  SO -Polen, I re n a  
D ą b ko w ska  d ie  T o r f la g e r  in  N O -P o len , Ig n . D z iado sz  W o lh . in  der 
L a n d w ir ts c h . Polens, S tan . B o rysso w icz  seine w ir ts c h a f t l .  G egenw art 
u. Z u k u n ft ,  Jos. K a n a ro w s k i d ie  O stm essen in  Le m be rg , M ik .  Szysz- 
k o w s k i d ie  Messen u. P e lzve rs te ige ru ng en  in  W iln a ,  S te f. Ih n a to w ic z  
d ie  R o lle  des P r ip e t  im  N e tz  der ö s tl. W asserw ege des S taates, H e n r. 
Jensz d ie  E le k tr if iz ie ru n g , W a s s e rk rä fte  u. W ir ts c h a fts e n tw ic k lu n g  des 
W iln a g e b ie te s , W a c ła w  O lszew icz O bersch i. u. das G eb ie t, Jan  Cza- 
d a n k ie w ic z  d ie  F in a n z ie ru n g  der d o r tig e n  In v e s tie ru n g e n , Janusz Jag- 
m in  d ie  N o tw e n d ig k e it,  im  N O  ge is tige  E in s ä tz e  v o rzu n e h m e n , V in z . 
A rc is z e w s k i W o lts c h in  e in s t u. je tz t  (G e b .s ta d t S tan. A ug . P o n ia to w - 
sk is ), Jos. K o s try k o  den N a tu rs c h u tz  im  O sten, K a r l  W o y c ie c h o w s k i 
d ie  S om m e rfrisch e n  im  L e m b e rg e r G eb ie t u. ih re  „w ir ts c h a ft l .  B edeu
tu n g . A u s fü h r l.  w i r d  e in  Ü b e rb lic k  ü b e r d ie  E n tw ic k lu n g  de r das 
B u c h  he rausgebenden Gesellsch. gegeben. D e r In h a lt  is t  a lso v ie l
s e it ig  u. m i t  v ie le n  k le in e re n  B ild e rn  geschm ückt. A . L .

Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych [A nn a le s  d ’ h is to ire  so
c ia le  e t econom ique ]. B d . V I I I ,  H . 1. L e m b e rg -L w ó w  1939. 256 S.

D e r v o r ig e  Jag. w a r in  H W Z P  35, 358 an ge ze ig t w o rde n . Im  
le tz te n  H e f t  u n te rs u c h t T a d . B rz e s k i d ie  F rage  v . G eograph ie  u. 
Ö konom ie . Ü b e rs c h r if t  u. E in te ilu n g  w e rden  ebenso w ie  b e i den fo lg . 
A u fs , auch  im  franzö s . S prache angegeben. H e n r. Ł ó w m ia ń s k i be
h a n d e lt  den W ir ts c h a fts a u fb a u  M o h ile w s  a m  D n je p r  z. Z. de r H u fe n 
verm essung, a lso u m  d ie  W ende des 16. u. 17. Jh ., M aks . M eloch  
d ie  Gesch. de r A rb e ite rb e w e g u n g  in  de r H ä lf te  des 19. Jh . in. K o n 
greß po len  u. d ie  V ersuche  des A rb e its s c h u tz e s . M i t  S. 111 beg innen  
d ie  z a h lr. B esp r. u. b ib lio g r .  A ng ab en  v o n  W e rke n , d ie  in  ve rsch iedenen 
Sprachen geschrieben s in d , u. in  m ehrere  A b t.  e in g e te ilt,  w ie  das auch 
b e i den frü h e re n  Jgg. schon der F a l l  w a r. A . L .

Auslanddeutschtum u. evangelische Kirche, J a h rb . 1939. H g g . v .
D . D r .  E rn s t  S chu be rt. M ünchen , C hr. K a is e r. 278 S., 1 K t . ,  9 A b b .

