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In  der Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen, Verlag: 
Historische Gesellschaft Posen, Ritterstr. 4-6 sind folgende Sonderhefte und 
grössere Aufsätze erschienen und noch zu haben:

4: T h . W otschke: H erzog A lb re c h t n . G f. A n d r. G ó rka ; M . L a u b e r l:  D ie  Posener G y m n a s ia le r  
u. de r W arschauer N ovem beraufstand; L . K o s trze ń sk i: Cescb. de r ä ltesten A po theken  in 
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; / / .  S chütze: D ie  Sten- 
■chewoer Seengruppe; T . Schu lthe iss: A b riss der po ln . L a u tle h re ; 8 kurze Be iträge.

7 : I .  Rhode: 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 polnischen 
T e ilu n g e n ; W. B ic k e r ic h :  Joh. M etz ig , e in  d t. Id e a lis t im  Posener Lande.

9: N a tu riv issenscha ftl. S o nderheft zum 90 jäh r. Bestehen des D t. N a tu rw issenscha ft!. Ve re in : 
Posen, bearb. v. O. Turnrn; D. V o g t: D ie E n tdeckung u. W iederentdeckung der M cndelscher 
Gesetze; J. H arnm lung : O rn ith o lo g . Beobachtungen aus de r Gegend v. S chm ilau ; V. T orka  
M o o s flo ra ; 9 ku rze  B e iträge.

10: W. Maas: D ie  E n tstehung der Posener K u ltu r la n d s c h a ft.
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. Jah rb ., 2. Bd.
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 ;  Th. W otschke: D ie  M ita rb e it« : 

an den Acta h is to rico -ecc les ics tica  in  P o len ; H . Som m er: D ie S tadt Posen als preuss 
T ru p p e n s ta n d o rt 1815— 1918. 21 Besprechungen.

13: W. Maas: Beziehungen zwischen ä ltes te r B esiedlung, P fla nzenve rb re itung  u. Böden in  Ost 
deu tsch lacd u. Polen* F. D oubek: E in  d t. S prachdenkm al aus de r Gegend von Łańcu t: 
A . S teue r: D t. D om herren  in  Posen u. Gnesen; H . Som m er: D ie  Festung Posen u. ihre 
preuss. Kom m andanten . 21 Besprechungen.

H l  A . S ch ube rt: E n tw ic k lu n g  der Posener L a n d w irtsch a ft se it 1919. 18 Besprechungen.
15: f l .  H e uer: D ie  a its täd tische  evg. K irc h e  T h o rn ; T h . W otschke: H ilfe ru fe  nach der Schweis: 

H . Som m er: Kam m erdepartem en t W arschau zu siidpreuss. 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 , f l .  Som m er: M ilitä ris ch «  

Beziehungen zwischen D eutsch land u. P o len : W. M aas: Z u r W irts c h a ft,g e ,c h . des Posene. 
Landes. J4 B rcsprechungen.

17: E. F le ische r: D ie  E n tstehung der F a rb tö n e ; J. H am m lung : O rn ith o log ische  Beobachtungen 
aus dem Posener Lande ; F. D oubek: Das Z u n ftb u ch  de r W iln a e r Z inn» iesser; W. Maos: 
S teuern u. Z ö lle . 35 Besprechungen.
18: C . S r h u iz :  U n io n ,. u Verfassungsbestrebungen der p ro t. K ircL e n  im  H erzog tum  War- 
schau; T h . W otschke: P .e t.sm u. in  M oskau; M . L a u b e n :  R itte rg u t ,m a tr ik e l de r P rov . Posen. 
34 Besprechungen.

19: M . L a u b e rt:  Posen bei Ausbruch des W arschauer N o vem ber-A u fstandes; f l  Somm er- G eneral 
kom m ando Posen 181 5-1918 ; T h . W otschke: P ie tism us in  P e te rsb u rg ;' L U . . „  StVden.'en b 
1800; A. B re ye r: Das S c h rift tu m  über das D eutsch tum  in  Kongresspolcn . 18 Besprechungen.

20: E. F le isch e r: Z u r E n tstehung der L ich te m p fin d u n g e n ; Altansässiges D eu tsch tum ; P. Panske j 
F a m ilie n  der K o sch n a e w je rd ö rfe r u. 3 kü rze re  A u fsä tze ; F . D oubek: F . K a in d l.  24 Bespre
chungen . * F

21: W. K o h te :  D t.  Bewegung u . preuss. P o li t ik  im  Posener Lande 1848— 49.
22: T h . W otschke: D er po ln . B rü d e r B rie fw echse l m it  den m ärkischen E n th u s ia s te r; M . L a u b e rt: 

A n s te llu n g  de r D is tr ik ts p o liz e id ir .  in  d. P rov . Posen 1830; H . Som m er: Gneisenau. 6 kurze 
B e iträ g e ; A . K a rasek-Langer: Das S c h rift tu m  über d ie  D t. in  W o lh yn ien  u. P o les ien. 56 Bcspr.

23: F . D oubek: Zum  ä ltesten d t. Schöffenbuch v, K rzem ien ica ; F. W aetzm ann: Altansässige 
Posensche G esch lechter; Boleslaus der Kühne  u. Grosse, Auszug aus dem po ln . Buche v. 
A . Z ak rzew sk i v. A . Lu tte rm ann . 51 Besprechungen.

24: F . D oubek: F o rts .: Z u r Spreche des S chöffenbuches; W. Maas: Posener B u rg w ä lle ; M . Kage: 
G e leh rte  G esellschaften in  P o len ; M. L a u b e rt:  D ie  ersten 50 J. Posener Feuerve rs icherung ; 
A . L u tte rm a n n : D ie 5. A llg .  P o ln . H is to rik e rta g u n g . —  72 Besprechungen.

25: P. V . K e m p f:  D ie  B rude rscha ften  de r d t. K a th o lik e n  in  Posen; H . Som m er: Preuss. 
m ilitä r is c h e  S tando rte  im  Posener Lande, in  W estp r. n. O berschles.; A . M iro v U :  D t. Ge
le h rte  an der W iln a e r U n iv .;  89 Besprechungen.

26: S o nde rhe it das D t.  N a tu rw issenscha ft!. Vere ins zn Posen, bearb. v. O. Tum m  (m it  1 Bei- 
lage). D r. H . Preuss: V o rkom m en snba rk t. P flanzen  steppenäbn l. Verbände im  nnte ren
W e ic h ,e lg rb le t; P ro /.  D r. J. H ü m m ling : Z u r V o ge lw e lt des Pos. Lande«; V. T o rk a :  D ie 
B ienen der P rov. Posen; J. W. S zu lczeusk i: C icad lnenfauna dea Pos. Landes; B. F le ische r: 
Vom b in o ko la re n  Sehen. — 5 korze B e iträge . —  L lte ra tn r  zn r n a tu rk u n d l. E rfo rsch ung  
L ro tsp o le n s  und P o rm rr-e ilen» .

27: T h . W otschke: D e r A u fbau  der groBpoln . . In th . K irc h e  nach 1768; G. Jopke : D ie  anaeb- 
hcha S tü tzung de. schiefen R .lh a u s tu rm e . zn Posen 1550; M . L a u b e rt: D ie A n s te llun g  der 
ersten M ilitä rb e h ö rd e n  ln  der P rov inz  Posen; 4 kn rze  B e iträg e ; 98 Besprechungen.

28: A lt.n .ä ss ig e s  D eutsch tum . 3 Au fsä tze  von f l .  J. „ .  W ilckens; D . G. Sm end: S .m ue l H ontsche l. 
am k irc h l.  F ü h re r im  a lten  P o len; F. L ich te n b e rg : R eg is ter de r Z tc h r .  „A u s  dem Posener 
Lande ; A. B re y e r:  D ie  in te rn a t. G eographentagung in  W arschau; 5 kurze B e iträg e ; 119 
Besprechungen. ^

29: .A " a . d \ r  j i t  de r H is t. Ges. fü r  Posen: 1) A. Lu tte rm ann  und F
L ic h te n b e rg :  D e r b .sber.gc In h a lt  der D W Z P ; 2) A. und F. D oubek: Ve rze ichn is  der Be
sprechungen; 3) f l .  B eckm ann: R egister de r „ D t .  B lä t te r  in  P o len“ ; M . L a u b e n -  D ie  An- 
fange der Posener G cnera lkom m iss ioo ; M . K age: D t. F r .n e n  in  P o len ; A. M iro w icz -  Jo . 
F rank  und som sozia le . W .rken  in  W iln a ; 1. Lo ssky j: K u ltu re lle  Beziehungen zw ischen

Fortse tzung 3. Um schlag-Seif e
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115 Jahre Kampf
um die deutsche Schule in  L itzm annstadt

Von O t t o  H e i k e  - Litzmannstadt.

V o r w o r t.*)

Die Verhältnisse, unter welchen die vorliegende Arbeit geschrie
ben wurde, unterschieden sich wesentlich von den heutigen; auch 
war dem Werk ursprünglich eine etwas andere Aufgabe zugedacht 
als jetzt. In der Zeit rücksichtslosesten Vernichtungskampfes der 
polnischen Stellen gegen das deutsche Schulwesen, als es galt, der 
polnischen W illkür das Recht der Deutschen dieses Gebietes auf 
freie kulturelle Entwicklung entgegenzuhalten, sollte durch Erfor
schung der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Schulwesens 
in L. die moralische Berechtigung der deutschen Bevölkerung dieser 
deutschen Stadt zur Erhaltung der eigenen Schule unterstrichen 
werden. Das Manuskript lag bereits Anfang Sommer 1939 druck
reif vor und es sollte mit freundlicher Beihilfe des leider so früh von 
uns gerissenen Heimatforschers Albert Breyer seinen Verleger 
finden. Der Krieg verhinderte die Durchführung dieses Planes. 
Heute sind w ir ja glücklicherweise der Schulsorgen enthoben, und 
alle diejenigen, denen das Schulwesen besonders am Herzen lag, 
atmen nun auf, wie nach einem schweren Alpdruck. Nichtsdesto
weniger dürfte die vorliegende geschichtliche Aufzeichnung auch 
heute noch von Bedeutung sein, gibt sie doch ein umfassendes Bild 
des fast 115 Jahre währenden Kampfes um die deutsche Schule in
L., eines Kampfes, der von der völkischen Kraft und den moralischen 
Werten des ansässigen Deutschtums zeugt.

Das Material über die deutsche Schule in L. bis zum Ausbruch 
des Weltkrieges 1914 habe ich aus dem Stadtarchiv Litzmannstadt 
und zum Teil aus, den Archiven der evangelischen Kirchengemeinden 
geschöpft. Da es zumeist nicht oder wenig geordnet war, mußten 
viele Hindernisse durch allerlei Kleinarbeit überwunden werden. 
Auch der Abschnitt 1914—1918 stammt aus dem Stadtarchiv, jedoch 
wurden mir diese Aktenbestände damals von der polnischen Archiv

*) A ls diese A rb e it bereits zum  D ru c k  gegeben werden sollte, 
wurde die S tad t Lodsch auf Befehl des Führers am  11. A p r i l  1940 in  
L itz m a n n s ta d t um benannt.

Deutsche W issensch. Z e itsch r. i.  W arthe land . H e ft  2. 1940. 1
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leitung unter einem fadenscheinigen Vorwand nicht zur Verfügung 
gestellt. Ich holte das also Versäumte nach der Befreiung des Ge
bietes nach. Ebenso hat mir die polnische Schulbehörde die Heraus
gabe des Tatsachenmaterials aus der Polenzeit verweigert. Die für 
diese Zeit, d. h. von 1919 bis 1939 gemachten Angaben entstammen 
zum größten Teil dem in der Schulkampfzeit privat gesammelten 
Material. Der betreffende Abschnitt wurde bereits im Mai/Juni-Heft 
1939 der „Deutschen Monatshefte in Polen“ veröffentlicht. Den da
maligen Verhältnissen Rechnung tragend mußte mit Rücksicht auf 
den polnischen Zensor manches wegbleiben, was jetzt frei gesagt 
worden ist.

Da der nach der Befreiung unseres Gebietes begonnene Aufbau 
des deutschen Schulwesens in L. noch nicht abgeschlossen ist, wurde 
diese glückhafte Phase in der Geschichte unserer Schule nicht be
handelt.

Die vorliegende Abhandlung gibt nicht nur ein Bild von der 
Entwicklung des deutschen Schulwesens in L „ sie beweist zugleich 
den deutschen Charakter dieser Stadt. Wohl war es um die deutsche 
Schule in L. all die Jahrzehnte nicht rosig bestellt, für die Erhaltung 
der deutschen Sprache und Kultur in unserer Stadt war sie aber 
zweifellos ausschlaggebend.

Lodsch, den 1. April 1940.
D e r  V e r f a s s e r .



W
A

Die „Deutsch-Russische Realschule“ in Lodsch (1845 — 1869)
Das Gebäude wurde in späteren Jahren aufgestockt und ist jetzt der Sitz

der Stadtverwaltung

Gebäude der Volksschule Nr. 7 (früher 112) in der Wilhelm-Guslloff-Str. 54



Staatliche Oberschule für Mädchen in Litzmannstadt
Früher Gymnasium des Lodscher Kaufmannsvereins

Staatliche Oberschule iür Knaben in Litzmannstadt
Früher Deutsches Gymnasium in Lodsch



Deutsche schaffen die erste Schule in Litzmannstadt.
Die Anfänge deutschen Schulwesens in L. sind schon in den 

ersten Jahren deutschen Wirkens in dieser Stadt zu verzeichnen. 
Die erste Gruppe deutscher Tuchmacher traf in L. im Sommer 1823 
ein. I rotz größter Sorge und Mühe um die Schaffung einer neuen 
Existenz in dem für sie völlig fremden Lande, wandten unsere deut
schen Tuchmacher von vornherein der Schule besondere Aufmerk
samkeit zu. Waren sie doch aus ihrer deutschen Heimat an regel
mäßigen Schulbesuch gewöhnt, den sie ihren Kindern auch in der 
neuen Umgebung sichern wollten. Wahrung der Muttersprache und 
völkischen Eigenart sowie Erhaltung des Glaubens der Väter dürften 
nicht minder starke Triebfedern für das Bestreben nach Schaffung 
einer deutschen Schule in L. gewesen sein. Schon drei Jahre nach 
Beginn der deutschen Einwanderung, und zwar im Sommer 1826 
wurde in der damaligen Lodscher Neustadt die erste deutsche Schule 
eröffnet, die von den Behörden als „Evangelische Elementarschule“ 
bestätigt wurde.

Noch vor der Schaffung der ersten deutschen Schule in L. wurde 
von den eingewanderten Tuchmachern der Bau einer evangelischen 
Kirche in Angriff genommen., Die Pläne zu derselben wurden von der 
Regierungskommission am 17. Februar 1826 bestätigt. Daran ist zu 
erkennen, daß den deutschen Einwanderern Kirche und Schule ein 
eng miteinander verbundener Begriff waren.

Das p o l n i s c h e  Schulwesen in L. ist nicht viel älter als das 
deutsche. Zwar weisen Geschichtsforschungen schon im 16. Jahr
hundert den Bestand einer Schule in L. nach, jedoch ging diese an
gesichts des eingetretenen Verfalls der Stadt bald wieder ein. Die 
erste regelrechte Schule wurde hier nachweislich erst im Jahre 
1807 gegründet, das ist zur Zeit, da die Stadt unter preußischer Ver
waltung stand. Die Stadtgeschäfte wurden damals von einem von 
der preußischen Behörde eingesetzten kommissarischen Verwalter 
namens Joseph A u f s c h l a g  geleitet. Zum ersten Lehrer dieser 
Schule wurde Szymon G r a d o w s k i  berufen. Nach dem Abzug 
der Preußen war aber der Bestand dieser ersten polnischen Schule 
in L. ernstlich gefährdet. Die Stadt konnte dem Lehrer das Gehalt 
nicht zahlen, da sich die Bürger weigerten, Schulbeiträge zu leisten. 
Es bedurfte erst des energischen Eingreifens des Zgierzer Unter
präfekten, um die von den Preußen gegründete erste Schule in L. 
zu erhalten. Nach Bildung der kongreßpolnischen Regierung im
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Jahre 1815 erhielt die Schule die Bezeichnung „Katholische Ele
mentarschule“ . Die Lehrer an dieser ersten Schule wechselten 
rasch, was wohl auf die Schwierigkeiten mit der Stadtverwaltung, 
wie auf die ungeordneten Verhältnisse überhaupt zurückzuführen ist. 
Lehrer Gradowski blieb nur drei Jahre, d. h. bis 1811 im Amt. Ihm 
folgte A. R u d n i c k i, der hier bis 1816 wirkte. Bis zum Jahre 1820 
wurde das Lehreramt von Urban Johann von Z i m m e r  ma n n ,  
der früher Polizeischreiber in Lentschütz war, verwaltet. Der 
nächste Lehrer, Walenty B y k o w s k i ,  blieb 10 Jahre im Amt. 
Aus einem aus dem Jahr 1818 stammenden Rapport geht hervor, 
daß die Schule von 16 Knaben und 14 Mädchen besucht wurde. Ob
gleich es gelungen war, den Bestand der Schule zu erhalten, so 
kann von einem geordneten Unterricht im ersten Jahrzehnt kaum 
gesprochen werden. Nach in dem oben erwähnten, von Bürgermei
ster Czarkowski Unterzeichneten Rapport vom Jahre 1818 w ird 
darüber Klage geführt, daß die Kinder zur Verrichtung häuslicher 
Arbeiten von den Eltern zurückbehalten werden. Im bezeichneten 
Jahr konnte der Unterricht z. B. erst im Dezember beginnen, weil 
die Kinder bis zu dieser Zeit das Vieh hüten mußten.

Die erste „Evangelische Elementarschule“.
Auch bei der ersten deutschen Schule, die, wie oben bemerkt, 

amtlich die Bezeichnung „Evangelische Elementarschule“ trug, be
durfte es einer gewissen — allerdings kürzeren — Zeit, bis der 
Unterricht zur Zufriedenheit aller geführt wurde. Erster Lehrer an 
der deutschen Schule in der Neustadt war der Kantor Friedrich 
O t t o .  Zwischen den eingewanderten deutschen Tuchmachern kam 
es wegen des Lehrerpostens zu Streit, da ein 1 eil von ihnen hierfür 
den aus Deutschland eingewanderten Lehrer Samuel W a g n e r  
vorschlug. In der Folge setzte aber keine der streitehden Parteien 
ihren Willen durch. Es wurde ein dritter Kandidat zum Lehrer ge
wählt. Es war der Kantor Karl M i k i n a s ,  der vorher in Sobie- 
senki gewirkt hatte.

Jedoch hatten unsere deutschen Einwanderer mit Mikinas keine 
gute Wahl getroffen. Man war mit ihm im höchsten Maß unzu
frieden. Ueber diesen Lehrer liegt eine Beschwerdeschrift der evan
gelischen Gemeindeglieder vom 28. Juni 1830 an den Kalischer 
Superintendenten Pastor Modi vor. In der Schrift wird Klage übei 
einen „elenden und jämmerlichen Zustand der Lehre“ geführt, ferner 
w ird  dem Lehrer mangelnde Aufsicht der Schule, Verwahrlosung 
und ungenügender Religionsunterricht vorgeworfen.