N a ch  e ine m  G ru ß w o r t aus dem  S u d e te n la n d  v . D . E . W e h re n 
p fe n n ig  e n th ä lt  das neue schm ucke J a h rb . ,,e inen k u rze n , e rs c h ü tte rn 
den V e rg le ic h "  1920— 39: D ie  d t.  ev. K irc h e  in  P o len  (S. 7— 27), 
abgeschlossen k u rz  v o r  K rie g s b e g in n , w e ite r  v . D . T h . H e c k e i: D ie  
K irc h e  u. ih re  F o rm , e inen B e itra g  zu r v o lk s k irc h l.  F o rm fra g e  u. zu r 
v o lk s d t.  T heo lo g ie , v . D r .  H . W a h l d ie  F o r ts . :  A us  der Reschtsgesch. 
der e v .- lu th . K irc h e n  de r ehern, russ. O stseep rov inzen , de r wegen der 
U m s ie d lu n g  der B a lte n  auch  fü r  uns w ic h t ig  is t  w ie  der v o rh in  genann te  
V e rg le ich , v o n  dem  frü h e re n  Posener L ic .  R . K a m m e i: A ug . H e rrn . 
F rancke s  A u s la n d s a rb . in  S O -E u ro p a  (S. 121— 203), v . P ro f. A . K le in :  
V o m  G lau be n  S te f. L u d w . R o th s , sch ließ l. v . P f. H . H . P e te rs : L u th e rs  
E in f lu ß  u. d t.  L u th e ra n e r in  F ra n k r .  w ä h re n d  des 16. Jh . Zu le tz te re m  
B e itra g  g e h ö rt auch  d ie  am  Sch luß  beigegebene K a r te , zu R . K a m m e is  
B e itra g  d ie  m e is te n  A b b . A . L .
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Die evang. Diaspora. Zs. des evg. V ere ins  der G u s ta v -A d o lf -S t if tu n g ,  
Lp z . C 1, b e g rü n d e t v . F . R e n d to r ff ,  hgg. v . B . G eissler. 21. Jg. 
H . 4— 5, J u li-S e p t. 1939.

Das H e f t  w ir d  h ie r  ge na nn t, w e il es, abgesehen v o n  e in ig e n  th e o 
log. B e iträ g e n  u. e inem  N a c h ru f fü r  den K a t to w itz e r  K irc h e n p rä s id . 
H e rrn . Voss v . D r . R u d . S chne ider eine R e ihe  a n d e re r über das ehern. 
P o len  e n th ä lt,  v o n  denen e in  T e il v . un se rm  M ita rb .  D r .  G o tth . R hode  
v e r fa ß t is t ,  ohne daß be i d iesen u . den a n d e rn  de r V e rf. g e n a n n t is t.  
B e h a n d e lt w e rden  s a c h k u n d ig  der S ta a t im  gesch ieh tl. R ü c k b lic k  u. 
de r d a m a lig e n  G egenw arts lage, d ie  e inze lnen  K irc h e n  im  S taa t, d ie  
D t.  d a rin . W e ite r :  Z u r Lage  der U n ie r te n  evg. K irc h e  in  P o len , P o ln . 
Schlesien, d ie  evg. K irc h e  A . u. H . B . in  K le in p o le n , d ie  s ich  je tz t  
d u rc h  d ie  U m s ie d lu n g  a u fg e lö s t h a t, d ie  E vg .-ausgsb . K irc h e  in  P o len , 
d ie  Gcsch, d ieser u. ih re  A u s w irk u n g  a u f das ko n g re ß p o ln . D tm . A u c h  
in  der C h ro n ik  w ir d  unsere Gegend, ebenso E s tla n d , m itb e h a n d e lt.  
A u c h  w e rden  e in ige  unsere r V e rö ffe n t l.  angeze ig t. A . L .

Landwirtschaftlicher Kalender für das Jahr 1940. 21. Jg. H gg . vo m  
V e rb a n d  d t. G enossenschaften in  Posen. Posen 1940, S ch lo ß fre i
h e it  12. 170 S. 4».