Ob nun diese Beschwerde für die Behebung des Uebels aus
schlaggebend war, geht aus dem vorhandenen Aktenmaterial nicht 
hervor. Jedenfalls übernimmt schon ein Jahr darauf, und zwar im 
Jahr 1831 der Schulmann Gottfried K i r s c h ,  der zugleich Kantor 
an der St. Trinitatiskirche wurde, die Schule.
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Gottfried Kirsch kam aus Schlesien nach Polen. Er wurde im 
Dorf Rosen bei Kreuzburg am 23. April 1804 geboren. Kirsch be
suchte die Lehranstalten in Kreuzburg und Brieg, verließ im Jahr 
1825 seine Heimat und kam nach Polen. Hier war er zunächst vier 
Jahre Privatlehrer bei einem polnischen Edelmann. Zwei weitere 
Jahre w irkte Kirsch in Pabianitz, dann folgte er dem Ruf der evan
gelischen Gemeinde in L. Die Bestätigung Gottfried Kirschs als 
Lehrer an der „Evangelischen Elementarschule“ in der Neustadt 
erfolgte durch den Kreiskommissar von Lentschütz am 24. De
zember 1834. In diesem Amt w irkte Kirsch bis zum Jahr 1869.

Pastor Friedrich Metzner
Begründer der ersten deutschen Schule in  Lodsch

Schon dieser Umstand, daß Kirsch 38 Jahre Lehrer an derselben 
Schule war, läßt darauf schließen, daß er ein guter Schulmann ge
wesen ist. Bestätigt w ird diese Tatsache auch dadurch, daß der 
Bürgermeister von L., T a n g e r m a n n ,  am 21. Juni 1844 für den 
Lehrer Gottfried Kirsch eine Sonderbelohnung für gute Leistungen 
auf dem Schulgebiet beantragte.

Die steigende Kinderzahl machte mit der Zeit die Anstellung 
eines zweiten Lehrers an der Evangelischen Elementarschule in der 
Neustadt notwendig. Als erster Hilfslehrer w ird hier Adolf B u c h -  
h o 11 z erwähnt, der in seinem Amt von der Warschauer Gouver
nementsregierung durch Schreiben vom 10./22. Februar 1B38 be
stätigt wurde. Buchholtz wurde am 23. Juni 1833 in Grabieniec bei 
L. geboren. Unterricht genoß er bei seinem Vater, der Lehrer in
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Brzeziny war. Die Lehrerprüfung bestand er am 31. Mai 1851 in 
Lentschütz. Vor seinem Amtsantritt in L. war Buchholtz im Dorf 
Polichow, Kreis Petrikau, als Lehrer tätig.

In welchem Haus die Evangelische Elementarschule in der Neu
stadt in den ersten Jahren ihres Bestehens untergebracht war, kann 
nicht mehr festgestellt werden. Am 20. Juni 1832 wurde für die 
Schule ein Lokal im Haus von Karl Bezille, Mittelstr. 39, und am 
19. Juni 1836 ein noch nicht ausgefertigtes Haus von Friedrich Hoff- 
mann dicht am Neuen Ring (dem heutigen Deutschland-Platz) ge
mietet. In diesem Lokal blieb die Schule bis 1851. Sie wurde dann 
nach dem Haus des Lehrers Kirsch in der Neustadt Nr. 208 an der 
Mittelstraße übertragen.

Zum Vormund der Schule wurde nach Auflösung des Schulkol
legiums Anfang 1834 Pastor Friedrich M e t z n e r  ernannt. Dieser 
stammte aus Sachsen. Das Amt eines Schulvormundes bekleidete 
er bis zu seinem Tode am 5. September 1852. Pastor Metzner starb 
an der Cholera.

Wie diese erste deutsche Schule in L. aussah und unter welchen 
Bedingungen der Unterricht geführt wurde, darüber gibt ein Rapport 
des Lehrers Kirsch an die Schulbehörde vom Jahre 1835 Aufschluß. 
Die Einrichtung der Schule bestand aus 6 Tischen mit je einer Bank 
von 6'A Ellen Länge, 12 Tabellen für deutschen Leseunterricht, 
48 Tabellen Lankasters für polnischen LeseunteiAcht, 149 Schiefer
tafeln, einem Buch „Beginn der Linealzeichnung“  und einem Tisch 
mit Postament für den Lehrer. Im Jahre 1839 kamen 14 Tabellen 
für russischen Leseunterricht und ein Buch von Bazyli Rklicki unter 
dem Titel „Anfangsgrundsätze der russischen Sprache“ hinzu. Das 
waren viele Jahre hindurch die Schulutensilien, mit Hilfe welcher 
Lehrer Kirsch den Unterricht führte. Zweifellos spielte hierbei der 
bekannte, seinerzeit so gefürchtete Rohrstock eine große Rolle.

Dank dem Eifer und den pädagogischen Fähigkeiten des Lehrers 
Kirsch, die Pastor Metzner in verschiedenen Schreiben hervorhob, 
konnten selbst unter diesen Bedingungen ganz gute Unterrichts
ergebnisse erzielt werden. Diese Tatsache ist im Hinblick auf die 
große Zahl der Kinder, die die Schule besuchten, besonders hervor
zuheben. So wurde die Schule z. B. im Schuljahr 1836/37 von ins
gesamt 141 Kindern besucht, und zwar waren 74 Kinder in der 
ersten, 30 in der zweiten und 37 in der dritten Abteilung.

Die zweite deutsche gemischtkonfessionelle Schule.
M it dem steigenden Zustrom deutscher Einwanderer erwies 

sich eine deutsche Schule in L. als unzureichend. Ueberdies machte 
sich auch unter der katholischen Bevölkerung der Stadt, die gleich
falls zum größten Teil aus Deutschen bestand, Schulmangel bemerk
bar. Wohl aus dem Grunde, daß man mit einer größeren Steigerung 
der Bevölkerungszahl nicht rechnete, wurde auf Grund einer Ein
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gäbe des damaligen Schulkollegiums mit Pastor Metzner an der 
Spitze eine gemischtkonfessionelle „Katholisch-Evangelische Ele
mentarschule“ in der damaligen Fabrikniederlassung Łódka (ein 
etwa dem heutigen Stadtzentrum entsprechendes Gebiet) bestätigt. 
Als Anfang dieser Schule w ird in einem Rapport des Lehrers das 
Jahr 1829 angegeben. Erster Lehrer war der damals 31 Jahre alte 
Schulmann Eduard S o l m s .

Eduard Solms wurde in Berlin geboren. Seine Bildung genoß 
er in Posen, wo er das Gymnasium besuchte. Nach Mittelpolen ein
gewandert, bestand er die Lehrerprüfung in Petrikau. Vor seinem 
Amtsantritt in L. war er drei Jahre als Lehrer tätig. Er beherrschte 
die deutsche und die polnische Sprache vollkommen und verstand 
auch Französisch. Ihm oblag also der Unterricht sowohl in der 
deutschen wie in der polnischen Schulklasse. Der Bildungsgrad 
dieses Lehrers scheint ein recht hoher gewesen zu sein, denn im 
September 1837 wurde Solms nach dem Gymnasium in Łomża 
berufen.

Zur Betreuung der katholischen Kinder wurde Ende 1834 an 
der „Katholisch-Evangelischen Elementarschule“ ein deutscher Hilfs
lehrer katholischen Glaubens, namens Franz K a s c h k e, angestellt. 
Den evangelischen Religionsunterricht erteilte in den Anfangsjahren 
Lehrer Solms, den katholischen der Propst der katholischen Ge
meinde, Josef K r i e g e r ,  der trotz seines deutschen Namens aber 
kein Deutscher war und den Unterricht polnisch führte. Da aber 
die deutschen katholischen Kinder dem Unterricht des Propstes 
nicht folgen konnten, setzten es die deutschen Eltern durch, daß für 
ihre Kinder der deutsch-katholische Lehrer Kaschke angestellt 
wurde. Lehrer Kaschke war bei seinem Amtsantritt in L. 38 Jahre 
alt. Geboren wurde er in Saubernitz in Böhmen. Seine Lehrerprüfung 
bestand er vor dem Schulinspektor in Lentschütz. In späteren 
Jahren wurde der deutsch-katholische Lehrer durch einen Polen 
ersetzt. Im Jahre 1845 w ird als zweiter Lehrer an dieser Schule 
Jakob K o p c z y ń s k i  und seit 1852 Josef N o w a k o w s k i  ge
nannt.

Nach dem Abgang des Lehrers Solms im Jahre 1837 bekleidete 
das Amt des ersten Lehrers an der „Katholisch-Evangelischen Ele
mentarschule“ kurze Zeit Franz S c h m i d t .  Ihm folgte im Oktober 
1837 Lehrer Adolf B r o s e, welcher bis zu seinem I ode am 26. Juni 
1861 im Amt blieb.

l.ehrer Adolf Brose wurde im Jahre 1811 in der Stadt Zduny 
im damaligen Großherzogtum Posen geboren. Seine Bildung genoß 
er in der Kreisschule und später im Lehrerseminar in Fraustadt im 
Posenschen. Vor seinem Antritt in L. war Brose als Lehrer tätig: 
1 Jahr und 4 Monate in Bełchatów, 2 Jahre in der damaligen Privat
kolonie Maryampol und 4 Jahre in der Regierungskolonie Neu- 
Württernberg.
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Nach dem Tode Broses wurde der Lehrer Gottlob Wa e s c h k e  
erster Lehrer an der „Katholisch-Evangelischen Elementarschule“ . 
Waeschke wurde in diesem Amt am 6. November 1861 bestätigt, als 
die Trennung der Schule (über die in einem besonderen Absatz 
berichtet wird) bereits vollzogen war. Er wurde am 6. Mai 1820 
als Sohn eines deutschen Einwanderers in Polen geboren und war 
Stipendiat des Warschauer Lehrerseminars. Vor seiner Berufung 
nach L. war er in Ozorkow als Lehrer tätig.

Vormund der Schule wurde im Jahre 1834 der katholische Orts
propst Josef Krieger, der später vom Propst Graf Heinrich Plater 
abgelöst wurde. Im Jahre 1855 jedoch wurde die Vormundschaft 
über die Schule angesichts der überwiegenden Zahl evangelischer 
Schüler dem deutschen Pastor Gustav M a n i t i u s  übertragen, was 
der polnische Propst nicht ohne Widerstand hinnahm. Die Schule 
befand sich bis zum Jahre 1860 in dem einstöckigen Haus Nr. 689 
an der Petrikauer Straße (heute Adolf-Hitler-Straße 243). Im Mai 
1860 wurde die Schule kurz nach der Trennung nach dem Haus von 
Traugott Keilich an der Giöwnastraße übertragen.

Streit um die Kindesseele.
Ueber einen interessanten Streit wegen des Besuches der Evan

gelischen Schule durch katholische Kinder berichtet eines der alten 
Dokumente. Zweifellos handelt es sich hier um deutsch-katholische 
Kinder, da ja polnische Kinder dem Unterricht in der deutschen 
Schule nicht hätten folgen können. Und zwar richtete der Vormund 
der Katholischen Schule und Propst der katholischen Gemeinde, 
Pfarrer Krieger, am 7. März 1835 an den Inspektor des Schulbezirks 
in Lentschütz ein Schreiben, in dem er Beschwerde darüber führt, 
daß katholische Kinder in die Evangelische Schule gehen. Man sieht, 
daß es diesem Pfarrer unter völliger Außerachtlassung der vö lki
schen Eigenart der Kinder ausschließlich um die konfessionelle Seite 
ging. Daß das zwar katholische, aber deutsche Kind in der polnisch
katholischen Schule, für das es wegen der weiten Entfernung der 
gemischtkonfessionellen Schule in Łódka nur in Frage kam, dem 
Unterricht nicht folgen kann, ließ den Pfarrer kalt. Der Schulinspek
tor pflichtete dem Propst Krieger bei und teilte ihm in einem Ant
wortschreiben mit, daß er Pastor Metzner als Vormund der Evan
gelischen Schule aufgefordert habe, den Lehrer Gottfried Kirsch 
anzuweisen, die katholischen Kinder aus der Schule sofort zu ent
fernen.

Die erste deutsche Schule in L. erlangt ihre volle Gleichberechtigung
Die Evangelische Elementarschule in der Neustadt hatte in den 

ersten Jahren ihres Bestehens keinen eigenen Etat, sie wurde w ir t
schaftlich gemeinsam mit der Katholischen Schule von einem Schul
kollegium verwaltet. Die Schulbeiträge flössen in eine gemeinsame
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Kasse, auch wurde weiterhin nur die schon früher der Katholischen 
Schule aus der Stadtkasse bewilligte Beihilfe von 300 poln. Gulden 
gewährt. Dieser Zustand wirtschaftlicher Zusammengehörigkeit 
dauerte mehrere Jahre. Als jedoch am 1. Juli 1834 das für beide 
Schulen zuständige Schulkollegium aufgelöst und für jede Schule 
ein besonderer Vormund — Pastor Friedrich Metzner für die Evan
gelische und Propst Josef Krieger für die Katholische Schule — 
ernannt wurde, war die wirtschaftliche Trennung der Schulen ein
geleitet. In einem Schreiben vom 27. Juli 1834 wies der Kreischef 
von Lentschütz den Bürgermeister von L. an, für die Evangelische 
Elementarschule einen besonderen Etat aufzustellen, besondere Bei
tragszahlung einzurichten usw. Dem Pastor wurde als Vormund 
der Schule das Recht eingeräumt, Lehrer anzustellen.

M it dieser bedeutungsvollen Anordnung war aber die wirtschaft
liche Selbständigkeit der Schule noch nicht erreicht. Es verging 
noch geraume Zeit, bis die Deutschen zu ihrem vollen Recht kamen. 
Bei Durchsicht der im Zusammenhang damit geführten Korrespon
denz kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß gerade der 
Kreiskommissar die Bestätigung des besonderen Etats für die Evan
gelische Schule zu hintertreiben oder zumindest hinauszuzögern 
suchte.

Der Lodscher Bürgermeister setzt sich für die deutsche Schule ein.
Der Amtsschimmel nahm einen sehr langsamen Lauf, so daß 

sich der damalige Bürgermeister von L., Karl Tangermann, Ende 
Oktober 1835 veranlaßt sah, an den Kreiskommissar folgendes 
Schreiben zu richten:

„Bürgermeister der Stadt Lodz.
In Lodz, den 31. Oktober/12. November 1835.

Antrag um Beschleunigung der Bestätigung des Etats der 
Evangelischen Elementarschule.

An den Hochlöblichen Kreiskommissar von Łęczyca. Der 
durch Rapport des Bürgermeisters vom 9. Oktober 1834 Nr. 
1966 vorgelegte Etat für die Evangelische Elementarschule in 
hiesiger Stadt hat bisher keine Bestätigung gefunden und ist 
auch nicht zurückgesandt worden, aus welchem Grunde die 
Schule und vor allem die sie besuchende Jugend nicht wenig 
leidet, um so mehr, als die Schule mit Brennholz nicht versorgt 
ist. Bei der jetzigen kalten Jahreszeit fällt es der Jugend 
schwer, die Schule zu besuchen, und aus diesem Grunde trägt 
sie sich schon mit der Absicht, die Schule zu verlassen. Diesem 
vorbeugend, hat der Bürgermeister die städtische Kasse ange
wiesen, vermittels eines Vorschusses, vorläufig ä conto des im 
projektierten Etat vorgesehenen Fonds für die Beheizung
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40 Gulden auszuzahlen. Danach strebend, daß die Schule auch 
in Zukunft wegen des ihr notwendigen Holzes nicht leiden soll, 
habe ich die Ehre, den Hochlöblichen Kreiskommissar zu bitten, 
die Beschleunigung der Bestätigung des Etats erwirken zu
w0,Ien- Tangermann“ .

Dieses Schreiben beweist, welch tatkräftige Hilfe die deutschen 
Einwanderer zu jener Zeit in ihren Schulfragen auch bei der Stadt
verwaltung fanden. Allerdings ist in Betracht zu ziehen, daß Bürger
meister Karl Tangermann deutsch und evangelisch war.

Trotz aller Bemühungen erfuhren die Deutschen aber eine Ent
täuschung. Ende 1835 traf der Entscheid der Regierungskommission 
für Innere, Geistliche und öffentliche Bildungsfragen ein, daß der 
städtische Zuschuß von 300 Gulden für die Evangelische Elementar
schule gestrichen werde. Begründet wurde diese Maßnahme damit, 
daß Lehrer Gottfried Kirsch zugleich Kantor der evangelischen 
Gemeinde sei und ein besonderes Gehalt beziehe, weshalb sein 
Lehrergehalt gekürzt werden könne. Es verblieben also nur die 
Beiträge der deutschen Bevölkerung zum Unterhalt der deutschen 
Schule. Das mit 500 Gulden vorgesehene Jahresgehalt für den 
Lehrer Kirsch wurde daher auf 300 Gulden gekürzt und ein Schul
baufonds von 106,16 Gulden ganz gestrichen. Die Evangelische 
Schule besaß nämlich kein eigenes Gebäude und mußte außerdem 
für die beträchtliche Miete aufkommen, während die Katholische 
Schule schon lange zuvor ein Gebäude zugewiesen erhielt. Ueber- 
dies bekam die Katholische Schule noch den städtischen Zuschuß 
ausgezahlt.

Trotz des ablehnenden Entscheids der Regierungskommission 
stellte Pastor Metzner als Vormund der Schule einen erneuten An
trag auf Erhöhung des Gehalts für Lehrer Kirsch auf 500 Gulden, 
doch traf am 30. Juli 1836 die nochmalige Ablehnung ein. Erst bei 
der Aufstellung des nächsten Etats für die Zeit von 1838 bis 1843 
wurde der Evangelischen Elementarschule der städtische Zuschuß 
bewilligt und damit auch das Lehrergehalt auf 500 Gulden erhöht.

Einige Ziffern aus den zwei deutschen Schulen 
in den ersten zwei Jahrzehnten.

Ueber die Entwicklung der Evangelischen Elementarschule in 
der Neustadt und der gemischtkonfessionellen in Łódka in den ersten 
zwei Jahrzehnten ihres Bestehens mögen einige Ziffern sprechen.

Die Evangelische Schule wurde im Jahre 1834 von 109 Kindern 
besucht, welche Ziffer 1837 auf 118 angestiegen war. Diese Schüler
zahl blieb bis 1843 fast unverändert, wohl aus dem Grunde, weil 
ein Lehrer mehr Kinder nicht unterrichten konnte. Im Jahre 1843 
sank die Schülerzahl aber auf 90, weil eine inzwischen eröffnete
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katholische Mädchenschule auch von evangelischen Mädchen be
sucht werden mußte und in die Evangelische Elementarschule nur 
Knaben aufgenommen werden durften. Hierüber w ird in der weite
ren Folge noch gesprochen werden. Langsam stieg die Schülerzahl 
der nunmehr nur von Knaben besuchten Schule wieder an. 1849 
waren es 99 Knaben, 1850 — 108, 1852 — 112, 1855 — 120 und 
1857 — 134. Im nächsten Jahr durften wieder Mädchen die Schule 
besuchen.

Den Schulbeitrag für die Evang. Schule leisteten:
im Jahre 1835 — 171 Pers. in einer Qesamthöhe v. 721 poln. Gulden
„  „  1838 — 199 „ »» »» „  871,15 „
„  „  1840 — 220 „ f 1 >» łł „  966,15 „
„  „  1842 - 260 , >> »» „ 164,92 Rubel
„  „  1844 - 316 , »» »» >> „ 200,62 „
„  „ 1846 — 311 , »> »j „  207,52 „
„  „ 1848 — 312 , >> »> >> „ 210,97 „

Das rasche Anwachsen der Schulbeitrag zahlenden deutschen 
Einwohner der Stadt spiegelt den Zustrom der deutschen Einwan
derer deutlich wider.