In fo lg e  des K rie g e s  k o n n te  de r neue Jg. des „G rü n e n  K a le n d e rs " 
e rs t v e rs p ä te t erscheinen, m a c h t aber wegen seines w e rtv o lle n  I n 
h a lts  se inen W eg w ie  f rü h e r  z. Z. der U n fre ih e it .  N a c h  dem  K a le n d a 
r iu m  m it  B ild e rn  d t.  S tä d te  b r in g t  er e inen eigenen A b s c h n it t  „U n s e re  
T o te n " .  K . L ü c k  s c h re ib t ü b e r d ie  B lu to p fe r  im  R e ichsgau W a r th e 
la n d . D ie  Zah len , d ie  e r a n g ib t, s in d  jedoch  v ie l g röß e r gew orden , 
a ls s e in e rze it g e g la u b t w u rde . U n te r  den 8 E in z e ln a c h ru fe n  f in d e n  
s ich  auch  unsere M ita rb e ite r  A . B re y e r, H . M ach a tsche k  u. F . Just. 
A us  dem  A bschn . „ D t .  S o lda te n  u. S ta a ts m ä n n e r“  sei a u f den B e i
t ra g  ü b e r den F e ld zu g  n  P o len  h ingew iesen . F ü r  d ie  Leser d ieser 
Zs. am  w ic h t ig s te n  is t  der T e il :  V o n  den D e u tsche n  im  O sten u. ih re r  
A rb e it .  E r  b e g in n t m it  dem  schönen V o r tra g ,  den der unve rg eß lich e  
A . B re y e r  uns s e in e rze it in  der H is t .  G esellsch. Posen ü b e r „ d t .  
B a u e rn k u ltu r  in  M it te lp o le n  v o r  150 J . "  ge ha lten  h a t.  D ie  B e iträ g e  
„ D ie  W o lh y n ie n d t.  k e h re n  h e im  in s  R e ic h “  u. „K a rw e n b ru c h  an  der 
O stsee“  v . K . L ü c k  s in d  A uszüge aus H e fte n  unsere r R e ihe  „U n s e re  
H e im a t" .  D ie  B a lte n d t.  b e h a n d e lt E . M aschke. Ü b e r den v o n  ih m  
g e d ic h te te n  u. v o n  u n se rm  e rm o rd e te n  frü h e re n  V o lk s g ru p p e n fü h re r  
E u g . N a u m a n n  v e r to n te n  „M a rs c h  der D t.  in  P o le n “  s c h re ib t H . 
G u tb e r ie t. E s fo lg e n  6 B e r ic h te  v o n  V e rsch le p p te n  oder E ingezogenen, 
u . z. v . F . S w a rt „S p ie ß ru te n la u f “ , v . P. S ü lte m eye r „ 2 5  G ew ehre 
f ü r  e in  R e g im e n t“ , v . A . K r a f t  „P o se n e r D t.  a u f dem  V ersch le ppu ng s
m a rs c h “ , v . F r ie d l B e ck  „3 0 4  F ra u e n  in  Bereza K a r tu s k a “ , v . A . 
L a ssah n  „ E in e  M u t te r  b e re ite t ih re  K in d e r  zum  S te rb en  v o r '  u. y . 
H . F ie d le r  „ S o ld a t  in  W iln a ,  In te rn ie r te r  in  L i ta u e n “ . Im  T e il 
„K a m p fg e m e in s c h a ft  des V o lk e s “  w ir d  ü b e r d ie  e inze lnen O rg a n i
sa tio ne n , d a ru n te r  auch  den S e lb s tsch u tz , b e r ic h te t.  Im  T e il „ L a n d -  
u. V o lk s w ir ts c h a f t “  b r in g t  F . S w a rt A n g a b e n  ü b e r den V e rb a n d  d t.  
Genossensch. im  le tz te n  schw eren J a h r u. d ie  U n te rd rü c k u n g s m a ß 
n a hm e n  de r P o len , de r ih re m  B lu tra u s c h  zum  O p fe r ge fa llene H . 
S ü lte m e ye r seinen e in s tig e n  V o r tra g  „ 3 5  Jah re  S par- u. D a rle h n s - 
kasse D o m in o w o -H e rre n h o fe n “ , K .  K a rz e l g ib t  R a tsch lä g e  fü r  unsere 
k ü n f t ig e  W ir ts c h a fts w e is e . I m  u n te rh a lte n d e n  T e il w ird  d ie  E rz ä h 
lu n g  des erschossenen P f. F r .  J u s t „ D e r  Schu lze v o n  G rom aden  
w ie d e r a b g e d ru c k t, H e r th a  S trz y g o w s k i e rz ä h lt  v o n  ih re m  A u fe n th a lt  
b e i S ch les ie rn  im  K a lis c h e r L a n d e , H . v . W ilc k e n s  s te u e r t „D a s  G rab
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; r  H e id e “  be i. E in  T e il „W is s e n s w e rte s “ , A nze igen , B e ila g e n  usw . 
le n  den B esch luß . K le in e re  A u fs ä tz e  u. G ed ich te  w e rden  h ie r

igelischer Volkskalender 1940. 80. Jg., hgg. zum  B esten de r E vg . 
a k o n is s e n a n s ta lt in  Posen v . P. O tto  R e im an n . Posen 1940, 
i lb s tv e r l.  158 S.
A u s  dem  re ich e n  In h a lt  des be lehrende, re lig iöse , schönge is tige  
rage in  b u n te r  F o lg e  b rin g e n d e n , u n te r  neuer L e itu n g  s tehenden 
iko n isse n ka le n d e rs “  heben w ir  den ge sch ich tl. A u fs a tz  unseres 
rb e ite rs  E . K lin k o w s k i „ D ie  P est in  S chm iege l 1709— 11“ , den 
i r u f  fü r  E lis .  H e se k ie l v o n  A . R hode , den V e rs ch le p p u n g sb e rich t 
’. O. R e im a n n  „M e in  W eg als In te r n ie r te r “  u. d ie  P la u d e re i v . 
t ra u d  S ch u lth e iß  „ D ie  schöne S o m m e rfrisch e “  h e rv o r. W ic h t ig  
iesm a l d ie  k ir c h l.  U m schau . A . L .