Die Evangelisch-Katholische Elementarschule in Łódka zählte 
im Jahre 1835 164 katholische und 153 evangelische Kinder. Ueber- 
wog zu dieser Zeit noch die Zahl der katholischen Kinder, so änderte 
sich das Bild in den späteren Jahren. Im Jahre 1836 stieg die Zahl 
der evangelischen Kinder auf 151, während die der katholischen auf 
116 zurückging, 1841 waren es schon 160 evangelische und nur noch 
100 katholische Kinder. Diese Entwicklung nahm in den folgenden 
Jahren ihren Fortgang. Als nur noch eine ganz geringe Zahl katho
lischer Kinder die Schule besuchte, wurde die Vormundschaft über 
die Schule dem katholischen Propst entzogen und dem Pastor über
tragen. Pastor Metzner sandte im Jahre 1852, kurz vor seinem 
Tode, zum erstenmal den Bericht über den Schulbeitrag als Vor
mund dieser Schule ein. Sie verlor dann ihren gemischtkonfessio
nellen Charakter und wurde eine rein evangelische Schule.

Es ist charakteristisch für die Verhältnisse innerhalb der katho
lischen bzw. polnischen Bevölkerung der Stadt zu jener Zeit, daß 
dieser Rückgang der katholischen Schüler nicht nur in der gemischt
konfessionellen Schule zu verzeichnen war. Auch in der Katholischen 
Elementarschule in der Altstadt war dies der Fall. Und zwar zählte 
diese Schule im Jahre 1834 (zur Zeit der wirtschaftlichen Irennung 
von der Evangelischen Schule) 123 Kinder, 1835 war die Kinderzahl 
auf 99 zurückgegangen und sank im Schuljahr 1836/37 auf 73 Kinder. 
Lehrer der polnischen Schule war zu jener Zeit Ignacy Janiszewski. 
Das Jahr 1840 brachte überdies zwei polnische Schulgründungen. 
Es wurde eine Katholische Elementarschule für Mädchen und durch 
Mikołaj Olszewski eine private Katholische Knabenschule, die erste 
private Schule in L. überhaupt, eröffnet.
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Der erste Schritt zur Russifizierung.
Bis zu diesem Zeitpunkt besaß das Elementarschulwesen in dem 

unter russischer Herrschaft befindlichen Gebietsteil Polens keine 
gesetzliche Grundlage. Die Schulen waren konfessioneller Art. Der 
völkischen bzw. muttersprachlichen Eigenart der Kinder wurde 
formell nicht Rechnung getragen. In der Praxis war es allerdings 
anders. Die Evangelische Elementarschule war in W irklichkeit eine 
rein deutsche Lehranstalt, während in der Katholischen Elementar
schule polnisch unterrichtet wurde. Diese unter völliger Außeracht
lassung der Volkszugehörigkeit durchgeführte strenge Scheidung 
nach Konfessionen hatte manche Schwierigkeiten zur Folge, durch 
welche insbesondere der deutsch-katholische Bevölkerungsteil ge
troffen wurde. So durften deutsche Kinder katholischer Konfession 
in der Alt- oder Neustadt, die es bis zur gemischtkonfessionellen 
Schule in der Fabrikniederlassung Łódka zu weit hatten, die deut
sche Schule nicht besuchen, weil sie eben „evangelisch“ hieß. Auf 
diesen Zustand ist wohl der früher in L. so stark verbreitet gewesene 
irrige Begriff zurückzuführen, katholisch sei polnisch und evange
lisch — deutsch. Trotz dieser auf den grundsätzlichen Aufbau zu
rückzuführenden Mängel war die „Evangelische Elementarschule“ 
eine wirkliche Pflegestätte der deutschen Sprache und Kultur. Wohl 
war das Unterrichtsprogramm dieser Schulen im allgemeinen recht 
beschränkt und umfaßte nur die Anfangsgrundsätze des Unterrichts. 
Dadurch aber, daß man den muttersprachlichen Unterricht nicht 
beeinträchtigte, konnten die Kinder der deutschen Einwanderer die 
Sprache ihrer Väter in W ort und Schrift zur Not erlernen. A ller
dings wurde in der deutschen Schule auch polnisch unterrichtet.

Diese Zweisprachigkeit in den Elementarschulen dauerte jedoch 
nur bis zum Jahre 1838. Durch ein Schreiben des Inspektors der 
Kreisschule vom 18. September 1838 wurden alle Lehrer der Ele
mentarschulen aufgefordert, eine russische Grammatik zu erwerben 
und Russisch zu lernen. (Die meisten Lehrer konnten damals nicht 
Russisch.) Zugleich wurden im Schuljahr 1838/39 in das Unterrichts
programm zwei Stunden russische Sprache in der Woche eingefügt. 
M it dieser Anordnung war der erste Schritt getan, die hiesige Be
völkerung zur Erlernung der russischen Sprache zu zwingen; zu
gleich war damit die Grundlage für die drei Jahrzehnte später ein
setzende Russifizierung des gesamten Schulwesen' gelegt worden.

Zunächst erfuhr das Schulwesen im russischen Teilbezirk noch 
eine erfreuliche Regelung, wobei auch den kulturellen Belangen der 
Deutschen in zufriedenstellender Weise Rechnung getragen wurde. 
Am 31. August 1840 erschien ein vom Zaren Nikolaus I. unterzeich- 
netes Schulgesetz. Dieses sah drei verschiedene Schultypen vor:
1. Elementar- oder Anfangsschulen, 2. Kreisschulen und 3. Gymna
sien. Für die Elementarschulen wurde der Grundsatz des Unter
richts in der Muttersprache aufgestellt, mit der gleichzeitigen Be



115 Jahre Kampf 13

merkung, daß auch die russische Sprache nach Möglichkeit unter
richtet werden soll.

Man hätte erwarten dürfen, daß die Erlassung dieses Gesetzes 
einen Aufschwung des Elementarschulwesens in L. zur Folge haben 
werde. War doch die Bevölkerungszahl der Stadt in der Zwischen
zeit um das Mehrfache gestiegen, während der Schulbesitzstand, bis 
auf die Gründung der katholischen Mädchenschule, unverändert ge
blieben ist. Besonders schlimm gestaltete sich hier die Lage für 
die Deutschen, die in dieser Zeit den weitaus größten Teil der Stadt
bevölkerung ausmachten und noch immer Zustrom durch Einwan
derung erhielten.

1845: Gründung der „Deutsch-russischen Realschule“.
Hatte die Erlassung des Schulgesetzes im Jahre 1840 auch nicht 

die erwartete und notwendige Erweiterung des Elementarschul
wesens in L. zur Folge, so trat für die Deutschen doch eine wesent
liche Neuerung ein. Die bereits vor Erlassung des Gesetzes begon
nenen Bemühungen hiesiger deutscher Kreise um die Eröffnung einer 
höheren Schule für die Deutschen zeitigten jetzt ein — allerdings 
recht bezeichnendes — Ergebnis. Nach langen Erwägungen an amt
licher russischer Stelle wurde im Jahre 1845 die Genehmigung zur 
Eröffnung einer 4-klassigen „Deutsch-russischen Realschule“  in L. 
erteilt. Die Eröffnung der Schule erfolgte am 1. September desselben 
Jahres. Bei der Eröffnung dieser Schule ließen sich die russischen 
Behörden ausschließlich von politischen Gesichtspunkten leiten. Das 
Ziel war, die ältere deutsche Schuljugend von einer Verbindung mit 
polnischen Altersgenossen fernzuhalten und sie dem Russentum 
nahezubringen. Einen völkisch-kulturellen W ert hatte diese Lehr
anstalt für das L.er Deutschtum demnach nicht. Der deutschen 
Jugend war lediglich die Möglichkeit gegeben, am Ort eine höhere 
Schule zu besuchen, in welcher außer russisch auch deutsch und 
polnisch unterrichtet wurde.

Leiter der „Deutsch-russischen Kreisrealschule“ war seit ihrer 
Gründung bis zum Jahre 1848 Inspektor F e l k n e r ,  sein Nachfolger 
wurde Anton L e o n h a r d .  Lfm der Schule einen finanziellen Rück
halt zu geben, wurde noch vor ihrer Eröffnung ein Fonds von 12 00 
Rubeln geschaffen, zu welchem die Regierungskommission für Bil- 
dungszwecke 6000 Rubel-und die Bürger von L. 6000 Rubel bei
steuerten. Bis zum Jahre 1856 befand sich die Schule in einem ge
mieteten Lokal im Haus am Neuen Ring Nr. 5. Das Haus gehörte 
dem Baumeister Jakob Peters, der u. a. die alte St. Trinitatiskirche 
baute; 1851 wurde es von Johann Volkmann erworben. Im Jahre 
1855 wurde mit dem Bau eines besonderen Gebäudes für die Schule 
begonnen. In das Baukomitee wurden berufen: Louis Geyer, Karl 
Trenkner, Karl Reimann, Karl Graebe und August Frentzel. Der Bau 
wurde im Laufe eines Jahres durchgeführt, so daß die Schule mit
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Beginn des neuen Schuljahres am 1. August 1856 schon nach dem 
neuen Gebäude übertragen werden konnte. Spätere Bemühungen, 
die 4-klassige „Deutsch-russische Realschule“ in ein Gymnasium 
umzugestalten, blieben erfolglos. Im Jahre 1868 weilte der russische 
Unterrichtsminister Graf Tolstoi in L. Die „Deutsch-russische Real
schule“ schien nicht seinen Beifall gefunden zu haben, denn am 
14. Januar 1869 erschien eine Verordnung, auf Grund welcher diese 
Lehranstalt liquidiert wurde.

Der Dreisprachenunterricht, d. h. deutsch, polnisch und russisch, 
wurde um diese Zeit in allen deutschen und auch in anderen Schulen 
eingeführt. Dies war z. B. auch in der im Jahre 1856 gegründeten 
zweiklassigen Gewerbeschule der Fall. Die Eröffnung dieser Schule 
war gleichfalls vor allem auf Bemühen deutscher Kreise zurückzu
führen.

Ein Schritt vorwärts.
M it der Gründung der Katholischen Elementarschule für Mäd

chen im Jahre 1840 erwuchs den Deutschen in L. eine schwere 
Sorge. Sie wurden verpflichtet, nunmehr auch ihre Mädchen in diese 
Schule zu schicken, während zugleich der Evangelischen Elementar
schule verboten wurde, künftig Mädchen aufzunehmen. Diese un
gerechte Maßnahme wurde im Jahre 1843 durchgeführt. Sei es 
infolge Fehlens einer entsprechenden Führung oder auch infolge 
ungenügender Einschätzung dieser Maßnahme — weil es sich ja 
„nur“ um Mädchen handelte —, fanden sich die Deutschen der Neu
stadt mit diesem Unrecht ab. Dieser Zustand währte rund 15 Jahre. 
Es ist übrigens zu bemerken, daß die Deutschen um diese Zeit kein 
sonderliches Vorwärtsstreben auf dem Gebiete des Schulwesens 
an den Tag legten. Die Erklärung dafür dürfte nicht zuletzt in dem 
zutage getretenen schlechten Einvernehmen zwischen einem Teil 
der evangelischen Gemeindemitglieder und Pastor Metzner, der zu
gleich Vormund der Schule war, zu suchen sein.

Die Schulnot innerhalb der deutschen Bevölkerung wurde in
zwischen immer größer. Der bald nach Beginn der deutschen Ein
wanderung verzeichnete Bestand von zwei deutschen Schulen hatte 
noch immer keine Vergrößerung erfahren, während die deutsche 
Bevölkerung im Laufe der zwei Jahrzehnte durch Einwanderung 
und natürliche Vermehrung sich mehr als verdreifacht hatte.

Doch auch diese trübe Zeit sollte ihr Ende haben. Nach dem 
Tode Pastor Metzners, der im Jahre 1852 an der Cholera starb, 
übernahm die evangelische Gemeinde in L. Pastor Karl Gustav 
M a n i t i u s, ein Mann von großem Weitblick und voller Schaffens
freude. Er empfand es sofort, daß der großen Schulnot gesteuert 
werden müsse. Sein Wirken war daher in großem Maße der 
Schule gewidmet. Der Erfolg dieser Tätigkeit blieb nicht aus. Bald 
nach seinem Amtsantritt wurde Pastor Manitius durch Dekret der
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Warschauer Gouvernementsregierung vom 14./27. Juni 1853 zum 
Vormund der Evangelischen Elementarschulen in L.-Neustadt, An- 
toniew und Dombrowa ernannt.

Neben seiner hauptamtlichen Tätigkeit war das Augenmerk 
Pastor Manitius’ sowohl als Pastor wie auch als Schulvormund auf 
den Umstand gerichtet, daß die evangelischen Mädchen von Neu
stadt noch immer die katholische Mädchenschule besuchen müssen. 
Den Kampf um die Behebung dieses Unrechts leitete Pastor Manitius 
sowohl von kirchlicher Seite wie seitens der deutschen Eltern ein. 
Das Kirchenkollegium wurde mit dieser Angelegenheit befaßt, was 
in einem Schreiben an den Superintendenten der Plotzker Diözese 
vom 9./21. Februar 1857 zum Ausdruck kommt. Darin bittet das 
Kirchenkollegium den Superintendenten, bei der Behörde das Recht 
auszuwirken, daß in die’ Evangelische Elementarschule in der Neu
stadt wieder Mädchen gehen dürfen.

Die seitens der Eltern eingeleitete Aktion wurde aber nicht allein 
auf die Frage des Schulbesuchs der Mädchen in der katholischen 
Schule beschränkt. Es wurde zugleich der Ausbau der Evange
lischen Elementarschule durch Anstellung eines Hilfslehrers ange
strebt. Eingehenden Aufschluß über diese Aktion gibt nachstehendes 
Protokoll über eine von Pastor Manitius als Schulvormund ein- 
berufene Versammlung der Mitglieder der deutschen Schulgemeinde. 
Das Schriftstück, das zusammen mit einem neuen Etatvorschlag für 
die Evangelische Elementarschule an den Kreischef in Lentschütz 
gesandt wurde, hat folgenden W ortlaut:

„Geschehen zu Lodz am 24. März 1857.
In Erledigung des Reskriptes der Warschauer Gouvernements

regierung vom 13./25. Februar d. J. Nr. 16809/4155 berief endes- 
unterzeichneter Vormund die Mitglieder der Schulgemeinde der 
Evangelischen Elementarschule in der Stadt Lodz zu einer Ver
sammlung ein und forderte sie auf, protokollarisch zu erklären, in 
welcher Höhe sie den Jahresbeitrag zum Unterhalt dieser Schule zu 
zahlen bereit seien. Daraufhin haben dieselben folgendes zu Pro
tokoll gegeben:

Schon seit langem war es unser Wunsch, daß an der Evange
lischen Elementarschule in der Stadt Lodz zwei Lehrer angestellt 
sein möchten, um den die Schule besuchenden Kindern einen genügen
den Unterricht zu gewährleisten. Der gegenwärtig allein unterrich
tende Lehrer ist zugleich Kantor an der Evangelischen Ortskirche, in 
welcher Eigenschaft er zu den oft verzeichneten kirchlichen Hand
lungen, sei es zu Trauungen, Beerdigungen oder zu den wöchent
lichen Gottesdiensten vom Unterricht losgerissen wird. Ueberdies 
war es schon seit langem unser Wunsch, daß unsere Kinder beider
lei Geschlechts die Evangelische Elementarschule besuchen, worum 
schon auf anderem Wege die Mitglieder des Kirchenkollegiums als 
Repräsentanten unserer Gemeinde bei den geistlichen Behörden vor
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stellig wurden, und dies um so mehr, als w ir die Erhaltung der 
Schule nicht nur wegen des Elementarunterrichts als hauptsächlich 
des Religionsunterrichts wegen anstreben, welchen Unterricht unsere 
Kinder weiblichen Geschlechts in der hiesigen katholischen Mädchen
schule aber nicht erhalten können. Da durch die Anstellung eines 
zweiten Lehrers diesen Bedürfnissen Rechnung getragen werden 
kann, verpflichten w ir uns, zum Unterhalt der Schule in der vor
geschlagenen Weise einen Jahresbeitrag entsprechend den Ver
mögensverhältnissen in Höhe von 40 Kopeken bis 3 Rubel zu zahlen, 
und falls notwendig sogar auch mehr, wie dies die beigefügte Bei
tragsliste für das Jahr 1857 aufweist. Es ist zwar unser Wunsch, 
daß die im vorigen Etat vorgesehene Unterstützungssumme für die 
katholische Mädchenschule in Höhe von 35 Rubel von der Ausgabe
position gestrichen und für die Mietung eines Lokals für den zweiten 
Lehrer, dessen Gehalt auch so sehr niedrig veranschlagt wurde, 
bestimmt werden möchte, und dies um so mehr, als w ir uns nicht 
verpflichtet fühlen, zum Unterhalt einer Schule beizutragen, von 
welcher w ir bisher keinerlei Nutzen haben. Angesichts dessen je
doch, daß die katholische Mädchenschule nach Entziehung dieser 
Beihilfe nicht bestehen könnte, erklären w ir uns bereit, diese Bei
hilfe aus unserer Schulkasse an diese Schule so lange zu zahlen, bis 
für sie ein Schulhaus errichtet oder eine andere Einnahmequelle 
gefunden sein wird, jedoch bitten w ir in diesem Falle, für den 
zweiten Lehrer von der letzten Ausgabeposition des Etats min
destens 15 Rubel für die Wohnung zu bestimmen.

Zum Schluß bitten w ir noch, dem ersten Lehrer das bisher 
überaus niedrige Gehalt auf 150 Rubel zu erhöhen und als Miete für 
das Schullokal die vorgeschlagene Summe von 100 Rubel zu be
stätigen, das ist in einer solchen Höhe, wie bei uns für ein ent
sprechendes Lokal gezahlt werden muß und auch gezahlt w ird.“

Unterschrieben ist dieses denkwürdige Dokument von folgenden 
Mitgliedern der deutschen Schulgemeinde: August Frenzei, Julius 
Wergau, F. Hoffmann, D. Grubert, K. Michel, F. Franzke, C. Westein, 
E. Metzner, Traugott Jurk, Karl Fogt, Kroening, Samuel Makus, 
Karl Neumann, Johann Torno, Heinrich Wagner, Wilhelm Neumann, 
Friedrich Preis, Samuel Schmidt, Johann Schmidt, Ernst Handke, 
Jakob Schneider, Albert Viebig, F. Stegmann, Friedrich Nueltzer, 
Wilhelm Geithufe, Alexander Rost, Adolf Polte, Gustav Modrow, 
Ehrenfried Heidrich, Wilhelm Heinich, August Ast, Leopold Schultz, 
Karl Schulz, Traugott Land, Wilhelm Hoffmann, Friedrich Lang
hoff, Friedrich Zeglin, Gottfried Berlach, Friedrich Lange, Gottfried 
Kuhn, Karl Ebhardt, Heinrich Vorweitz, J. Peter, E. Kindermann, 
Carl Gottlieb Guenther, Ludwig Gutsche, August Schultz, Wilhelm 
Maischatz, Friedrich Welk, Johann Heinrich Bonn, Heinrich Hejden, 
Karl Schultz, Ernst Halang, Wilhelm Dietrich, Christian Ruehmann, 
Heinrich Bonn, Johann Ries, Traugott Geissler, Wilhelm Schultz, 
Friedrich Schmidt, Traugott Liebchen, August Palmer, Christian
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Friedrich Wertschycki, Karl Friedrich Kloss, Friedrich Sellin, A. Je- 
siowski, Friedrich Neumann, Heinrich Holzschuher, Friedrich Müller, 
C. Hempel, K. Klaus, August Hüttmann, August Kittlaus, Karl Gott
lieb Keilich, Friedrich Triebe, Samuel Hachmann, Karl Thaubert, 
Christian Bechtold. Außerdem trägt diese Denkschrift der deutschen 
Schulgemeinde zum Schluß die Unterschrift des Stadtpräsidenten 
Traeger und Pastor Manitius als Schul Vormund.