irichten des Bundes der Matthias und verwandter Namen. L e ip z ig ,
. 33, S a a lfe ld e rs tr. 5, S e lb s tv e rl. 1939. H e f t  1/2, 3 /4 .
Das neue B la t t  z ä h lt  auch  aus unseren G egenden e t lic h e  L in ie n  
ch iedener N a m e n s fo rm  au f. D e n  H a u p tte i l  des 1. D o pp e lh e ftes  
nen E rgebn isse  „U n s e re  N a m e n  u n d  G e sch lech te r“  e in . I r r e 
end is t  d a r in  der v o r le tz te  A b s c h n it t  üb e r d ie  p o ln . N a m e n s fo rm . 
; ib t  e in  ganz fa lsches B i ld  ü b e r zu w e ite  V e rb re itu n g  des P o le n - 
s. F o rm e n  m it  M a t-  s in d  n ic h t  p o ln is c h , v ie lm e h r is t  d ie  po ln isch e  
n  M a c ie j, u n d  d a v o n  a b g e le ite te  s in d  z. B . - ja k ,  -aszek, -czak, 
k, - je w s k i, - jo w s k i usw. M a tty s  is t  n u r  eine im  D e u tsche n  ab- 
h iiffe n e  F o rm  v o n  M a th ia s , M a tz k e  d ie  V e rb in d u n g  der b e ka n n te n  
l  z -V e rk le in e ru n g s fo rm  m it  der n ied e rde u tsche n  -ke - F o rm . A u ch  
le tz te n  be id en  N e b e ne ina nde rs te llung en  fü h re n  i r r e :  d ie  w e ib l. 
n fü r  m ä n n l. M a ty s o w s k i w ä re  -ska , u n d  M a tth ie s o w a  w ä re  n u r 
ve ib l. F o rm  u n d  be de u te te  d ie  F ra u  des M a tth ie s . Das 2. D o p p e l
b r in g t  außer e ine r F o rts e tz u n g  Ü b e r den F riesen- u n d  F la m e n - 
da nn  eine D a rs te llu n g  de r S ippe der F le m in g -M a tth ie s e  u n d  
G u tsübergabe  eines E rb -  u n d  L e h n schu lzen  1702, m itg e te il t  v o n

übb ike : Siedlungsgesch., Sozial» u. W irtschaftsverfassung der dt. Land» 
bevölkerung in  Polen. SA. aus Sering»v. D ie tz , Agrarverfassg.

H a lfte r: D ie  erziehende Lehrprobe. Schneidern. 1939. Grenzm. Ges. 
not: F in is Poloniae! Legenda M acie jow icka. Lemb. 1938. A . K raw czyński, 
illaum e: F ry d e ry k  A ug ust ja ko  książę warszawski. Posen 1939. T P N P . 
iayser: 20 Jahre Kan tgym n. Lissa. L . 1940. D t. Schulverein. 
Bolschewismus u. die ba lt. F ront. Lpz. 1939.
fam m el: 1) A . H . Franckes T ä tig k e it fü r  die D iaspora des Ostens.

2) A . H . Fs. A us landarbe it in  Südosteuropa. Lpz. 1939. 
is trzębsk i: K im  jesteśm y? O szlachcie zagrodowej w  M alopolsce wsch. 
:h. v. S tr itz k y : G. M e rke l u. „D ie  Le tte n  am Ende des philos. Jh.“  

Riga 1939. E. Bruhns.
lu b in : G eschichtl. A u friss  des Ostraum s. B in., H . v. Hugo.

A n fo rderungen und Einsendung w e itere r, sowie der Besprechungen 
i  der noch von frühe r ausstehenden) bis Sept. 1940 erbeten an 
A. La tte rm ann, Posen, N aum annstr, 10.

t  ge na nn t. A . L .

d a tth ie s . A . L .

.-5



Historische Gesellschaft für Posen
V e r l a g  S. Hirzel in Leipzig C 1

Ostdeutsche Forschungen
H erausgegeben v o n  V i k t o r  K a u d e r .

L  ü c k , K . : Deutsche Aufbaukräfte in der Entwicklung
Polens. F orschu ng en  z u r d e u tsch -p o ln isch en  N a c h b a rs c h a ft 
im  o s tm itte le u ro p ä is c h e n  R a u m  l .  X V I I  u. 680 S., 25 T a fe ln , 
10 K a rte n . 2. A u fla g e  in  V o rb e re itu n g .
K u h n ,  W . : Deutsche Sprachinselforschung. G esch ich te , 
A u fg abe n , V e rfa h re n . 410 S.
S e e f  e l  d t ,  F . : yuellenbuch zur deutschen Ansiedlung in 
Galizien unter Kaiser Josef II.
S c h i l l i n g ,  F . : Ursprung und Frühzeit des Deutschtums 
in Schlesien und im Land Lebus. F orschu ng en  zu den U r 
k u n d e n  de r L a n d n a h m e z e it. 524 u. 200 S., 58 T a fe ln , K a r te n . 
A h n e n lis te n .
W a g n e r ,  R . E . : Das Buch der Bielitz-Bialaer Chronika.
600 S., v ie le  T a fe ln .
L  ü  c k , K . : Der Mythos vom Deutschen in der polnischen 
Volksüberlieferung und Literatur. F orschungen  z u r de u tsch 
p o ln ische n  N a c h b a rs c h a ft im  o s tm itte le u ro p ä is c h e n  R a u m  2. 
525 S., 5 U rk u n d e n , 2 K a rte n s k iz z e n , 36 B ild ta fe ln .
K  o ß m  a n  n, O. E . : Deutschrechtliche mittelalterliche Sied
lung in Mittelpolen. 240 S., 3 A b b ild u n g e n  u n d  5 K a rte n . 
S c h n e i d e r ,  L . : Das Kolonisationswerk Josefs I I .  in 
Galizien. 408 S., 6 T a fe ln .
B  r  e y  e r ,  A . : Deutsche Tuchmacher in Mittelpolen von 
1550—1850. Im  D ru c k .