Aus dem Inhalt obigen Dokuments sind zwei Momente beson
ders hervorzuheben: Zunächst die Bereitschaft der Mitglieder der 
Schulgemeinde, n o c h  g r ö ß e r e  O p f e r  für die Schule zu brin
gen, um den Unterricht der Kinder zu vervollständigen, was in 
diesem Fall durch Anstellung eines Hilfslehrers geschehen sollte. 
Sodann läßt die strikte Ablehnung der katholischen und polnischen 
Schule für die Mädchen ein entschiedenes Festhalten unserer Vor
fahren an Glauben und Volkstum erkennen.

Diese Aktion der deutschen Schulgemeinde hatte vollen Erfolg. 
Durch Schreiben der Warschauer Gouvernementsregierung vom 
10./22. Februar 1858 wurde Adolf Buchholz als Hilfslehrer an der 
Evangelischen Elementarschule in der Neustadt bestätigt, ebenso 
auch der neue Etat in der vorgeschlagenen Höhe. Der größte Erfolg 
der Aktion lag aber zweifellos darin, daß der Zwang, evangelische 
Mädchen in die katholische Schule zu schicken, aufgehoben und 
Mädchen wieder in die Evangelische Schule aufgenommen werden 
konnten. In dem diesbezüglichen Schreiben des Superintendenten 
der Plotzker Diözese an das Kirchenkollegium in L. w ird jedoch 
unterstrichen, daß Mädchen nur im Alter von 5 bis 11 Jahren auf
genommen werden dürfen.

Der Umstand, daß an der Evangelischen Schule nunmehr zwei 
Lehrer tätig waren und auch Mädchen wieder aufgenommen werden 
konnten, brachte es mit sich, daß die Schülerzahl sofort beträchtlich 
anstieg. Gegenüber 134 Knaben im Jahre 1857 werden für das 
Schuljahr 1858/59 schon 143 Knaben und 9 Mädchen und für das 
darauffolgende Jahr 125 Knaben und schon 40 Mädchen ausgewiesen. 
Dieser Stand von 160 bis 170 Schülern bei zwei Lehrern hielt in der 
Evangelischen Elementarschule in der Neustadt mehrere Jahre an.

Der Stand des Elementarschulwesens im Jahre 1860.
Am 19. September 1860 versammelten sich im Magistratsbüro 

im Beisein des Schulinspektors, Hofrats Zebrowski, und der Schul
vormünder, Pastor Manitius und Geistlichen Jakubowicz, 111 M it
glieder der deutschen und der polnischen Schulgemeinden. In einem 
Protokoll, das der Schulbehörde übersandt wurde, sprechen die Ver
sammelten den Wunsch aus, außer den in L. bereits bestehenden 
4 Elementarschulen noch vier weitere, und zwar zwei evangelische 
und zwei katholische zu eröffnen. Die Versammelten verpflichteten
Deutsche W issensch. Z e itsch r. i. W arthe land . H e ft  2. 1940. —
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sich zugleich im Namen aller Mitglieder der Schulvereine für den 
Unterhalt aller Schulen zu sorgen.

Einen genauen Ueberblick über den Stand des Elementarschul
wesens in L. zu jener Zeit gibt nachstehendes „Gutachten der Dele
gierten“ , die mit der Prüfung der Lage des Schulwesens beauftragt 
wurden. Dieses zugleich mit dem obenerwähnten Protokoll abge- 
sandte Gutachten hat folgenden Wortlaut:

„Gutachten der Delegierten.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Erhöhung der Zahl der 
Elementarschulen von der Bevölkerung der Stadt Lodz allgemein 
gewünscht wird. Diesen Wunsch erachten w ir als berechtigt und 
gerechtfertigt. Der ständige Zuwachs der Stadt an Einwohnern, 
Häusern und Industrieunternehmen begründet die Notwendigkeit 
einer Erhöhung der Zahl der elementaren Regierungsinstitutionen.

Bis jetzt bestehen in Lodz vier, eigentlich fünf Elementarschulen, 
denn eine katholische und evangelische mit zwei besonderen Leh
rern ist in einem Hause untergebracht — und zwar:

1. katholische in der Altstadt für das männliche Geschlecht,
2. katholische in der Altstadt für das weibliche Geschlecht,
3. evangelische in der Neustadt für das männliche Geschlecht,
4. katholische und evangelische in der Fabrikniederlassung 

Łódka für das männliche Geschlecht.

Außer der ersten, die im Gemeindehaus untergebracht ist, be
finden sich alle anderen Schulen infolge Fehlens ähnlicher Häuser 
in gemieteten Lokalen; Nunmehr werden außer den bestehenden 
gemäß dem Wunsche der Mitglieder der Schulvereine vier weitere 
Schulen projektiert, d. h. insgesamt für die Katholiken 5, für die 
Evangelischen 4.

Die unter der ausschließlichen Leitung des Ortspropstes als 
Vormund stehenden katholischen Elementarschulen werden wie 
folgt vorgeschlagen: Die erste wie bisher in der Altstadt im Ge
meindehaus für das männliche Geschlecht. Die zweite in demselben 
Stadtteil in einem gemieteten Lokal für Mädchen. Die dritte für 
Knaben gleichfalls in einem gemieteten Lokal an der Przejazd- 
Straße nahe der Neuen Kirche. Die vierte für Knaben an der 
Glowna-Straße in dem Hause, dessen zweite Hälfte die Evangelische 
Schule einnimmt.

Die Schulen für die Evangelischen unter Leitung des Orts
pastors als Vormund — alle in Privathäusern — wie folgt: Die 
erste in der Neustadt an der Mittel-Straße; die zweite an der 
Krotka-Straße; die dritte an der Glowna-Straße; die vierte am 
Fabrikring.
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Die Dringlichkeit der Erhöhung der Zahl der Schulen geht am 
besten aus der in Lodz verzeichneten Kinderzahl hervor. Es gibt hier 
gegen 4000 Kinder, davon etwa 2000 katholische und ebensoviel 
evangelische. Von diesen können nur 1200 die Schulen besuchen, 
alle übrigen sind der Möglichkeit der Bildung in Regierungsschulen 
beraubt. Nach Eröffnung neuer Schulen werden in jede gegen 
400 Kinder gehen können.

Um eine ständige Regelung zu treffen, die Arbeit zu verringern 
und die Administration zu vereinfachen, erachten die Unterzeich
neten eine Trennung nach Bekenntnissen und dementsprechend die 
S c h a f f u n g  z w e i e r  E t a t s  als am zweckmäßigsten.

Die Vormünder haben gleichfalls zwei besondere Projekte an
gefertigt — eins zum Etat der katholischen und das zweite zum Etat 
der evangelischen Schulen — denen zufolge auch zwei Beitragslisten 
der Mitglieder der Schulvereine anzufertigen sind. Das w ird  das 
praktischste sein. Denn die begüterten Einwohner der Stadt wohnen 
nicht in allen Stadtteilen gleichmäßig, soidaß die Einwohner mancher 
Stadtteile nicht in der Lage sind, ihre Schule zu unterhalten. Die 
Delegation bittet daher, die Höhere Behörde möge geruhen, sich mit 
einem Etat und einer Beitragsliste für alle Schulen — für jede Reli
gion besonders — einverstanden zu erklären und zugleich den 
Schulen mit einer Unterstützung aus der Stadtkasse zu Hilfe zu 
kommen, die für jede Schule bisher 45 Rubel jährlich betrug, was 
für neun Schulen 405 Rubel ausmacht. Ohne diese Beihilfe wäre 
es der Bevölkerung schwer, eine so große Last zu tragen. Es ist 
zu hoffen, daß die Höhere Behörde auch das Deputat aus den Regie- 
rungswäldern für jede Schule zu bestimmen geruhen wird.

Auf diese Weise könnte allen Kindern die Möglichkeit des 
Unterrichts in den Regierungselementarschulen gesichert werden, 
müßten auch die Gelder, die bisher aus den Beitragszahlungen ge
spart werden konnten und die in der Bank Polski deponiert sind, 
geteilt werden. Dem Rechnungsbericht der Stadtkasse vom vorigen 
Jahr zufolge besitzen die Schulen in der Altstadt und in der Neu
stadt besondere Remanente. Die Katholisch-Evangelische Schule 
in Łódka hingegen besitzt ein gemeinsames Remanent, das 900 Rubel 
ausmacht. Aus den Berechnungen ergibt sich, daß die Schule in 
gleichen Teilen von Katholiken und Evangeliken besucht wird, so
mit entfällt auch das Remanent in gleichen 'I eilen auf jede Kon
fession, d. h. zu 495 Rubel. Die Höhere Behörde möge daher geruhen, 
die Teilung in obiger Weise anzuordnen.

Die also durchgeführte Reorganisation der Schulen zur Ent
scheidung unterbreitend, bittet der Magistrat gemeinsam mit dem 
Inspektor der örtlichen Realschule und den Vormündern, dieselbe 
anzunehmen und sie mit Beginn des Schuljahres 1861/62 durch
zuführen.

2"
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Da die Beitragslisten gewöhnlich zum neuen Jahr angefertigt 
werden, die somit bis zum 1. Juli von der Ausgabeposition für 
neue Schulen gespart werden können, möge die Behörde geruhen, 
die Verwendung derselben zum Ankauf von Materialien für jede 
Schule zu gestatten.

Kollegiumsassessor Inspektor der Realschule
Präsident F. Traeger Hofrat Zebrowski

Die Vormünder:
Pastor K. ö. Manitius 

Pfarrer W. Jakubowicz

Trennung der Evangelisch-Katholischen Elementarschule in Łódka.
Seit dem Jahr 1829 bestand, wie erwähnt, in der fast aus

schließlich von Deutschen bewohnten Fabrikniederlassung Łódka 
die Evangelisch-Katholische Elementarschule. In den ersten Jahren 
der Entwicklung der Fabrikstadt kann diese Lösung vielleicht die 
entsprechende gewesen sein, da weder die evangelische noch die 
katholische Bevölkerung in jenem Stadtteil eine eigene Schule unter
halten konnte. Mit dem fortschreitenden Aufschwung der Stadt er
wies sich aber dieses Unikum einer gemischtkonfessionellen und 
zugleich gemischtsprachlichen Schule für die Dauer unhaltbar. Rei
bungen zwischen den zwei Konfessionsgruppen wurden immer öfter 
verzeichnet. Ueberdies trat eine derartige Ueberfüllung der Schule 
ein, daß ein normaler Unterricht fast nicht möglich war.

In den ersten Jahren nach der Gründung der Schule war die 
Zahl der evangelischen und der katholischen Kinder ungefähr die 
gleiche. Völkisch betrachtet, überwog aber auch damals schon das 
deutsche Element in der Schule, da ein bedeutender I eil der katho
lischen Kinder die Kinder d e u t s c h e r  Einwanderer waren. M it der 
Zeit verschob sich aber das Verhältnis zugunsten der evangelischen 
Kinder, deren Zahl immer mehr überwog. Während es im Jahre 
1835 noch 164 katholische und 153 evangelische Kinder gab, waren 
es 1836 nur noch 116 katholische und schon 151 evangelische Kinder, 
1840 — 100 katholische und 160 evangelische Kinder.

Da trotz des raschen Aufschwunges der Stadt weitere Schulen 
in L. nicht eröffnet wurden, stieg die Kinderzahl in der „Evangelisch- 
Katholischen Elementarschule“ in Łódka weiter. Im Jahre 1845 
wurde die Schule von 250 evangelischen und 158 katholischen, also 
von zusammen 408 Kindern, 1853 bereits von zusammen 519 und 
1854 sogar von 612 (399 evang., 218 katli. und 5 jüd.) Kindern be
sucht. Die Schule hatte aber nur zwei Lehrer, die mit dieser großen 
Kinderschar fertig werden mußten. Aus einem aus dieser Zeit stam
menden Schulrapport ist zu ersehen, daß die Kinder in der Schul
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klasse so zusammengepfercht waren, daß Schreibunterricht gar 
nicht geführt werden konnte.

Wieder waren es die höheren evangelischen Kirchenstellen, die, 
die Unhaltbarkeit dieses Zustandes erkennend, Abhilfe schaffen 
wollten. Folgendes Schreiben des Superintendenten der Plotzker 
evangelisch-augsburgischen Diözese gibt hierüber Aufschluß:

„Plock, den 28. September 1850.
An das Kirchenkollegium in Lodz.

Da ich mich während meines Aufenthaltes in Lodz überzeugt 
habe, daß zwei Lehrer an der gemeinsamen Elementarschule in Łódka 
trotz besten Wollens ihren Pflichten gegenüber den Kindern, deren 
es über 400 in dieser Schule gibt, nicht Genüge leisten können, 
fordere ich das geehrte Kirchenkollegium auf, entsprechende Schritte 
zwecks Gründung noch einer Elementarschule mit zwei Lehrern 
in Łódka zu unternehmen, und zwar in der Weise, damit auf dem 
ganzen Gebiet der Stadt Lodz und Łódka jeder Familienvater sein 
Kind bequem zur Schule schicken kann.

Einen entsprechenden Rapport erwarte ich zur gegebenen Zeit.“
Die Antwort des Ł.er Kirchenkollegiums auf dieses von ehr

lichem Wollen zeugende Schreiben des Superintendenten stellt 
diesen Männern, die damals an der Spitze der evangelischen Ge
meinde in L. standen, kein ehrendes Zeugnis aus. Sie ergingen sich 
in Ausflüchten, um nur den Plan des Superintendenten nicht durch
führen zu müssen. Die Errichtung einer besonderen evangelischen 
Schule, so heißt es in dem Antwortschreiben des Kirchenkollegiums, 
würde die evangelische Bevölkerung von Łódka zu sehr belasten. 
Ueberdies schwangen sie sich zu der Behauptung auf, daß trotz der 
damals schon verzeichneten Zahl von über 400 Kindern die zwei 
Lehrer nicht zu sehr belastet seien. . . . .

Diese Tatsache läßt eine sträfliche Lässigkeit in völkischer Hin
sicht der damals führenden deutschen Männer in L. erkennen. Bei 
Durchsicht der alten Akten aus diesem Zeitabschnitt gewinnt man 
überdies die Ueberzeugung, daß es den Deutschen von L. in jenei 
Zeit an einer Persönlichkeit mangelte, die gewillt und befähigt ge
wesen wäre, die Führung auf dem Gebiet des Schulwesens zu er- 
greifen.

M it größerer Aufmerksamkeit und Umsicht wurde die Frage 
der deutschen Schule in L. behandelt, als Pastor Karl Gustav M a - 
n i t i u s  im Jahre 1852 hier sein Amt antrat. Er wandte seine Auf
merksamkeit sofort der „Evangelisch-Katholischen Schule in Łod a 
zu und empfand es als große Ungerechtigkeit, daß die Vormund
schaft über die Schule allein dem katholischen Propst oblag, obgleich 
der weitaus größte Teil der die Schule besuchenden Kinder evange
lisch war. Er bemühte sich bei der Schulbehörde, daß ihm in 
gleichem Maße wie dem katholischen Propst die Vormundschaft
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über die Schule übertragen werde. Dieser gerechten Forderung 
wurde stattgegeben. Die Gleichsetzung des Pastors mit dem katli. 
Propst hatte recht unerquickliche Auseinandersetzungen zwischen 
den Geistlichen der beiden Konfessionsgruppen zur Folge. In einem 
Schreiben vom 2. März 1855 an den Kurator des Warschauer B il
dungsbezirks erhebt das evangelische Konsistorium Beschwerde, 
daß dem mit gleichen Rechten zum Schulvormund ernannten Pastor 

'Manitius keinerlei Papiere zur Unterschrift vorgelegt würden und 
ihm auch keine Einsicht in die Schulgeschäfte gegeben werde. Ja 
es kommt sogar so weit; daß Pastor Manitius offene Schikanierungen 
seitens des Propstes Plater abwehren muß. So verwahrt er sich 
in einem Schreiben an den Superintendenten gegen eine Behauptung 
Platers, er habe in einer Religionstunde die katholische Kirche und 
Religion gelästert.

In dem Streit zwischen Pastor und Propst trat dann eine über
raschende Wendung ein. In seinem Antwortschreiben an das Kon
sistorium teilt der Schulkurator mit, daß künftig nur Pastor Manitius 
als Vormund der Schule zu betrachten sei, nicht Propst Plater. 
Obgleich das •im Jahre 1855 geschah und dem Propst der Beschluß 
des Kurators mitgeteilt wurde, schleppte er die Angelegenheit noch 
fast zwei Jahre hin. Erst im Juli 1857 übergab er die Geschäfte des 
Vormundes der Schule an Pastor Manitius. Das so schwer erkämpfte 
Amt sollte dem Pastor aber nicht leicht werden. Zugleich mit der 
Uebergabe der Vormundschaft teilte ihm der Propst mit, daß die 
Besitzerin des Hauses, in welchem die Schule untergebracht war, 
der Schulleitung das Lokal gerichtlich gekündigt habe. Das Haus 
befand sich an der Petrikauer Straße Nr. 689. Es stellte sich her
aus, daß der Mietkontrakt mit der Hausbesitzerin seit drei Jahren 
nicht erneuert war und sie für diese Zeit auch keine Miete erhalten 
hatte. Während die Hausbesitzerin bisher geduldig auf die Regelung 
der Mietfrage wartete, wurde sie nach dem Antritt Pastor Manitius’ 
als Vormund plötzlich sehr aufdringlich und sperrte der Schule 
sogar das Lokal. Es bedurfte erst langer Vorhaltungen Pastor Ma
nitius’, bis die Hausbesitzerin das Lokal wieder freigab. Nach einem 
langen Briefwechsel zwischen dem Pastor als Vormund der Schule, 
dem Superintendenten und der Schulbehörde wurde der Mietkon
trakt schließlich auf weitere drei Jahre verlängert.

Den jahrelangen Vorstellungen und dem immer stärker werden
dem Drängen ddr evangelischen Kirchenstellen auf Trennung der 
gemeinsamen Schule in eine evangelische und eine katholische 
konnten sich schließlich die Schulbehörden nicht mehr verschließen. 
Durch Schreiben des Schulkurators vom 12./24. Oktober 1855 Nr. 
9690 wurden der Pastor und der Propst beauftragt, aus der Mitte 
der Mitglieder des Schulvereins je 10 Vertreter jeder Konfessions
gruppe zu einer gemeinsamen Beratung zusammenzurufen, die alle 
mit der Trennung der Schule erforderlichen Maßnahmen, wie Teilung
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des Schulvermögens, Bestimmung der Lokale usw. beschließen 
sollten.

Trotz dieser Anordnung und trotz eifriger Bemühungen des 
Konsistoriums vergingen noch vier Jahre, bis es zu dieser Beratung 
kam. Sie fand statt am 18. Juli 1859. An der Beratung nahmen 
seitens der deutschen Schulgemeinde teil: Johannes Braun, Christian 
Eckstein, Beniamin Franzke, Carl Wilhelm Qehlig, Daniel Qrubert, 
Friedrich Kühnei, Carl Michel, Qottlieb Taubner, Friedrich Vogel 
und Julius Wergau. Die Beratung führte zu einer vollen Ueber- 
einstimmung zwischen beiden Gruppen. In einem Protokoll w ird 
der Trennung der gemischtkonfessionellen Schule in Łódka zuge
stimmt und die Notwendigkeit der Eröffnung neuer Elementar
schulen in L. unterstrichen. Bemerkenswert ist, daß das Protokoll 
im Namen der katholischen Gemeinde von sieben Deutschen und 
nur drei Polen unterzeichnet wurde. Daran kann man wieder er
kennen, wie groß der Einfluß der Deutschen in L. in jener Zeit auch 
in der katholischen Gemeinde war. Nach Zustandekommen der 
Vereinbarung wurde die Trennung der Katholisch-Evangelischen 
Elementarschule in Łódka in eine katholische und eine evangelische 
bald durchgeführt.

Die evang. Kirche übernimmt den Unterhalt der Schulen.
Zwei neue Evangelische Elementarschulen entstehen.

Zwei deutsche Schulen waren bei dem noch immer anhaltenden 
Bevölkerungszustrom in L. vollkommen unzureichend. Die Eröff
nung weiterer Schulen war eine dringende Notwendigkeit. Das bis
herige System des Unterhalts der Schulen durch die Schulgemeinde 
scheint sich nicht bewährt zu haben, jedenfalls nicht in dem Maß, 
daß man sich bei dieser Lage der Dinge an die Eröffnung weiterer 
Schulen herangewagt hätte. Angesichts dessen kam der um die 
deutsche Elementarschule in L. sehr verdiente Pastor Karl Gustav 
M a n i t i u s  zu dem Entschluß, den Unterhalt der Evangelischen 
Elementarschulen auf den Etat der Kirchengemeinde zu setzen. Das 
Kirchenkollegium stimmte diesem Entschluß des Pastors zu. Auch 
die Schulbehörde gab dazu ihre Einwilligung. Die Eltern zahlten 
weiter ihren Schulbeitrag, doch wurde dieser jetzt an die Kirchen
kasse abgeführt.

Zugleich mit der Uebernahme des Unterhalts der Evangelischen 
Elementarschulen durch die Kirchengemeinde, schritt die Leitung 
derselben an die Eröffnung zweier neuer Schulen. Für die Schulen 
mußten entsprechende Räume gemietet werden, auch wurde die 
nötige Einrichtung beschafft. Alles geschah auf Kosten der Kirchen
gemeinde Pastor und Kirchenkollegium waren mit großem Eifer 
bei der Sache. Der Kreischef wurde in zahlreichen Schreiben ge
drängt, die Bestätigung der Mietabkommen und anderer mit der 
Eröffnung der Schulen verbundener Formalitäten zu beschleunigen.



24 O tto  Heike

Dieser hatte es aber damit nicht eilig. Erst als die Warschauer 
Gouvernementsregierung eingriff und den Kreischef in zwei Schrei
ben vom 5. Januar 1862 und 26. März 1862 zur schnelleren Erledi
gung der Angelegenheit aufforderte — im letzten Schreiben wurde 
dem Kreischef sogar eine Geldstrafe angedroht — traf ein günstiger 
Bescheid ein. Der vom Kirchenkollegium nunmehr für vier Schulen 
aufgestellte Etat für die Jahre 1862 bis 1864 wurde schon früher, 
und zwar am 27. November 1861 (Schreiben Nr. 101758/28723) von 
der Gouvernementsregierung bestätigt. Der jährliche Unterhalt der 
Schulen betrug 1545,50 Rubel. Er wurde ganz von der Kirchen
gemeinde bestritten. Als einzige Beihilfe hatte die Gemeinde einen 
städtischen Zuschuß von 180 Rubel zu verzeichnen.

Um mit dem Unterricht in den neuen Schulen beginnen zu 
können, mußte die entsprechende Einrichtung beschafft werden. 
Da auch die aus der Trennung der gemischtkonfessionellen Elemen
tarschule hervorgegangene alte deutsche Schule eine nur ungenü
gende Einrichtung besaß, wurde eine solche auch für diese ange
schafft. Für jede Schule wurden 12 Bänke mit Pultdeckel, 10 ge
wöhnliche Bänke, 2 Tafeln, ein Katheder und ein Schrank angeschafft. 
Bei dieser für jetzige Verhältnisse geradezu undenkbaren Einrichtung 
wurde jede dieser Schulen gleich im ersten Schuljahr von 200 bis 
300 Kindern besucht.

Für die zwei neuen Schulen wurden als Lehrer angestellt: 
Ferdinand Schwanke und Jakob Heinrich Hessen.

Ferdinand Schwanke stammte aus Brzeziny. Vor seinem Amts
antritt in L. war er Lehrer in Gałkówek und Ober-Wiontschin.

Der zweite neue Lehrer, Jakob Heinrich Hessen, hatte ein recht 
bewegtes Leben hinter sich. Hessen wurde am 6. November 1809 
in Hamburg geboren. Sein Vater Christian Daniel Hessen war Be
sitzer eines englischen Reitstalles, seine Mutter Anna Maria geb. 
Weichert stammte aus Uetersen in Dänemark. Jakob Heinrich 
Hessen genoß zuerst Hausunterricht, beendete dann 6 Klassen des 
Johannum-Gymnasiums in Hamburg. Er erlernte die Schriftsetzer
kunst, blieb aber nicht bei dieser Arbeit und war kurze Zeit im 
Kontor eines Hamburger Kaufmanns. Von hier ging er auf die 
Wanderschaft. Er zog durch Deutschland, Frankreich, England, 
Holland und kam sodann nach Polen, wo er zunächst in einer 
Tapetenfabrik in Warschau als Magazineur unterkam. Hier trat 
Hessen mit dem Direktor des Gouvernementsgymnasiums, Baron 
Kaulbars, in Verbindung, der ihm zur Erlangung eines Lehrerdiploms 
verhalf. Das Lehrerexamen bestand Hessen in Warschau im Jahre 
1839. Als Lehrer w irkte Hessen vor seinem Amtsantritt in L. in 
dem Städtchen Wiskitki, in dem Fabrikort Blendów, in Hermannau 
(Hermanów) und in Deutsch-Schoppen bei Warschau.

Der Bestand der nunmehr in L. bestehenden vier „Evangelischen 
Elementarschulen“ war Anfang 1862, als die zwei neuen Schulen 
ihre Tätigkeit aufnahmen, folgender:
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Schule Nr. 1 (im Hause von Kirsch in der Mittelstraße): Die 
Schule zählte 3 Abteilungen und wurde von 129 Knaben und 42 Mäd
chen besucht. Lehrer waren Gottfried Kirsch und Adolf Buchholz.

Schule Nr. 2 (im Hause von Traugott Keilich in der Glowna- 
straße): Die Schule hatte gleichfalls 3 Abteilungen und wurde von 
117 Knaben und 73 Mädchen besucht. Lehrer war Gottlob Wäschke.

Schule Nr. 3 (im Hause von Bechtold, später von Schwanke in 
der Blindestraße): Die Schule hatte nur zwei Abteilungen; sie wurde 
aber von 163 Knaben und 142 Mädchen besucht. Lehrer war Fer
dinand Schwanke.

Schule Nr. 4 (im Hause der Rahel Bär in der Petrikauer Str. 689, 
jetzt Nr. 243 — Haus des L.er Männergesangvereins): Auch diese 
Schule zählte nur zwei Abteilungen. Die Schülerzahl betrug 311. 
Lehrer war Jakob Heinrich Hessen.

Vergebliche Schulbaubemühungen.
W ir wissen, daß von den vier bis zum Jahre 1860 in L. verzeich- 

neten Elementarschulen nur die katholische in der Altstadt in einem 
Gemeindehaus untergebracht war, während die anderen drei, dar
unter die zwei deutschen Schulen, sich in gemieteten Lokalen, die 
den Anforderungen einer Schule keinesfalls entsprachen, befanden. 
Da die Miete einen sehr bedeutenden Posten im Haushalt einer 
Schule ausmachte, trugen sich unsere Vorfahren immer wieder mit 
dem Gedanken, Schulgebäude zu errichten.

Die ersten Bemühungen wurden gemeinsam von der evan
gelischen und katholischen Bevölkerung in Łódka im Jahre 1843 
unternommen. Sie galten der dortigen Katholisch-Evangelischen 
Elementarschule. Ein ausgearbeiteter Bauplan sah die Er ricli- 
tung eines Parterrehauses mit einem Saal für die katholischen und 
einen für die evangelischen Kinder sowie die Wohnung für den 
Lehrer vor. Diese Angelegenheit kam aber in dieser Zeit nicht vor
wärts und blieb schließlich unerledigt. Erst im Jahre 1851 wurde 
die Frage des Schulbaues wieder aufgenommen. Am 2. Februar 
1851 fand im Magistrat eine Sitzung der Vertreter der evangelisch
katholischen Schulgemeinde in Łódka statt, in welcher die Frage 
des Schulbaues wieder behandelt wurde. Man wurde einig, ein ein
stöckiges Gebäude zu errichten. Auch erklärten sieh die Vertreter 
der Schulgemeinde bereit, die Baukosten zu übernehmen, doch 
wurde zur Bedingung gemacht, daß das Bauholz unentgeltlich aus 
den Regierungswäldern geliefert werde. Die Angelegenheit ver
zögerte sich wieder, denn erst am 9. März 1856 konnte der Kosten
anschlag der sich auf 6930,28 Rubel belief, der Baubehörde em- 
gereicht ’werden. Es scheint aber, daß die Angelegenheit des Schul
baues dem Kreischef von Lentschütz, dem diese Frage direkt unter
stand, nicht paßte. Er verzögerte die Weitersendung des Kosten
anschlages, was ihm wiederholte Mahnungen und Drohungen den
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Gouvernementsregierung einbrachte. Angesichts dieser Einstellung 
des Kreischefs ist es kein Wunder, daß es zu diesem Schulbau 
nicht kam.

In den folgenden Jahren haben sich die Evangelischen von L. 
a l l e i n  durch Vermittlung ihrer kirchlichen Stellen um die Er
bauung von Schulgebäuden bemüht. Es ist bekannt, daß sich die 
evangelische Kirche in jener Zeit der deutschen Schule sehr annahm. 
Die Frage des Schulbaues fand auch bei den höchsten Stellen der 
evangelischen Kirche Widerhall und Unterstützung. Die Bemühun
gen gingen auch in der Richtung, städtische Plätze zum Bau der 
Schulhäuser zu erhalten. Auch in dieser Frage war das Warschauer 
Konsistorium Fürsprecher der L.er Deutschen. Angesichts dieser 
Einsatzbereitschaft zeitigte die Aktion den erhofften Erfolg. A ller
dings mußte der Kreischef von Lentschütz wieder gedrängt werden, 
den Wünschen der Deutschen Rechnung zu tragen.

Nun kam die Angelegenheit schnell vorwärts. Am 12. Juni 1865 
konnte der Magistrat unter Nr. 1260 dem Kreischef in Lentschütz 
folgenden bedeutsamen Beschluß des Stadtrates mitteilen:

„In Erledigung des Reskripts vom 11./23. März d. J. Nr. 3103, 
habe ich die Ehre, der Gouvernementsregierung den Beschluß 
des Stadtrates von Lodz vom 10.122. April d. J. mitzuteilen, dem
zufolge der Stadtrat in Anbetracht des Fehlens öffentlicher Plätze 
an Stellen, die für den Bau evangelischer Schulen passend wären, 
beschlossen hat, für den Bau dieser Schulen nur zwei im Besitz 
der Stadt befindliche Plätze zu bestimmen: einen Platz an der 
Konstantynowskastraße unter Nr. 315 und den zweiten Nr. 613 
an der Ecke Petrikauer und Emilien-Straße gelegen. Die Größe 
dieser Plätze ist: der erste einen Morgen und 68 Quadratruten, 
der zweite 98 Quadratruten, wie das aus dem beigefügten 
Situationsplan hervorgeht.

Da drei Plätze für den Bau dreier evangelischen Elementar
schulen angefordert wurden, w ird  eine Schule in einem gemiete
ten Lokal verbleiben müssen. Der Stadtpräsident.“

Die schon verzeichnete Einstellung des Kreischefs gegen den 
Bau der Evangelisch-Katholischen Elementarschule trat jetzt noch 
deutlicher zutage, als die Deutschen nun allein Schulen bauen woll
ten. Dieses verheißungsvolle Beginnen wurde vom Kreischef durch 
folgende an die Warschauer Gouvernementsregierung am 1./13. Juli 
1865 gesandte Bemerkung zum obigen Beschluß des L.er Stadtrates 
torpediert:

„Ich erlaube mir, hinzuzufügen, daß die endgültige Erledigung 
dieser Angelegenheit angesichts der Neuorganisation der Schulen 
der Lodzer Bildungsdirektion überlassen werden müßte, die zu
gleich die Beschaffung von Lokalen für die Elementarschulen 
anderer Bekenntnisse in Erwägung ziehen könnte.“
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Diese Bemerkung des Kreischefs genügte, um den Bau deutscher 
Schulhäuser unmöglich zu machen. Hervorzuheben ist, daß gerade 
in dieser Zeit, da die Schulbaufrage entschieden wurde, dem L.er 
Deutschtum ein schwerer Schlag versetzt wurde: Pastor Manitius 
wurde Anfang 1865 wegen angeblicher Unterstützung des polnischen 
Aufstandes aus L. zwangsweise versetzt. Zweifellos w ird auch dieser 
Umstand dazu beigetragen haben, den deutschen Schulbau unmög
lich zu machen. Denn tatsächlich wurden die deutschen Schulen 
nicht erbaut. Auch ein drei Jahre später noch einmal gemeinsam 
von der deutschen und der polnischen Bevölkerung unternommener 
Versuch, Schulgebäude zu errichten, blieb ergebnislos.

Ein trauriger Zeitabschnitt.
M it der schon oben verzeichneten zwangsweisen Versetzung 

Pastor Gustav Manitius’ im Jahre 1865 begann für das deutsche 
Schulwesen in L. ein trauriger Zeitabschnitt. Die erfreulichen 
Ansätze zur Errichtung eines geordneten und ausreichenden deut
schen Schulwesens und Sicherung seiner Existenzgrundlagen waren 
in erster Linie auf die weitblickende Tätigkeit Pastor Manitius’ 
zurückzuführen. Den russischen Behörden aber war diese Tätigkeit 
des Pastors ein Dorn im Auge. Nach der Versetzung Pastor Ma
nitius’ wurde zum Administrator der L.er Gemeinde IJastor Alfred 
M o d i  ernannt.

Es entstand nun die Erage, wer Vormund der Evangelischen 
Elementarschulen werden soll. Ueberdies wurde behördlicherseits 
die Frage aufgeworfen, ob der Pastor überhaupt in Zukunft Schul
vormund sein dürfe. M it der Angelegenheit befaßte sich das Ver
waltungskomitee, das schließlich in einer Sitzung am 8. Septem
ber 1865 entschied, daß ein Pastor auch weiterhin Schulvormund 
sein dürfe, jedoch wurden hierfür gewisse Vorbehalte gemacht. So 
wurde der Leiter der Schuldirektion angewiesen, die Vormundschaft 
über die deutschen Schulen künftig nur solchen Pastoren zu über
tragen, „die abgesehen von ihrem Bildungsgrad und ihrem mora
lischen Leben volles Vertrauen bezüglich ihrer politischen Anschau
ung verdienen, den Interessen der Regierung vollkommen ergeben 
sind und um die Reinheit ihres Glaubens und um die Erhaltung 
ihrer Nationalität Sorge tragen“ . Auch wurde für dieses Amt jetzt 
eine neue Bezeichnung festgesetzt, und zwar „Vormundschafts- 
Aufseher“ , der dem Titel eines Aufsehers einer Anfangsschule gleich
kommt.

Obgleich der Grundsatz, daß der Pastor Vormund der Schule 
sein darf, aufrechterhalten wurde, so wurde die Vormundschaft 
über die vier Evangelischen Schulen entgegen den Bitten der deut
schen Bevölkerung mehreren Personen übertragen. Und zwar 
wurden Ende 1865 ernannt: zum Aufseher bzw. Vormund der Evan
gelischen Elementarschule Nr. 1 Pastor Alfred M o d i ,  für die Schule
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Nr. 2 — der Lehrer der L.er Kreisschule Xaver B a l c z e w s k i ,  
für die Schule Nr. 3 — der Kaufmann Wilhelm M a r t i n  und zum 
Aufseher der Evang. Elementarschule Nr. 4 Pastor Ernst B u r s c h e .  
Der Letztere war aber nicht in L. im Amt und konnte daher die 
Aufsicht über die Schule nicht entsprechend ausüben. Schon nach 
kurzer Zeit übernahm daher an seiner Stelle Pastor Modi die Auf
sicht über die Schule Nr. 4. Mit diesen Ernennungen war erstmalig 
der Grundsatz durchbrochen, daß der Ortspastor zugleich Vormund 
der Evangelischen Elementarschulen ist.

Der Administrator der evangelischen Gemeinde in L. und zu
gleich Aufseher bzw. Vormund der Evang. Elementarschulen Nr. 1 
und 4, Pastor Alfred Modi, w irkte nur kurze Zeit in L. Am 9. März 
1866 wurde er vom Tode dahingerafft. Sein Nachfolger wurde 
Pastor Clemens Bertold R o n d t h a l e r ,  der zunächst Vikar, aber 
am 3. März 1868 zum ersten Pastor der Gemeinde gewählt wurde 
und dieses Amt bis zum Jahre 1898 bekleidete.

Pastor Clemens Bertold Rondthaler wurde am 23. November 
1839 als Sohn eines Lehrers in Brzeziny geboren. Er besuchte die 
Mittelschulen in Lowitsch und Petrikau. Theologie studierte er an 
der Universität Dorpat. Er starb am 12. Juni 1900, nachdem er sich 
zwei Jahre zuvor vom Amte zurückgezogen hatte.

Nach seinem Amtsantritt in L. übernahm Pastor Rondthaler 
auch die Vormundschaft bzw. Aufsicht über die Evangelischen 
Schulen. Zunächst nur über die von seinem Vorgänger beaufsich
tigten Schulen Nr. 1 und 4. Das von der Behörde nach Beginn des 
scharfen Zuges gegenüber dem deutschen Elementarschulwesen ein
geführte System, Stadtbürger zu Schulvormündern zu machen, 
scheint sich nicht bewährt zu haben. Schon im Jahre 1867 legten 
die Vormünder Balczewski und Wilhelm Martin ihre Aemter nieder, 
und an ihre Stelle trat Pastor Rondthaler, so daß die Vormundschaft 
über alle Evangelischen Schulen wieder dem Pastor oblag. Der 
gegen das deutsche Schulwesen einsetzende Kurs machte es jedoch 
dem IJastor Rondthaler unmöglich, für den Ausbau des deutschen 
Schulwesens praktisch etwas zu leisten. Ueberdies war er durch 
die Betreuung der evangelischen Gemeinde, die inzwischen zur 
größten in ganz Polen herangewachsen war, so in Anspruch ge
nommen, daß für die Schulfragen nur wenig Zeit übrig blieb.

An den deutschen Schulen traten in diesen Jahren verschiedene 
Aenderungen ein. Zunächst starb im Dezember 1865 der zweite 
Lehrer der Schule Nr. 1, Adolf Buchhölz. Sein Nachfolger wurde 
Leopold E n g e l ,  geboren am 20. Juli 1833 in Alexandrow. Die 
Lehrerprüfung bestand Engel im Jahre 1862, als Lehrer w irkte er 
zuerst in Pabianitz.