B d . 11/13. R u d e r t ,  E . : Deutsch-russische Volkstumsbegegnung vom 
Mittelalter bis zur Neuzeit. 3 B de. I n  V o rb e re itu n g .

B d . 14. K o h t e ,  J . :  Deutsche Kunst an Warthe u. Weichsel. I n  
V o rb e re itu n g .

Deutsche Gaue im Osten
H erausgegeben v o n  V i k t o r  K a u d e r .

B d . 1. K  a u  d  e r ,  B . : Die deutsche Sprachinsel Bielitz-Biala. 80 S.,
16 T a fe ln , eine K a r te .  V e rg r if fe n .

B d . 2. Z i  m  m  e r , N . : Die deutschen Siedlungen in der Bukowina
42 S., 1 K a r te , 3 P läne.

B d . 3. K a r a s e k - L ü c k :  Die deutschen Siedlungen in Wol
hynien. 130 S., 6 T a fe ln , 1 K a rte .

B d . 4. IC a u d e r, V . : Das Deutschtum in Polnisch-Schlesien. 464 S.,
40 T a fe ln , 1 K a r te .

B d . 5. W a c k w i t z ,  A . : Die deutsche Sprachinsel Anhalt-Gatsch 
in Oberschlesien. 290 S., 7 T a fe ln , 1 K a r te .

B d . 6. L i i c k ,  K . : Die deutschen Siedlungen im Cholmer und Lu- 
bliner Lande. 306 S., v ie le  B ild e r  u n d  T a fe ln , 1 K a rte .

B d . 7. S e e f  e 1 d t ,  F '. : Dornfelds Chronik. 150 Jah re  A u s la n d 
deu tschensch icksa l. 301 S., v ie le  B ild e r,  1 K a rte .

B d . 8 /9 . K a u d e r ,  V . :  Das Deutschtum in Polen. E in  B ild b a n d . 
550 S., 5 K a rte n .

B d . 10. K n  e i f e i ,  E . : Die evang.-augsb. Gemeinden der Kalischer 
Diözese. 284 S., v ie le  T a fe ln , 1 K a rte .

B d . 11. R e i s e r ,  D . : Die dt. Siedlungen im Kalischer Land. I n
V o rb e re itu n g .

B d . 12. K r a u s e ,  W . : Geschichte der Bergstadt Tarnowitz. I n
V o rb e re itu n g .

B d . 1.

B d . 2. 

B d . 3. 

B d . 4/5 .

B d . 6. 

B d . 7.

B d . 8. 

B d . 9. 

B d . 10.

D r u c k :  C o n c o rd ia  4 . - G .  P o s e n , D r u c k e r e i  des O s td e u ts c h e n  B e o b a c h te rs .



7: T h. W otschke: D er A u fb a u  der g roßpo ln . - lu th . K irc h e  nach 1768; G. Joplce: D ie  angeb' 
lieh« S tü tzung de« schiefen Rathausturm es zu Posen 1550; Af. L a u b e rt:  D ie  A n s te llu n g  dar 
ersten M ilitä rb e h ö rd e n  in  d e r P ro v in s  Poseo; 4 ku rze  B e iträ g e ; 98 Besprechungen.

Qi Altansässiges D eutsch tum , 3 Aufsätze von f f .  J . v . W ilcken» ; D . G . Smend: Samuel H entsche l, 
e in  k ire h l.  F ü h re r im  a lte n  P o len ; F . L ich te n b e rg : R eg is ter de r Z schr. „A u s  dem Posener 
Lande**; A . B re y e r:  D ie  in te rn a t.  Geographentagung in  W arachau; 5 ku rze  B e iträ g e ; 119 
Besprechungen.

9: Aus de r V e ro ffe n tlic b u n g s ta tig k e it de r H is t. Ges. f ü r  Posen: 1) A . La tte rm a n n  und V. 
L ich te n b e rg : D e r b isherige  In h a lt  der D W Z P ; 2) A .  und F . D oubek: V e rze ichn is  de r Be«
sprechungen; 3) f f .  Beckm ann: R eg is ter de r „ D t .  B lä t te r  in  Po len**; M , L a u b e rt:  D ie  An»
fange de r Posener G enera lkom m iss ion; Af. K age: D t.  F rauen in  P o len ; A . M iro w ic z :  J ob. 
F ra n k  und sein soziales W irk e n  in  W iln a ; I .  Lo ssky j: K u ltu re ll« ) Beziehungen zwischen
D eutsch land und der U k ra in e  im  17. u . 18. J h .; E. W asch insk i: Ig n . ▼. Loyo la  u . Stan.
K o n a rs k i; O, Kossm ann: D e r Siedlungsgang im  Lodzer U rw a ld ; W . M aas: H a u ländere ien , 
H o llä n d e re ie n ; A . B re y e r:  D ie  erste d t.  Tuchm acherstadt in  M itte lp o le n ; W . K o h le :  V o lks- 
tum  und W ir ts c h a ft de« preuss. Ostens im  19. J h .; E. W aetzm ann: D re i F a m ilie n  aus Süd« 
posen; R. H e u e r:  Ahnen H euer u . Gonelk; Af. M ü h lb ra d t:  Das Geschlecht M ilb ra d t;  E. 
M eyer: M it te la lte r l.  Jagdwesen; A . S teuer: D ie  Z is te rz ie nse rab te i zum h l.  Godehard in  
S zpeta l; f f .  Som m er: D ie  e r . K irc h e  in  Posen se it 1768; T h . W otschke: D e r K a m p f in  der 
U n itä t um d ie  Füh run g  de r K irc h e  im  18. J h .; F . S c h ill in g :  D ie  U rkund e  H e in r ich s  I .  
fü r  H e in r ich a u  v . 1229; T . S chu lthe iss: Sprache u. C h a ra k te r; F . H e id e ick : Das Deutschtum  
in  P om m ere llen  u. Posen nach der p o ln . V o lkszäh lung  1931; W . K u h n :  Z ah l u . B evö lke 
rungsbewegung der D t. Kongresspolens se it 1860. —  22 ku rze  B e iträge . 47 Besprechungen. 
P re is  dieses Festheftes 12,60 z l.

) :  K . S ko n ie tz k i:  B rom berg  im  18. J a h rh .; 0 .  Kossm ann: Das a lte  d t. L o d z ; K . SÜoinkes: E in« 
B ic litz e e  ö f fe n ll .  B ib lio th e k  1720; f f .  Som m er: D ie  Posener U n itä tsgem e inde ; E. K lin k o w s k i:  
Gostyns Beziehungen zum preuss. M i l i t ä r  1793— 1806; G rodno, 'W iln a  u. das Posener Land 
in  einem  d t. R e isebe rich t 1586; F. S w a rt:  D ie  E n tw ick lu n g  des d t. Genossenschaftswesens 
im  Posener G eb ie t; E. M e ye r: D tre c h tlic h e  D ö rfe r  im  Posenachen A n te i l des Erzsprengels 
Gnesen; J. P n to ck : D ie  P flanzen  im  K re is la u f d e r Jahresfeste (K aschu be i); A . La tte rm a n n : 
D ie  oO«Jahrfeier de r H is t.  G esellsch. Posen; L ,  W egener: P ro f.  Ludw . B e rn h a rd ;—  13 ku rze  
B e iträ g e ; 145 Besprechungen.

I :  f f .  S c h le in itz :  D ie  U m gesta ltung des Landschaftsb ildes du rch  d ie  ma. d t. K o lo n isa tio n ; 
E. T e x to r :  S tre it ig k e ite n  zw ischen d t.  S ied le rn  in  Kongresspolen u. ih re n  G ru n d h e rrn ; 
T h . W otschke: D ie  L u th e ra n e r Grosspolens u . das T h o rn e r R e lig ionsgeepräch; Ai. L a u b e rt: 
D ie  T e ilu n g  de r T e rtia  am Posener M ariengym n .; A . L a tte rm a n n : D ie  6. A llg .  P o ln . H istc« 
r ike r ta g u n g ; f f .  v. R am m -H elm sing: D avid  H ilch e n  1561—1610; ö .  S chütze: G f. Hutten« 
Czapski —  10 ku rze  B e iträ g e ; 168 Besprechungen.

2: Jub iläu m she ft des D t.  N a tu rw . V e re ins , bearb. v . O. T um m : Aus d e r Vere insgesch ich te ; 
B em erkensw erte P flanzen  u. T ie re  in  de r H e rrsch . M o jaw o la ; N a ch trag : Z u r V o ge lw e lt des 
Posener Landes; F . G oebel: Sphegiden u . S co liiden des Posener Landes; f f .  E. P a tze r: 
P hänologie des F rü h lin g s ; A . H ild e b ra n d :  D ie  la n d w irtsch . P flanzenzüchtung in  W estpo len; 
O. Beckm ann: E in s tig e r W einbau in  den G ebieten rechts de r O der; W . Reschke: Ergebnis 
d e r lO jä h r. verg le ichenden Sortenanbauversuche in  den d t. Versuchsringen in  Posen; 
E. F le isch e r: D ie  F a rb to n o id n u n g ; L ite ra tu r  zu r n a tu rk d l.  E rfo rsch ung  Grossoolens u. Pom« 
m ere llens.