Das Jahr 1869 brachte an der Schule Nr. 1 eine weitere tief
greifende Aenderung. Der seit 1831 als erster Lehrer tätige greise 
Gottfried Kirsch gab den Lehrerberuf auf; drei Jahre später, d. h. 
im Jahre 1872 legte er auch das Amt des Kantors an der Trinitatis
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gemeinde nieder. Sein Nachfolger wurde Karl Adolf S c h w a b ,  der 
am 16. September 1835 in Kalisch geboren war. Schwab bestand 
die Lehrerprüfung im Jahre 1852 und war vor seinem Amtsantritt 
in L. Lehrer in Kalisch, Königsbach und Przedecz. Bald nach diesem 
Wechsel auf dem Posten des ersten Lehrers an der Schule Nr. 1 
traten hier weitere Aenderungen ein. Schon im Jahre 1870 verließ 
Lehrer Schwab diesen Posten und folgte einem Ruf an die zwei- 
klassige Vorbereitungsschule in L. Zu seinem Nachfolger wurde 
durch Verordnung des Leiters der I^.er Schuldirektion vom 14. Okto
ber 1870, Nr. 4521, Lehrer Karl P i k ernannt. Pik blieb aber auch 
nur kurze Zeit an dieser Schule. Im Jahre 1873 siedelte er nach 
Kalisch über, wo er die Vorbereitungsklasse des dortigen Knaben
gymnasium übernahm. Erster Lehrer der Evangelischen Elementar
schule wurde jetzt Ludwig B r ä u t i g a m ,  der im Juli 1873 sein 
Amt antrat.

Die ständig wachsende Kinderzahl machte die Anstellung von 
Hilfslehrern an den Schulen notwendig. Nachdem ein solcher schon 
seit Jahren an der Evangelischen Elementarschule tätig war, wurde 
zunächst im Jahre 1871, ein Hilfslehrer für die Schule Nr. 4 angestellt. 
Es war dies Wilhelm H e s s e n ,  ein ehern. Schüler der L.er deutsch
russischen Realschule. Im Jahre 1873 wurde ein solcher auch für 
die deutsche Schule Nr. 3 bestellt. Die Wahl fiel auf Eriedrich 
S c h w a n k e ,  Sohn des hiesigen Lehrers Ferdinand Schwanke. 
Friedrich Schwanke absolvierte das Warschauer Lehrerseminar.

Wie unmöglich die Verhältnisse in den Schulen in L. mit der 
Zeit wurden, deren Zahl trotz der überaus rasch anwachsenden 
Bevölkerungsziffer nicht oder in viel zu geringem Maß erhöht wurde, 
beweist deutlich ein Schreiben des Chefs der Schuldirektion, Staats
rat Ternawski, vom 3. Februar 1870 an den damaligen L.er Stadt
präsidenten. In dem Schreiben heißt es u. a.: „Bei meinem Besuch der 
Lodzer Elementarschulen habe ich u. a. folgendes bemerkt: 1. die 
Evangelische Elementarschule Nr. 1 w ird von annähernd 300 Schü
lern besucht; der Schulraum, in dem der Unterricht stattfindet, 
ist überaus niedrig und eng; die Schüler haben in den vorhandenen 
Bänken keinen Platz und müssen überall dort herumstehen, wo nur 
irgendein Plätzchen vorhanden ist; in den Gängen und in den Win
keln der Schulklasse. Durch solche Ueberladung des Klassenraumes 
entsteht im Verlauf des Unterrichts eine ganz unerträgliche drük- 
ken'de und für die Kinder schädliche L u ft. ; Dies hat zur Folge, daß 
die Kinder dem Gang des Unterrichts nicht folgen können, was 
wiederum verursacht, daß die erzielten Unterrichtsresultate in 
keinem Verhältnis zu dem Fleiß des erfahrenen Lehrers Schwab 
stehen. Um einen erfolgreichen Unterricht zu gewährleisten, ist er
forderlich, daß in dieser Schule ein zweiter Lehrer angestellt und 
ein entsprechendes Lokal für die Schule ausfindig gemacht wird.

Die Stadt L. wuchs inzwischen rasch an, die Bevölkerungszahl 
war im letzten Jahrzehnt um rund 15 tausend Personen gestiegen
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und betrug im Jahre 1870 bereits 47 650 Personen. Außer der Ein
wanderung trat auch schon der natürliche Bevölkerungszuwachs 
in Erscheinung. Die Schulverhältnisse wurden mit der Zeit uner
träglich. Im Jahre 1870 trat überdies hinsichtlich der wirtschaft
lichen Verwaltung der Elementarschulen eine wesentliche Aenderung 
ein. Die Einziehung der Schulbeiträge, die für die evangelische 
Bevölkerung bekanntlich die evangelische Kirchengemeinde besorgte, 
wurde jetzt dem Magistrat übertragen. Diese Maßnahme war, wie 
w ir weiter ersehen werden, der erste deutlich sichtbare Schritt der 
russischen Behörden, das Elementarschulwesen dem Einfluß der 
Bevölkerung zu entziehen. Zur Veranlagung der Schulsteuer wurde 
für jede Schulgemeinde ein besonderes Bürgerkomitee berufen. 
Dem Bürgerkomitee für die evang. Schulgemeinde gehörten im 
Jahre 1870 an: Fr. S t a r k, Julius A 1 b r e c h t, August F i s c h e r ,  
Johann D e s s e l b e r g e r ,  Andreas Z i e b a r t h, Anton H o 11 i g, 
August E c k e r t  und Ernst R o l l e .  Von der evangelischen Bevöl
kerung flössen im Jahre 1870 an Schulbeiträgen 3764 Rbl. 75 Kop. 
ein. Durch die Art der Veranlagung der Schulbeiträge durch das 
Bürgerkomitee wurden aber weite Kreise der Bevölkerung benach
teiligt. Und zwar nahm das Komitee als Grundlage für die Fest
setzung der Beitragshöhe die Zahl der von einem Einwohner ein
genommenen Wohnräume. Dadurch wurden Heimarbeiter, wie 
Weber, Handwerker und auch Ladenbesitzer, die ihren Erwerb zu 
Hause in ihrer Wohnung ausübten, überaus hoch besteuert, während 
Fabrikanten, deren Fabrik nicht in Betracht gezogen wurde, im 
Verhältnis zu ihrem Einkommen sehr niedrige Beiträge zahlten. Es 
liefen angesichts dessen zahlreiche Beschwerden wegen dieser Ver
anlagung der Schulsteuer ein. Dem Kaufmann Gustav Honmann 
z. B. wurde der Beitrag von 1,65 Rbl. im Jahre 1869 auf 9 Rbl. mi 
Jahre 1870 erhöht. Der Etat für die vier Evangelischen Elementar
schulen belief sich im Jahre 1872 auf 3638 Rbl. 75 Kop., davon 
waren 310 Rubel städtischer Zuschuß. 657 Rbl. 75 Kop. flössen aus 
einer besonderen Sammlung für den Schulbau ein. Obgleich die 
Sammlung der Schulbaugelder innerhalb der evangelischen Bevöl
kerung alljährlich durchgeführt wurde, ist es zur Errichtung eines Ge
bäudes für eine evangelische Schule auch später nicht gekommen.

Trotz der bereits sichtbaren Strömung der russischen Behörden, 
die Schule ganz unter ihre Fuchtel zu bringen, traten die Schul
gemeinden angesichts der schier unerträglichen Schulnot im Jahie 
1874 doch wieder zusammen, um die Eröffnung weiterer Schulen 
zu beantragen. Diesem Verlangen konnte sich die Schulbehörde 
nicht verschließen und gestattete die Eröffnung zweier evangelischer 
Elementarschulen und einer katholischen. Die Leitung der neuen 
evang. Schule Nr. 5 übernahm der bisherige Oberlehrer der Schule 
Nr. 2 Gottlob W ä s c h k e ,  während sein Nachfolger in der Schule 
Nr. 3 der bisherige Hilfslehrer Friedrich S c h w a n k e  wurde. 
Leiter der neuen evang. Schule Nr. 6 wurde der bisherige Hilfs
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lehrer der Schule Nr. 4 Wilhelm H e s s e n ,  während die von ihm 
freigemachte Stelle der bisherige Lehrer der Schule in Neu-Baluty 
Christian F r e i e r  übernahm.

Die Russifizierung des Schulwesens.
Bis zu dieser Zeit wurde der Pflege der Muttersprache und des 

Volkstums in den Elementarschulen keine besonders spürbaren 
Hindernisse in den Weg gelegt. Der Unterricht in den Evangelischen 
Elementarschulen wurde von deutschen Lehrern bzw. Kantoren 
deutsch geführt. In den Katholischen Elementarschulen wurde pol
nisch unterrichtet. Zwar wurde den Kindern in den letzten Jahren 
auch die russische Sprache gelehrt, das deutsche Gepräge der 
Evang. Schulen blieb aber erhalten.

Die Evangelischen Elementarschulen waren deutsche Lehr
stätten im wahrsten Sinne des Wortes. Sie dienten der Erhaltung 
von Sprache und Volkstum in weitgehendem Maß. Die Deutschen 
von L. waren mit diesem Zustand zufrieden und bekundeten ihre 
Dankbarkeit durch um so größere Tatkraft und Hingabe am Aufbau 
der Stadt. Diese völkische Sorglosigkeit sollte aber ein Ende finden. 
Der Eingriff der russischen Behörden in die Fragen des deutschen 
Schulwesens wurde immer fühlbarer, das Verlangen, die russische 
Sprache an Stelle der deutschen zu setzen, immer dringlicher. Amt
liche Dokumente aus jener Zeit sprechen hierüber eine beredte 
Sprache. Besonders hervorgetan hat sich in dieser Hinsicht der 
schon erwähnte Leiter der Schulkommission Ternawski. Auf sein 
Betreiben wurde im Jahre 1870 die erste 2klassige russische Volks
schule in L. eröffnet. Obgleich das eine rein russische Schule war, 
wurde sie im zweiten Jahr ihres Bestehens von nur einem russi
schen Schüler, dagegen von 54 deutschen, 36 polnischen und 4 jüdi
schen Schülern besucht. Im Jahre 1878 wurde diese Schule in eine 
3klassige und im Jahre 1880 anläßlich des 25jährigen Regierungs
jubiläums des Zaren Alexander in eine 4klassige Schule umgewan
delt. Die Schule erhielt jetzt den Namen Alexander-Schule. Diese 
Lehranstalt wurde eine wichtige Stätte der Russifizierung in L.

M it der Eröffnung der ersten russischen Volksschule war der 
Anfang für die endgültige Russifizierung des Elementarschulwesens 
in L. gemacht. Die diesbezüglichen Bestrebungen fanden schon im 
Jahre 1875 ihren amtlichen Ausdruck. Am 31. August 1875 lief im 
Magistrat ein Schreiben der Schuldirektion ein, in welchem ein 
Befehl des Zaren zur Kenntnis gebracht wird, den Elementar
schulen im ganzen Warschauer Lehrbezirk den konfessionellen 
Charakter zu nehmen. Die Schulen durften also nicht mehr nach 
Konfessionen getrennt werden. Da aber die Elementarschulen in 
jener Zeit nicht nach der völkischen Eigenart der Kinder bzw. nach 
der Unterrichtssprache getrennt waren, bedeutete diese Anordnung 
der Schulbehörde, daß von nun an deutsche und polnische Kinder
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in einer Schule wahllos zusammengewürfelt werden können. Die 
Schulen erhielten jetzt die Benennung: „Allgemeine Städtische Ele
mentarschule“ . D a d u r c h  s c h u f  m a n  a u f  d e m  G e b i e t  
des  S c h u l w e s e n s  e i n e n  u n v e r m e i d l  i c h e n  Z w i e 
s p a l t  z w i s c h e n  d e r  d e u t s c h e n  u nd  p o l n i s c h e n  
B e v ö l k e r u n g ,  d e r  v o n  d e n  r u s s i s c h e n  B e h ö r d e n  
i n  g e s c h i c k t e r  W e i s e  z u r  V e r d r ä n g u n g  d c i  
M u t t e r s p r a c h e  b e i  d e n  K i n d e r n  b e i d e r  1 e i l e  und 
zu i m m e r  s t ä r k e r e r  B e t o n u n g  d e r  r u s s i s c h  eu 
S p r a c h e  i m  U n t e r r i c h t  a u s g e n ü t z t  w u r d e .  Diese 
Russifizierungsbestrebungen fanden im Lauf der nächsten Jahre 
noch darin ihren Ausdruck, daß im Zusammenhang mit der An
stellung einiger neuer Hilfslehrer russische Lehrkuifte in stärkerem 
Maß in den jetzt ihrer muttersprachlichen Eigenart beraubten 
Schulen untergebracht wurden, wobei selbst die Leitung einiger 
Schulen russischen Lehrern übertragen wurde. 1 rotz rapiden An
steigens der Schülerzahl und größter Ueberfüllung der Schulen 
wurde die Genehmigung zur Eröffnung neuer Schulen nicht erteilt 
Lediglich erklärte sich die Schulbehörde nach langem Drängen und 
Bitten verantwortungsbewußter Bürger im Jahre 1878 zur Eröff
nung einiger Parallelklassen bereit. Dieses, geringe Entgegenkommen 
trug der großen Schulnot nicht im geringsten Rechnung. Dagegen 
waren die bestehenden wenigen Schulen, wie schon oben angeführt, 
der Russifizierung in immer stärkerem Maß ausgesetzt. Einen den 
Umständen entsprechend möglichen Widerstand gegen die Ent
nationalisierungspolitik leistete Pastor R o n d t h a 1 e r. D°ch 
schreckten die Russen nicht davor zurück, diesen aufrechten Mann 
seines Postens als Schulvormund zu entheben und durch gefügige 
Elemente zu ersetzen. Das geschah im Jahre 1880. M it dei Amts
enthebung Pastor Rondthalers war das letzte Hemmnis der Russi
fizierung beseitigt, die jetzt freien Lauf nahm. An Stelle 1 astor 
Rondthalers traten die Ehrenstadträte Julius H e i n z e 1 als Vor
mund der Schulen Nr. 1, 2, 3, 4, 5 und 10 sowie Ludwig M e y e r  
für die Schulen Nr. 6, 7, 8, 9, 11 und 12.

ln den letzten drei Jahren vor der Amtsenthebung Pastor Rond
thalers als Schulvormund traten in den Allgemeinen Städtischen 
Volksschulen noch folgende wesentliche Aenderungen ein: an die 
Schule Nr. 6 wurde am 1. April 1877 A l e x a n d e r  R o n d t h a l e r  
als zweiter Hilfslehrer, am 1. Mai an die Schule Nr. 12 Elisabeth 
A r e n d t  als Hilfslehrerin, und am 1. Dezember desselben Jahres 
Josef K o p c z y ń s k i  an die Schule Nr. 7 als Hilfslehrer berufen. 
Die Russifizierungsbestrebungen in der Schulpolitik traten in dieser 
Zeit dadurch deutlich zutage, als die Leitung der früheren deutschen 
Schule Nr. 2 der russischen Oberlehrerin Anna S t o j a n o w a  über
tragen wurde, während der deutsche Lehrer Eriedrich S chw anke , 
der die Leitung vertretungsweise längere Zeit ausübte, nur mehr 
Hilfslehrer an der Schule blieb.
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Das Jahr 1878 brachte überdies die Ernennung zweier deutscher 
Schulleiter: Die Elementarschule Nr. 6 wurde der Leitung des Ober
lehrers August K ü h n  und die Schule Nr. 7 der Leitung des Ober
lehrers Julius F r e i e r  unterstellt. Im Jahre 1881 trat für die Deut
schen im Schulwesen noch insofern eine bedeutsame Aenderung 
ein, als der langjährige und verdienstvolle Leiter der Schule Nr. 8 
Ferdinand Schwanke in den Ruhestand trat. Sein Nachfolger wurde 
J. K o p c z y ń s k i .

Im Jahre 1883, zu welcher Zeit die Bevölkerung der Stadt 
100 000 Personen bereits überschritten hatte (1884 zählte L. 113 146 
Einwohner), entschloß sich die Schulbehörde nach wiederholtem 
Drängen berufener Kreise zur Eröffnung von vier weiteren Elemen
tarschulen in L. Jede Schule wurde sogleich mit zwei Lehrern 
besetzt. Die neuen Schulen erhielten die Nummernfolge 13 bis 16. 
Ihre Eröffnung erfolgte am 1. März 1883. Für die Schule Nr. 13, 
die im Haus von Julius Suske an der Glównastr. Nr. 1286 unterge
bracht wurde, wurde zum Oberlehrer Heinrich Z i r k 1 e r (bisheriger 
Lehrer an der Alexanderschule) und zum Hilfslehrer Konstanty 
A n d r z e j c z y k  berufen. Zum Leiter der Schule Nr. 14, die im 
Haus von Friedrich Matz an der Dlugastr. 270 eingemietet wurde, 
wurden Albin M o d r z e j e w s k i  und zum Hilfslehrer Olimpiad 
B o g d a n o w i c z  ernannt. Oberlehrer an der Schule Nr. 15 wurde 
Ludwik J a b ł o ń s k i ,  bisheriger Lehrer in Zgierz. Den Posten 
des Hilfslehrers übernahm Julius W e b e r .  Die vierte neueröffnete 
Elementarschule Nr. 16 schließlich wurde im Hause des K. Bechtold, 
Oststraße 477, untergebracht; Oberlehrer dieser Schule wurde 
Josef M a k o w s k i ,  Hilfslehrer Otto Mantaj. Schon die Zusammen
setzung der Lehrer an den neuen Schulen — immer ein deutscher 
und ein polnischer Lehrer an einer Schule — läßt die auf eine Zu- 
sammenwürfelung der deutschen und polnischen Kinder und auf 
Schaffung eines undefinierbaren völkischen Gemischs hinauslaufende 
Schulpolitik der russischen Behörden deutlich erkennen.

Die Schulen Nr. 13 und 14 wurden der Aufsicht des Visitators 
Julius Heinzei, die Schulen Nr. 15 und 16 der Aufsicht Ludwig 
Meyers unterstellt. Oberlehrer Heinrich Zirkler, dem die Leitung 
der Schule Nr. 13 übertragen worden war, tauschte den Schulleiter
posten bald darauf mit dem Oberlehrer der Schule Nr. 6 August 
Kühn. Diese beiden Oberlehrer müssen tüchtige Pädagogen gewesen 
sein, denn beiden wurde das Gehalt für gute Leistungen auf 550 
Rubel erhöht, während ein Oberlehrer sonst nur 450 Rubel jährlich 
erhielt.

Endlich Unterricht in der Muttersprache zugesichert.
Die Angelegenheit des muttersprachlichen Unterrichts für die 

deutschen Kinder wurde immer trostloser, die Russifizierung griff 
bedenklich um sich. Deutsche bzw. evangelische Elementarschulen

o
Deutsche Wissensch. Z e itsch r. i.  W arthe land . H e ft  2. 1910.
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gab es in L. nicht mehr. Dieselbe traurige Lage war auch beim 
polnischen Schulwesen zu verzeichnen. Der von den russischen 
Herrschern auch auf anderen Gebieten des Lebens geübte Druck 
erzeugte aber schließlich einen Gegendruck, der sich in den revolu
tionären Vorgängen der Jahre 1904 bis 1906 Luft machte. Diese 
Erhebung des bedrückten russischen Volkes kam indirekt auch den 
im damaligen Russisch-Polen lebenden Deutschen zugute. Am 10. Mai 
1905 veröffentlichte die Petersburger Regierung in ihrem Amtsblatt 
„Journal“ eine Erklärung, in welcher die Muttersprache als höchster 
Besitz bezeichnet wurde, ln der Folge erschien am 1. Oktober 1905 
ein Erlaß der russischen Regierung, der u. a. die Einführung der 
polnischen und der litauischen Unterrichtssprache in den Elementar
schulen Polens und Litauens vorsah.

Damit war die gesetzliche Grundlage für polnische Elementar
schulen in L. gegeben, nicht aber für deutsche. Die Deutschen 
mußten erst besondere Schritte unternehmen, um für ihre Kinder 
deutschen Unterricht zu erwirken. Sofort nach Bekanntwerden des 
Erlasses, der die Deutschen Polens stillschweigend überging, wurde 
die L.er deutsche evangelische Schulgemeinde zusammengerufen. 
Nach einem erläuternden Vortrag des um das Deutschtum in L. 
sehr verdienten Industriellen Manufakturrat Ernst L e o n  h a r d 
beschlossen die Versammelten, das evangelisch-augsburgische Kon
sistorium zu ersuchen, sich für die Zuweisung von Schulen an die 
deutsch-evangelische Schulgemeinde in L. einzusetzen.

Die ein Jahr später, d. h. Ende 1906 eingetroffene Entscheidung 
der Petersburger Regierung erledigte die Angelegenheit des deut
schen Schulwesens in L. richtiger und gründlicher als von der 
deutsch-evangelischen Schulgemeinde verlangt wurde; der mini
sterielle Entscheid ließ den konfessionellen Charakter der Schule 
weg und setzte an diese Stelle den nationalen Charakter. In den 
für Kinder deutscher Nationalität gegründeten einklassigen Elemen
tarschulen sollte fortan der Unterricht in deutscher Sprache geführt 
werden bei Berücksichtigung einiger Stunden russischen Sprach
unterrichts. Erdkunde und Geschichte Rußlands mußten jedoch in 
russischer Sprache gelehrt werden.

Da nun wieder deutsche und polnische Schulen geschaffen 
werden sollten, wurde die Teilung des bisherigen Schulbesitzstandes 
notwendig. Hiermit wurde eine von der Bürgerschaft gewählte 
Kommission mit polnischer Mehrheit betraut. Angesichts der Zu
sammensetzung der Kommission befürchteten die Deutschen eine 
Benachteiligung und suchten dieser vorzubeugen. Am 8. Marz 1907 
wurde in L. der Deutsche Schul- und Bildungsverein gegründet, 
dessen erste Verwaltung in folgendem Bestand gewählt wurde: 
Vorsitzender: Ernst L e o n h a r d t ,  stellvertretende Vorsitzende: 
Franz S c h i m m e l  und Robert S c h w e i k e r t ,  Kassenwarte. 
Ernst W  e v e r, Leopold K i n d e r m a n  und S e b a s t i a n ,  Schrift-
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führen Alexis D r e w i n g ,  Heinrich J o h a n n s o n  und Heinrich 
Z i r k l e r ,  Beisitzende: Gustav L e h m a n n ,  Rudolf Z i e g l e r ,  
Jakob P e 11 e r s, Armin F r i t z e ,  Karl J e n d e, Rudolf Ga i l ,  
Gustav K ü h n ,  Adolf B e s s e r t  und Karl K r ö n i n g.

Der D e u t s c h e  S c h u l -  u n d  B i l d u n g s v e r e i n  trug 
viel zur Stärkung des deutschen Volksbewußtsein bei und wurde 
die treibende Kraft auf dem Gebiet des deutschen Schulwesens in 
der Stadt. Als besonderes Verdienst des Vereins ist die Fröffnung 
von vier privaten deutschen Volksschulen im Jahre 1907 zu er
wähnen. Streitigkeiten, die innerhalb des Deutschtums in der Schul
frage zutage traten, bewirkten, daß sich der Deutsche Schulverein 
von der Angelegenheit des Elementarschulwesens zurückzog und 
sich in der Folge fast ausschließlich dem Deutschen Gymnasium 
zuwandte, worüber an anderer Stelle die Rede ist. Führend im 
Kampf um eine gerechte Teilung des Elementarschulbesitzstandes 
in L. wurde der V e r e i n  d e u t s c h  s p r e c h e n d e r  M e i s t e r  
u n d  A r b e i t e r  mit seinem Vorsitzenden Adolf M ü l l e r  an der 
Spitze.

Auf Grund des Bevölkerungsanteils hätten die Deutschen 
40 v. H. der Elementarschulen erhalten sollen. Noch bevor sich 
jedoch die Deutschen zu einer einheitlichen Aktion aufgerafft hatten, 
griff ihnen die zumeist aus Polen bestehende städtische Schulkom
mission vor und verteilte die in L. bestehenden 28 städtischen Ele
mentarschulen wie folgt: eine Schule wurde für die Russen bestimmt, 
19 Schulen mit 52 Abteilungen erhielten die Polen, während man 
den Deutschen nur 8 Schulen mit 19 Abteilungen zuerkannte. Selbst
verständlich waren die Deutschen mit dieser Teilung nicht einver
standen. Es wurde eine Erhöhung des deutschen Schulanteils sowie 
die Schaffung einer besonderen deutschen Schulkommission ange
strebt. In einer am 11. November 1907 im Lokal des Vereins 
deutschsprechender Meister und Arbeiter stattgefundenen Versamm
lung der Deutschen wurde die Forderung erhoben, neue ein- und 
zweiklassige deutsche Elementarschulen in verschiedenen Punkten 
der Stadt zu eröffnen. Kurz zuvor (am 20. September) wurde dem 
Petrikauer Gouverneur, dem L. unterstellt war, eine von 800 F er- 
sonen Unterzeichnete Denkschrift überreicht, in welcher die deut
schen Schulwünsche aufgezeichnet waren. Zu gleicher Zeit verließen 
die Deutschen die allgemeine Schulkommission und bildeten eine 
besondere In die erste deutsche Schulkommission wurden für die 
Zeit von 3 Jahren gewählt: Adolf M ü l l e r ,  Friedrich L o h  r e r ,  
Friedrich Gr o ß ,  Alexis D r e w i n g ,  Heinrich Z l r k 1 e r, J  heodor 
S p i t z e n p f e i l ,  Gustav Kü h n ,  Robert S c h w a r z ,  Friedrich 
W  e n s k e, Hubert M ü h l e ,  Karl En d e ,  Otto Johann S c h u 1 z, 
Gustav Opi t z ,  Oskar D a u b  e, Gustav H e i n z e ,  Karl F r \ t s c h e, 
Daniel G r o ß ,  Friedrich T r i e b e ,  Rudolf G a 11, Rudolf Z e r n d t, 
Johann K l i m m ,  Reinhold S t e g e m a n n ,  Ewald K o s c h a d e ,

3*
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Bruno R i c h t e r ,  Xaver K a h 1 e r t, Franz B i 11 n e r, Adoli 
B e s s e r t  und Theodor S e i l e r .

Der Schaffung der eigenen deutschen Schulkommission folgte auf 
dem Fuß auch die Trennung der bis jetzt gemeinsamen Schulkasse 
der christlichen Bevölkerung in eine deutsche und in eine polnische, 
was nicht ohne Schwierigkeiten seitens der interessierten polnischen 
Kreise geschah. Die Deutschen hatten nun die wirtschaftliche Ver
waltung ihres Elementarschulwesens ganz in die Hand bekommen. 
Auch gelang es ihnen, den bisher gewährten staatlichen Zuschuß für 
Elementarschulen im entsprechenden Verhältnis auch für die deut
schen Schulen zu erwirken. M it frischem Mut gingen nun die 
deutschen Schulmänner an die Arbeit, wußten sie doch, daß ihre 
Arbeit nunmehr ausschließlich dem deutschen Kind und dem deut
schen Volke zugute kommt. Die Deutschen, die schon immer in 
L. die pünktlichsten Zahler waren, zahlten ihre Schulbeiträge nun 
noch pünktlicher, damit die Grundlage zu einem weiteren Ausbau 
des deutschen Schulwesens schaffend.

Die Proteste der Deutschen gegen die Teilung der vorhandenen 
Elementarschulen hatten den geringen Erfolg, daß ihnen eine Schule 
mehr, d. h. 9 Schulen zuerkannt wurden. Dieser Bestand war für 
die deutschen Schulbedürfnisse durchaus ungenügend. Der Zustrom 
der Kinder war überaus groß. Nicht nur die schulpflichtig gewor
denen Kinder strömten in die wenigen deutschen Schulen, groß war 
auch die Zahl der bisher ganz ohne Schulunterricht gebliebenen 
älteren deutschen Kinder, ferner derjenigen, die in „W inkel“ - oder 
in die inzwischen eröffneten Kantoratsschulen gingen und deren 
Eltern sie jetzt in die städtischen Schulen überzuleiten suchten.

Im Laufe eines Jahres gelang es der deutschen Schulkommission, 
die Zahl der übernommenen deutschen Elementarschulen — die jetzt 
amtlich als „Städtische deutsche Anfangsschulen“ bezeichnet wur
den _  zu verdoppeln. Zunächst wurden drei Anfang 1907 gegrün
dete private deutsche Schulen von der Schulkommission über
nommen und als städtische Schulen verwaltet. Diese Schulen be
fanden sich in der Mittelstr. 97, Panska 44 und Skierniewicka 28. 
Sechs Schulen wurden im Jahre 1908 neu gegründet. Am 1. Januar 
1909 wurde eine weitere private deutsche Anfangsschule (die sich 
im Haus von Rosentreter m  der Zakatnastr. 21 befand) als städtische 
Schule übernommen. Bis zum Ausbruch des Krieges im Jahre 1914 
erweiterte sich der deutsche städtische Schulbesitzstand in L. wie 
folgt: im Jahre 1911 durch Uebernahme der Kantoratsschule in Ka
rolew, die die Nummer 20 erhielt, im Jahre 1911 durch Gründung 
der Schule Nr. 21 (die den Namen des verstorbenen Chefs der 
Schuldirektion Alexander Nikolajewicz Sasanow erhielt), im Jahre 
1912 durch die Gründung der Anfangsschule Nr. 22 in der Ziegel
straße 22 (Haus von Wilhelm Methner) und am 1. Juli 1914 durch 
die Gründung der Schule Nr. 23 im Haus von Gimpel in der Sre- 
brzynskastr. 17.
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Die Städtischen Deutschen Anfangsschulen von 1908 bis 1914.
Schule Nr. 1 befand sich im Haus Juliusstr. 13. Oberlehrer war 

Hermann S c h m i d t .  Lehrer: Theodor Bezpalko (angetreten am 
1. Juni 1908), Lawrentius Kajrunaitis (1. 8. 1908 bis 1. 8. 1909), Hand
arbeitslehrerin Marie M i c h a e l  (angetreten am 1. 3. 1909), Huna 
Seliwanowa (ab 1. 8. 1909), Eberhard H e n t s c h e 1 (ab 1. 12. 1911).

Schule Nr. 2 (Marktstr. 52). Oberlehrer Johann G a s s m a n n .  
Lehrer: Oskar A l b r e c h t  (ab L  8. 1908), Handarbeitslehrerin 
Marie M i c h a e l  (ab 1.4. 1909), Oskar K e s s e 1 (ab 1. 8. 1912).

Schule Nr. 3 (Hüttmannstraße — Główna — 30). Oberlehrer 
Gustav G e i 1 k e. Lehrer: I heodor A r n o l d  (bishei Lehrer der 
Elementarschule in Bałuty, 1. 8. 1908 bis 1. 8. 1913), Karl E r n s t  
(1. 8. 1908; im Jahre 1913 gestorben), Hugo R ü h m e r (ab 1.9.1913), 
Irene M a n d a (ab 1. 2. 1914), Gottlieb O 11 o (ab 1. 2. 1914), Hand
arbeitslehrerin Bronisława Tananiewicz.

Schule Nr. 4 (Buschlinie 129). Oberlehrer August F r e i  (1. 8. 
1908 bis 1. 12. 1911), später Jan Ogurek. Lehrer: Hermann T h i e m  
(bisher in Konstantynów als Lehrer tätig, ab 1. 8. 1908), Edmund 
F i e d 1 e r (ab 1. 9. 1911), Adam G a s s e n m a y e r  (ab 1. 8. 1908), 
Handarbeitslehrerin Olga Połonskaja (ab 1. 7. 1909). Oie Schule 
hatte am Anfang nur zwei Abteilungen und wurde am 1. August 1913
um weitere zwei Abteilungen erweitert.

Schule Nr. 5 (Rozwadowskastr. 17). Oberlehrer Julius F r e i e  r. 
Lehrer: Zinanda Dobronickaja (1. 11. 1908 bis 1. 9. 1910), Gustav 
K r e t e r (ab 1. 3. 1909), Adolf W  e i g e 11 (1. 9. 1910 bis 1. 9. 1911), 
Handarbeitslehrerin Natalia Tygielska (ab 1. 4. 1911), Karl V o g t 
(1 9. 1911 bis I. 8. 1912), Eduard K r z y w d  ec (1. 8. 1912 bis 20. 8. 
1914), Edmund T o n d t  (20. 8. 1913, bisher Lehrer in Effingshausen). 
Oberlehrer Freier wdrde im Jahre 1913 in den Ruhestand versetzt. 
Sein Nachfolger wurde Emil S c h i e f e r ,  der bisher Oberlehrer der 
Schule Nr. 12 war.

Schule Nr. 6 (Weststr. 17). Oberlehrer Gustav M i 1 k e (im Jahre 
1909 in den Ruhestand versetzt). Am 1. 3. 1909 wurde Heinrich 
R o l l e r  aus Nieszawa zum Oberlehrer ernannt. Lehrer an dieser 
Schule waren: Edmund L  ö f f 1 e r (ab 1. 8. 191Ź, bisher m Bałuty 
tätig), Edgar B e n z  (15. 8. 1912, bisher in Rombien tätig) Bolesław 
B r e i t  (23. 8. 1912), August U t t a  (1.9.1913, bisher Złota-Jagodmca).

Schule Nr. 7 (Lindenstr. 69, später Andreasstr. 52) Oberlehrer 
August F o l l a k .  Lehrer: Adolf H o f f m a n n  (15. 8 1908 bis; L. 7 
1912), Handarbeitslehrerin Emma P i s a r s k a  (1. 4. 19091, Ernst 
G o 1 n i k (1. 8. 1912, bisher Stanisławów).

Schule Nr. 8 (Böhmische Linie 31). Oberlehrerin Olga. Puchna- 
rowicz. Lehrer: Felicja K a i s e r  (1. 10. 1910), Elisabeth K a l l e r  
(20. 10. 1910), Klara L i e s k e (1. 9. 1912).

Schule Nr. 9 (Mittelstr. 31, ab 1. 8. 1914 nach dem Haus Petn- 
kauer Str. 251 übertragen). Oberlehrer Rudolf Z e r n  d t  (1. 8. 1908
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bis 1. 8. 1914). Lehrer: Ernst P h i l l i p p  (1. 8. 1908 bis 1. 12. 1909), 
Handarbeitslehrerin Julie K ü h n  (20. 8. 1908), Wilhelm N e u m a n n  
(1. 12. 1909 bis 1. 9. 1911), Friedrich W i t t e n b e r g  (1. 10. 1911), 
Wilhelm Eduard M i l k ę  (1. 9. 1911, bisher Góra Kalwarja), Olga 
L e h m a n  n (1. 9. 1913).

Schule Nr. 10 (Pańskastr. 44, ab 1. 7. 1914 Louisenstr. 22). Ober
lehrer Gustav M i l k ę  (1. 8. 1908 bis 1. 9. 1911), später Wilhelm 
N e u m a n n .  Lehrer: Emil K a u t z  (1. 8. 1908), Gottlieb R a t h s  
(bisher in Tomaschow; 1. 8. 1910 bis 1. 8. 1913), Olga L e h m a n n  
(bisher in Slonim; 1. 8. 1913).

Schule Nr. 11 (Mittelstr. 97. Bisher private deutsche Schule). 
Oberlehrer Hermann S c h m i d t  (bisher Lehrer in Dombie; 1. 9. 
1908 bis 1. 9. 1911), Gustav B r a u n  (1. 9. 1911 bis 1. 7. 1912), Adolf 
H o f f m a n n  (1. 7. 1912). Lehrer: Leo K o s s m a n n  (1. 9. 1908, 
bisher in Janow), August F i e b i c h (20. 11. 1909, bisher Kantorats- 
lehrer in Lodz), Heinrich T h i e m  (1. 8. 1912).

Schule Nr. 12 (Skierniewickastr. 28. Bisher private deutsche 
Schule). Zum Oberlehrer wurde am 1. 8. 1908 Alexander Z i m m e r  
ernannt. Zimmer hat jedoch sein Amt nicht angetreten, denn schon 
am 1. 9. 1908 erfolgt die’ Ernennung Emil S c h i e f e r s  zum Ober
lehrer, der dieses Amt bis zum 1. 7. 1913 bekleidet. Sein Nachfolger 
wurde Theodor A r n o l d .  Lehrer an der Schule Nr. 12 waren: 
Otto Jakob S c h w a r z  (1. 8. 1908 bis 1. 8. 1912), Eduard Z i e l k e  
(1. 8. 1912).

Schule Nr. 13 (Wodnastr. 3). Oberlehrer Wasilji Rogaczuk (1.8. 
1908 bis 15. 9. 1911), M. I. Fjedotjew (15. 9. 1911 bis 1. 8. 1912), Karl 
M o s e  (1. 8. 1912). Lehrer: Adolf K r ü g e r  (1. 8. 1908, bisher in 
Neusulzfeld tätig), Oskar T a r ł o  w s k i  (1. 8. 1908 bis 12. 8. 1912), 
Adolf T a r 1 o w  s k i (1. 10. 1912), Reservelehrer Oskar S t r a u c h  
(1. 8. 1913).

Schule Nr. 14 (Fabrikstr. 9). Oberlehrer August B l ie  w e r t .  
Lehrer: Heinrich Bykowski (1. 8. 1908 bis 20. 1. 1912), Julius G ram s 
(1. 8. 1908 bis 1. 8. 1913), Ernst P h i l l i p p  (1. 12. 1909), Karl 
S c h m i d t  (23. 1. 1912 bis 14. 6. 1912), Otto S c h w a r z  (1. 8. 1912 
bis 5. 9. 1913), Olga Maksimowskaja (1. 8. 1913), August M ü l l e r  
(1. 9. 1913).

. Schule Nr. 15 (Słowiańskastr. 3, ab 1. 7. 1913 Neue Zarzewska- 
straße 62). Oberlehrer Jan Ogurek (1. 8. 1908 bis 1. 12. 1911), Mat
wiej Feodotjew. Lehrer: Gustav M a r t z  (1. 8. 1908 bis 1. 8. 1913), 
August W e i s s  (1. 8. 1908, bisher in Effingshausen), Heinrich F o m 
(1. 8. 1913, bisher in Radogoszcz), Gustav S c h w a r z  (1. 8. 1913, 
bisher in Andrzejów tätig).

Schule Nr. 16 (Spinnlinie 228. 1913 wurde die Schule nach der 
Petrikauer Str. 249 übertragen). Oberlehrer Karl S c h m i d t  (1. 8. 
1908 bis 15. 1. 1912), später Wilhelm K o p p e  (20. 1. 1912). Lehrer: 
David Z i r k w i t z (1. 8. 1908 bis 1. 1. 1914), Adolf S c h u l z  (1. 8. 
1908, bisher in Konstantynów tätig), Stanislaus K ö n i g  (1. 8. 1908



115 Jahre Kampf 39

bis 1. 8. 1913), Qregori Rjabcew (1. 8. 1913), Christoph S c h i e f e r
(1. 1. 1914, bisher Reservelehrer). . T J1 _

Schule Nr. 17 (Andreasstr. 24). Oberlehrerin Lydia Baranow. 
Lehrerinnen: Felicja 0  11 o (1. 8. 1908), Elisabeth K a 1 e r (1 8.1908 
bis 20. 10. 1910), Marfa Timofiejew (1. 8. 1908 bis 1. 9. 1910), Smanda 
Dobronickaja (1. 9. 1910), Alma Ot t o  (1. 10. 1910), Melida A l b r ec h t  
(20. 10. 1910), Melida ü u t h k e  (entlassen am 1. 8. 1912), Klara 
L i eske (10. 8. 1912 bis 1. 9. 1912), Christina Raclawska (10.9.1912).