1: AJ. L a u b e rt:  G endarm erie in  de r P rov . Posen; f f .  Som m er: Aus de r F ranzosenze it; f f .  v. 
R am m -Hem sing: M oskauer W e s tp o lit ik  Iw ans I I I .  u . IV . ;  E. M eye r: O rd a lie n ; Th. W otschke: 
J . Coccejus’ Beziehungen zum O sten; E . v. B ehrens: D e r 1. d t.-reuss. H ande lsve rtrag ; 
G. Ch. v . V i iru h :  P o ln .-b randenb. W irtscha ftsbez iehungen ; C. H o in ke s : 6 B ie litz e r  U r* 
künd en ; T h . K . S te in :  D tm . u. R e fo rm a tio n  in  B rom berg ; E. K lin k o w s k i:  P u n itz  in  süd« 
preuss. Z e it;  W . Maas: Physische Geogr. K u ja w ie n s ; G. Sm end: Ch. S. Thom as; 7 Verzeich» 
niese; 11 ku rze  B e iträg e ; 195 Besprechungen.

I: T . S chu lthe iss: D t.  S p ra ch e th ik ; A . B re y e r:  D ie  d t. lä n d l. S iedlungen des m itte lp o ln isch e n  
W artbebruches; W . Mass: D ie  Posener H au län de re ien ; E. M eyer: Peisern im  M A ; M . L a u b e rt:  
W einbau u. W e inhande l in  de r P rov . Posen; R . H e u e r: Aus u n v e rö ffe n tlic h te n  B rie fe n  v . 
Bog. G o ltz ; 13 ku rze  B e iträ g e ; 178 Besprechungen.

: E. Me.yer: E instiges Schützenwesen im  Pos. Lande ; W., K rause : L u b lin itz  im  M A .; f f .  Somm er: 
E in  S e rv iss tre it in  Posen; E. K lin k o w s k i:  D ie  Rogasener B rand ka tas trophe  1794; D ie  E n t
w a ldung des G ostyner Landes 1794— 1911; G ru n d h e rrlich e  E rlasse; Af. L a u b e rt:  Pos. P fe rd e 
zu ch t; A . K o e rth :  U m siedlungsplan 1790; G. Sm end: Lesna e ru d ita  L u th e ra n a ; W. Schober: 
L issaer G e bu rtsb rie fe ; f f .  A n ders : E in  graph isch-phonet. P rob lem ; A . B re y e r:  P fla nzenw e lt 
v . S om po lno; J. f f .  B e ye r: F ragen z u r  Gesch. P o lens; 17 ku rze  B e iträg e ; 154 B espr.

: G. Rhodd: Das S iedlungsw erk F rie d rich s  d. G r. u. d ie Deutschen aus P o len ; W. M aas: M itte l«  
p o ln . H a u län dere ien ; f f .  Som m er: D e r N e tz e d is tr ik t;  Af. L a u b e rt:  P o ln . Sprache au f dem 
1. Posener P rov .lan d tag  1827; T h . W otschke: Aus A ltp reussens herzogl. B r ie fa rc h iv ;  A . S teuer: 
D ie  W ah l Ledöchowskis zum E rzb ischo f von Gnesen-Posen; E . M eyer :/T>ie Salzversorgung des 
Posener Landes in  frü h e re r  Z e it ;  P. G eäde rt: R aw itscher B ü rge rleben im  17. J h .; Af. Kage: 
V o lkskund e  der d t. S iedlungen der evg. P fa rrgem e inde  Som polno-Deutscheneck; f f .  A nders: 
D t. E in tragungen  aus dem 15. Jh . im  S tadtbuch v. G o6tyn; C. H o in ke s : E ine  Fluss- und 
W asserordnung zw ischen B ie li tz  u. B ia la  v . 1672; 10 ku rze  B e iträg e ; 122 Bespr.

Preis jeden Heftes bis H . 20 3,20 dann 4,20 ¿Rofl. Gesamtreihe 80 ¿ftJÜ. A b H e ft 12 sind auch
e meisten Aufsätze und Besprechungsteile als Sonderdruck fü r  du rchschn ittlich  1,50 ¿R .JI e rhä ltlich .
itg liede r der H is t. Gesellschaft erhalten die früheren Verö ffen tlichungen m it e in D r itte l Preisnachlass.



Uniwersytecka
G dańsk C «fi;

Historische Ges,
A n s c h r if t :  Posen, T ie rg a r te n s tr .  16.

L a u f e n d e  Z e i t s c h r i f t e n :
Deutsche wissenschaftliche Zeitschrift im Wartheland. H erausgeber

A . L a tte rm a n n . S e it 1940.
Deutsche Monatshefte. H erausgeber Y . K a u d e r u. A . L a tte rm a n n . 

S e it J u l i  1934 ersche inend. Z e its c h r if t  fü r  G esch ichte un d  G egen
w a r t  des D e u ts c h tu m s  im  O sten, auch fü r  V o lk s k u n d e , K u n s t, 
W ir ts c h a t t  und  S ta t is t ik .  D a r in  S onde rhe fte  ü b e r e inze lne Te il
geb ie te . E in ze lhe it. 1 R M , jä h r l.  10 R M .

F r ü h e r e  Z e i t s c h r i f t e n :
Deutsche wissenschaftliche Zeitschrift f ü r  P o len . 36 H e fte  s e it 1923 

b is  1939, e n th a lte n d  B e iträ g e  zu r G esch ich te  des D e u ts c h tu m s  
im  L a nd e , besonders Posen, auch  zu r S ippe n fo rsch ung , La nd es
kun de , K u n s tg e sch ich te , den S prach- u n d  N a tu rw is s e n s c h a fte n . 
Je H a lo ja h rs h e ft  4,20 R M . G e sa in ire ih e  80 R M .

Deutsche Blätter in  P o len , M o n a ts s c h r if t  1924—31. E in z e lh e it  1 R M . 
G e sa m tri .he (m it  A usnahm e e in ig e r frü h e re r  H e fte ) 25 R M ., ab  
Jg. I V :  '15 R M . D a r in  g ru nd leg en de  S onderhe fte .

Zeitschrift der Historischen Gesellschaft fü r  d ie  P ro v . Posen, 1885 
b is  1918, n u r  noch  zum  T e il,  je  Jah re sh a lb b a n d  3 R M . F e rn e r 
e ine A n z a h l S on de rd rucke , v g l. D W Z P . 33, S. 223.

Historische Monatsblätter f ü r  d ie  P ro v . Posen: 1900— 23. N u r  noch 
zum  T e il v o rh a n d e n . Je H e f t  0,50 R M .

S c h r i f t e n r e i h e n :
Deutsche Sippenforschung. H erausg . A . L a tte rm a n n . D a r in  v o n  d e m s .: 

E in fü h ru n g . 2. A u f). 4,50 R M : E . W a e tz m a n n : 26 T u c h m a c h e r
fa m il ie n  in  B o ja n o w o . 2 R M ; P. P an ske : K o s c h n a e w je rd ö rfe r 
1651 — 1702; E . v . B e h re n s : D t .  F a m ilie n n a m e n  in  p o ln . u. russ. 
A de lsve rz . 1,20 R M .

Unsere Heimat. H erausgeber K .  L i ic k  u. A . L a tte rm a n n . B is h e r 14 
k le in fo rm ig e , v o lk s tü m lic h e  u. b e b ild e rte  H e fte  z u r G esch ichte 
des D e u tsch tu m s  in  e inem  b e s tim m te n  O r t  u n d  seiner U m gebung  
m it  H in w e ise n  z u r F a m ilie n fo rs c h u n g . Je 0,60 bzw . 1,20 R M .

Mitteilungen der R e ichsdeutschen V e re in igu ng . H erausgeber T. K e h te  
3 H e fte  1925— 35.

E i n z e l s c h r i f t e n  ü b e r
Das Posener Land. W . M aas: D ie  E n ts te h u n g  der Posener K u l tu r 

la n d s c h a ft. M . L a u b e r t :  S tu d ie n  z u r G esch ich te  de r P ro v . Posen 
in  de r 1. H ä lf te  des 19. J a h rh . W . K o h te : D eu tsche  Bew egung 
u. p reuß ische  P o l i t ik  im  Posener L a n d e  1848— 49. A. S c h u b e rt: 
D ie  E n tw ic k lu n g  de r Posener L a n d w ir ts c h a ft .  (S onde rhe fte  der 
D W Z P i.  Ph. R u d o lf :  G esch ich te  v o n  S c h u litz  u. den um lieg en de n  
D ö rfe rn . 4,50 R M . F e rn e r v ie le  T e ild ru c k e , auch  S onderhe fte .

Kirchengeschichte. D . S ta e m m le r: D e r P ro te s ta n tis m u s  in  Polen.

S a m m e l w e r k e :
Gedenlibuch z u r E r in n e ru n g  an d ie  E in w a n d e ru n g  de r D eu tschen  in  

G a liz ien . 4 R M . V o rträ g e  zu r 5 0 -J a h rfe ie r der H is to r is c h e n  Ge
s e llsch a ft 1935. 1,50 R M . F e s th e ft de, zu (S o n d e rh e ft der D W Z P ) 
6,30 R M . F e rn e r 3 n a tu rw is s e n s c h a ftlic h e  S onde rhe fte  des D e u t
schen N a tu rw is s e n s c h a ftlic h e n  V e re ins  Posen (D W Z P  9, 26 u. 32).

M itg lie d e r  der H is t.  G ese llschaft e rh a lte n  e in  D r i t t e l  E rm äß ig un g .