Schule Nr. 18 (Spinnlinie 196). Oberlehrer Wilhelm K o p p e  
(1 10 1908 bis 20. 1. 1912). Lehrer: Friedrich W i t t e n b e r g  
(L  10.' 1908 bis 1. 9. 1911), Karl M i e l k e  (1. 10. 1908, bisher in
Brzeziny), Alexander Sadowski (1. 9. 1911).

Schule Nr. 19 (Zakatna 21). Die Schule wurde im Jahre 1907 
als private deutsche Elementarschule gegründet und am 1. Januar 
1909 von der deutschen Schulkommission als städtische Schule über
nommen. Am 1. August 1913 wurde die Schule nach Schulzes 1 as- 
sage (jetzt Scharnhorststr.) 52 übertragen. Zum Oberlehrer wurde am 
1 März 1909 Georg Pacewicz ernannt. Lehrer an dieser schule 
waren in der Zeit bis 1914: Wanda H a r d t  (1. 3 1909 bis 16. 9. 
1911), Melida A 1 b r e c h t (1. 3. 1909 bis 20. 10. 1910), Berta S l e de 
(1 3 1909 bis 1. 9. 1911), Ludmila Dutow (1. 10. 1910 bis 1. 4. 1912), 
Margarete S i e b e r t (ab 1. 9. 1911), Olga K e b k e  (ab 1. 10. 1911), 
Olga Alexandrow (ab 15. 4. 1912). „

Schule Nr. 20 (im Gebäude des evangelischen Kantorats in Ka
rolew). Die Schule, die früher Kantoratsschule war, wurde im Jahre 
1911 von der deutschen Schulkommission als städtische deutsche 
Anfangsschule übernommen. Lehrer an dieser Schule war seit ihrer 
Uebernahme als städtische Schule Eduard Z au der ,  bisher g 
Lehrer in Andrzejow. Das Recht der Deutschen zu dieser Schu e 
wurde jedoch von den Polen bestritten. In der Folge wurde d 
Schule den Deutschen im August 1913 abgenommen und zur allge
meinen städtischen Schule, in die sowohl deutsche wie polmsch 
Kinder gehen konnten, bestimmt. Der Karolewer Schule ist in der
weiteren Folge ein besonderes Kapitel gewidmet.

Schule Nr. 2, (im Haus von Wilhelm Methner. Z iegelstr^S). 
Die Schule wurde im Sommer 1912  gegründet Zum 
wurde am 1. 8. 1912 Karl V o g t ,  bisheriger Lehrer an der Schu 
Nr. 5, ernannt. Zur gleichen Zeit wurden zu Lehrern dmser Schule 
ernannt: Johann K a l i s ,  bisher in Kalisch tätig, Eduard K 
(bisher in Babice) und Julius M a t y s  (bisher “

Am 1. Juli 1914 wurde die Schule Nr. 22 nach dem Hause a
Handelsring (Targowy Rynek) 4 üb®^ra^ en- ~ , , wnrHe von der 

Schule Nr 23 (Srebrzynskastr. 17). Die Schule wurde
B e h ö rd e "! 1 M i »14 b e s t» .. Zum Ober,ehrer
Datum des 20. August 1914 Eduard K r  z y  w i ec,  lsber^ r "
lehrer an der Schule Nr. 5, und zum Lehrer Nikolai Mucewicz
nannt.
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Das deutsche städtische Schulwesen erfuhr in dieser Zeit 
noch eine wertvolle Ergänzung durch die zweiklassige städtische 
deutsche Anfangsschule für Knaben, die im Jahre 1909 gegründet 
wurde. Sie befand sich zu dieser Zeit im Haus Nawrotstr. 42; 
am 1. Juli 1913 wurde sie nach dem besonders für die Schule frei
gemachten Haus in der Buschlinie 132/34 (später 152) übertragen. 
Zum Oberlehrer wurde mit dem Datum des 1. März 1909 Gustav 
K ü h n  ernannt, der in diesem Amt bis zu seiner Versetzung in den 
Ruhestand im Jahre 1930 verblieb. Lehrer an dieser Schule waren: 
Ludwig S c h m i d t  (ab 1. 8. 1909), Alexander Alexandrow (1. 8. 
1909), Lawrentius Kajrunajtis (1. 8. 1909), Gottlieb R a t h s  (ab 1. 8. 
1913), Stanislaus K ö n i g  (1. 8. 1913), Julius G r a m s  (1. 8. 1913); 
Religionslehrer: für evangelische Religion Hermann G ü n t h e r  
(1. 10. 1909—1. 8. 1910), Pastor Julius D i e t r i c h  (1. 8. 1910 bis 
20. 9. 1911), Pastor Theodor P a t z e r  (20. 9. 1911—15. 4. 1912), 
sodann August K ü h n ;  für katholische Religion: Geistlicher Her
mann von S c h m i d t  (1. 4. 1910—1. 7. 1912), später Geistlicher 
Theodor Walikowski; russisch-orthodoxe Religion erteilte den zwei 
oder drei russischen Schülern der Pope Onufrji Fedon. Gesang
lehrer war bis Ende 1914 Lopatowski, später Alexander T ü r n e r .

Zu Vormündern der deutschen Anfangsschulen wurden auf An
trag der deutschen Schulkommission durch Schreiben des Chefs 
der Schuldirektion vom 25. April 1911, Nr. 6697, ernannt: für 
die Schulen Nr. 17 und 18 — Franz S c h i m m e l ,  für die Schulen 
Nr. 12 und 13 — Oskar S c h w e i k e r t ,  für die Schulen Nr. 2 und 
5 — Oskar D a u b e, Nr. 9 und 19 — Emil E i s e r t, Nr. 3 und 6 — 
Theodor S t e i g e r t  und für die Schulen Nr. 8 und 20 — Ernst 
L e o n h a r d t .

T r o t z  des  v o n  d e r  P e t e r s b u r g e r  R e g i e r u n g  
i m J a h r e  1906  a u f g e s t e l l t e n  G r u n d s a t z e s ,  d e r  f ü r  
d i e  d e u t s c h e n  S c h u l e n d i e  d e u t s c h e  U n t e r r i c h t s 
s p r a c h e  v o r s a h ,  w u r d e  d e r  U n t e r r i c h t  i n  d i e s e n  
S c h u l e n  n i c h t  d e u t s c h  e r t e i l t .  Der Petrikauer Gouver
neur versuchte schon zur Zeit der Teilung der Schulen eine Teilung 
derselben nach völkischen Gesichtspunkten zu hintertreiben und 
nach früherem Beispiel konfessionelle Schulen zu schaffen. Es gelang 
ihrn zwar nicht, den grundsätzlichen Aufbau der Schulen zu ändern, 
in der Praxis setzte er seine Meinung dennoch durch. Die Unter
richtssprache war in den sogenannten Deutschen Anfangsschulen 
von Anbeginn, d. h. von 1906 bis zum Ende der Russenherrschaft 
tatsächlich russisch. Für deutsche Sprache waren einige Stunden 
in der Woche als Fach vorgesehen, außerdem wurde Religion 
deutsch unterrichtet. Bei dieser Lage der Dinge war es auch jetzt, 
trotz Schaffung der deutschen Anfangsschulen mit den deutschen 
Sprachkenntnissen der heranwachsenden deutschen Jugend in L. 
übel bestellt.
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Das private deutsche Schulwesen,
Der seit Beginn der deutschen Einwanderung in L. stets ver- 

zeichnete Mangel an deutschen Schulen und der niedrige Stand des 
Unterrichts in den staatlichen Elementarschulen hatte zur Folge, 
daß sich hier deutsche Privatlehrer niederließen, um die bestehen
den Lücken zu füllen. Einigen gelang es, die behördliche Unter
richtserlaubnis zu erlangen, die meisten aber unterrichteten ins
geheim, da sie wohl aus mancherlei Gründen auf eine Genehmigung 
der Behörde nicht rechnen konnten. Im Maßstab der steigenden 
Schulnot, mehrten sich auch die geheimen Schulen, die in L. allge
mein Winkelschulen genannt wurden. Besonders zahlreich wurden 
diese Winkelschulen, als die Drangsalierung und Russifizierung des 
deutschen Schulwesens um das Jahr 1875 in verstärktem Maß ein
setzte.

Die erste private Schule in L. eröffnete im Jahre 1841 der 
Lehrer Johann E r a n k im Elaus Petrikauer Straße 168 (heute Adolf- 
Hitler-Straße 151). Lehrer Frank wurde am 20. August 1797 ge
boren. Die Schule besuchte er im Dorf Weddingen und später 
in Engelrod im Großherzogtum Hessen-Darmstadt. M it 20 Jahren 
wurde er Lehrer und bekleidete das Amt eines solchen in seiner 
Heimat 18 Jahre in Stumpertenrod. Er kam dann nach Polen, um 
hier den Kindern der deutschen Einwanderer die Kunst des Lesens 
und Schreibens beizubringen. Am 24. Oktober 1841 bestand Johann 
Frank die Lehrerprüfung vor der polnischen Schulbehörde in W ar
schau. Wie aus einem Bericht über diese Schule hervorgeht, wurde 
sie von den Kindern besser gestellter Leute besucht. Die Schüler
zahl stieg von 80 am Anfang auf 128 im Jahre 1849. Lehrer Frank 
starb im Jahre 1853. Die Schule wurde geschlossen.

Am 6. Juli 1843 richtet der Propst der katholischen Gemeinde, 
Josef Krieger, in seiner Eigenschaft als Vormund der katholischen 
Elementarschule eine Beschwerde an den Kreischef von Lentschütz, 
in welcher er mitteilt, daß ein gewisser F r a n k e ,  I i t z und R i c h 
t e r  ohne Erlaubnis u. a. auch katholischen Kindern Untei rieht ei- 
teilen. Die Untersuchung ergab, daß Frank eine Unterrichtseiilaub- 
nis besaß, T itz den Unterricht wieder eingestellt hat, wahrend 
Richter nie unterrichtete.

Legale private deutsche Schulen wurden später eingerichtet, 
im Jahre 1864 durch den Lehrer Johann G r a f ,  der aus Zgierz nach 
L. kam, im Jahre 1866 durch den aus Grünberg in Preußen stam
menden Lehrer Gregor E r n s t ,  im Jahre 1867 durch August F i n 
s t e r ,  der das Lehrerseminar in Breslau beendete, im Jahre 1883 
eine öklassige Mädchenschule durch Frl. S c h m i d t ,  ferner bestand 
1883 noch die private deutsche Mädchenschule von Frl. von der 
L i p p e  in der Spinnlinie.

Das geheime Schulwesen breitete sich, wie oben bemerkt, erst 
nach 1875 stark aus. Die behördlichen Maßnahmen gegen die
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„W inkellehrer“ halfen nicht viel; die Schulnot war so groß, daß 
die Eltern alles versuchten, um ihrem Kind Unterricht angedeihen 
zu lassen. Selbstverständlich nahmen diese Gelegenheit verschie
dene unverantwortliche Elemente wahr, die sich als Lehrer auf
spielten, obgleich es mit ihren Kenntnisse nicht weit her war. Eine 
besondere Hervorhebung der traurigen Folgen dieses Zustandes 
für den Bildungsstand der heranwachsenden deutschen Jugend in 
L. erübrigt sich eigentlich. Welchen Umfang das geheime Schul
wesen mit der Zeit annahm, geht aus dem Umstand hervor, daß 
allein im Jahre 1887 folgende Personen wegen unerlaubten Schul
unterrichts in L. mit Geldstrafen belegt wurden: Johann B e r ł a c h ,  
Oskar G r e i f ,  August K a r a s e w i c z ,  August G r a s s e, Adolf 
R e s t e ! ,  Camille K o b u s e w i c z  und Melanie B u c h h o 1 z.

Nach der Lockerung der scharfen russischen Schulbestimmun
gen im Jahre 1906, welche Frage an anderer Stelle näher erörtert 
wird, entstanden in L., gefördert von der deutschen Oeffentlichkeit, 
im Jahre 1907 vier deutsche private Schulen, und zwar eine zwei- 
klassige in der Pańskastr. 44, eine einklassige in der Mittelstr. 97, 
sowie zwei zweiklassige in der Skierniewicka 28 und in der Za- 
kątnastr. 44.

In den letzten Jahren vor dem Weltkrieg waren in L. noch 
folgende private deutsche Schulen tätig: das vierklassige Mädchen
gymnasium von Frau Melida Berłach, die vierklassige Handels
schule von Heinrich Zirkler, das Progymnasium von Karl Weigelt 
sowie die privaten Volksschulen von Wade, Hesse, Günther, Schultz 
und der Brüder Götzen. Während das Weigeltsche Progymnasium 
bis 1919 bestand, wurden alle hier genannten Schulen noch vor 
dem Kriege bzw. zu Beginn des Weltkrieges geschlossen.

Die evangelische Kirche gründet Karitoratsschulen.''')
Als um die Jahrhundertwende die deutsche Schule in L. jenen 

traurigen Zustand erreicht hatte, wurde seitens der evangelischen 
Kirche noch einmal der Versuch unternommen, der großen Schul
not abzuhelfen. Die Triebfeder hierzu war aber weniger völkischer 
Art, als vielmehr das Bestreben, dem deutschen Kinde evangelischen 
Religionsunterricht zu vermitteln. Denn konnte das Kind nicht 
deutsch lesen, war es auch in den damals rein deutschen evange
lischen Gemeinden in L. unmöglich, ihm die Religion zu lehren. 
Deutlich geht diese Einstellung der Kirche aus einem Jahresbericht 
des damaligen ersten Pastors der St. Trinitatisgemeinde in L. 
Rudolf G u n d 1 a c h hervor, der über die städtischen Elementar
schulen u. a. schrieb:

*) D ie Angaben über die K a n to ra te  der St. T rin ita tisgem e inde  
sind dem W erk  Pastor G ustav Schedlers „E ben-E ze r. E ine  Ja h r
hundertgeschichte der evangel. S t: T rin ita tisgem e inde  zu L o d z " 
entnom men.
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. . deshalb muß es immer schmerzlich beklagt werden, daß 
auf einige 40 Lehrer nur 10 evangelischer Konfession sind. In 
Religion können unsere Kinder erst dann mit gutem Erfolg unter
richtet werden, wenn sie zuvor das Lesen in der deutschen Mutter
sprache erlernt haben; das w ird erst dann möglich sein, wenn an 
allen Stadtschulen, an welchen zwei Lehrer unterrichten, einer 
derselben evangelischer Konfession ist, dem der Unterricht in der 
Religion und der deutschen Sprache übertragen werden könnte...“ 

Da sich die deutsch-evangelischen Kreise in den städtischen 
Schulen nicht durchsetzen konnten, schritt man daran, Kirchen
schulen oder sogenannte Kantorate ins Leben zu rufen. Den Anfang 
machte die S t. T r i n i t a t i s g e m e i n d e  unter Führung von 
Pastor Gundlach. Im Jahre 1899 wurden in dieser Gemeinde fol
gende Kantorate eröffnet: in Antoniew-Stoki mit dem Lehrer Samuel 
S c h a m u l ,  an der Panskastraße mit dem Kantor Robert W e i n e r t  
(später waren hier die Lehrer Ludwig P e l z e r  und Edmund 
K r ü g e r  tätig), an der Mittelstraße mit dem Lehrer Adolf L i ed t k e ,  
in Baluty an der Mlynarskastraße mit dem Lehrer Gustav B e h m ,  
in Zubardz an der Alexanderstraße mit dem Lehrer Julius M ü l l e r  
(später Lehrer Z i e b a r t h )  und die Schule am evangelischen 
Waisenhaus an der Nordstraße mit dem Lehrer Gottlob He s s e .

Ueber die Kantoratsschulen schreibt Pastor Gundlach in seinem 
Jahresbericht für 1899 u. a.:

„Im  Schulwesen ist insofern eine Wendung zum Besseren 
eingetreten, als durch die Visitation des Herrn General-Superin
tendenten und durch die von ihm vorgenommene Prüfung der 
Kinder in den Religionsfächern Lehrende und Lernende zu neuem 
Eifer und neuen Anstrengungen angespornt worden sind. Deshalb 
gerade ist diese Schul Visitation von den Pastoren der Gemeinde 
mit besonderer Freude aufgenommen worden, und wird dieselbe 
auch in dankbarer Erinnerung bleiben. — Für die ärmste Bevö - 
kerung konnten im Laufe des Jahres 4 Kantoratsschulen, 2 in der 
Stadt und 2 in den Vororten derselben begründet werden. Jede 
Kantoratsschule, in welcher eine Abteilung von 70 Kindern von 
8—12 Uhr früh und die andere von 2—6 Uhr am Nachmittage 
zusammen 140 Kinder — unterrichtet werden, kostet rund 1000 
Rubel jährlich. Die zum Unterhalt der Kantoratsschulen erforder
liche Summe von 4000 Rubel w ird durch freiwillige Jahresbei
träge von 485 Gemeindemitgliedern, die sich besonders für das 
Schulwesen interessieren, und durch die Schulgelder der Kinder 
aufgebracht . . . Der Schulplan ist von den I astoren entworfen 
und vom hiesigen Schuldirektor genehmigt worden. Die Gesamt
zahl der die Kantoratsschulen besuchenden Kinder betragt 500 .

Ein Jahr nach der Gründung der Kantoratsschulen in der 
St. Trinitatisgemeinde schritt auch die iüngere ««m B lisdK  Oe- 
meinde in L., die S t. J o h a n n i s g e m e i n d e ,  an die Schaffung
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von Kantoraten. Hier wurde das 25jährige Amtsjubiläum des ersten 
Pastors dieser Gemeinde Wilhelm Petrus A n g e r s t e i n  zum An
laß für die erste Kantoratsgründung genommen. Der entsprechende 
Beschluß wurde von der Gemeindeversammlung am 15. Februar 
1900 gefaßt, wobei das Kantorat den Namen „Jubiläumskantorat des 
Pastors Angerstein“ erhielt. Noch in demselben Jahr erwies sich 
die Gründung vier weiterer Kantorate an der St. Johannisgemeinde 
angesichts des, empfindlichen Schulmangels notwendig. Der Beschluß 
über die Gründung dieser vier Kantorate wurde von der Gemeinde 
am 25. November 1900 gefaßt. In den ersten Kantoratsvorstand an 
St. Johannis wurden Karl E n d e  und Gustav Adolf K ti h n e 1 ge
wählt.

Für das Jubiläumskantorat wurde auf dem Kirchengrundstück 
an der Nikofajewskastr. (jetzt König-Heinrich-Straße) ein besonderes 
Gebäude errichtet, das am 30. August 1903 eingeweiht wuide. Der 
Schulunterricht begann in diesem Kantorat im Sommer 1901. Erster 
Lehrer wurde Julius G r a m s  aus Gałkówek stammend, Absolvent 
des Warschauer Lehrerseminars. Die Schülerzahl betrug im ersten 
Schuljahr 175. Im Iahre 1906 verließ Julius Grams die Schule. An 
seine Stelle trat der aus Brzeziny stammende Lehrer Eduard Chri
stoph G r ü n ,  der vor seinem Antritt in L. Lehrer in Kalduny, Kreis 
Petrikau, war. Grün leitete die Kantoratsschule bis zu ihrer Schlie
ßung im Jahre 1914.

Auch in den übrigen Kantoraten der St. Johannisgemeinde 
wurde der Unterricht im Jahre 1901 aufgenommen.

Das Kantorat Nr. 2 wurde im Haus von Fuchs in der Milsch- 
Straße 33, Ecke Lindenstr., untergebracht. Lehrer an dieser Schule 
wurde Rudolf Z i e b a r t h, der im Jahre 1903 durch G. H e n n in g  
abgelöst wurde. Der Schülerstand betrug in dieser Schule: 1901 — 
150, 1902 — 174, 1907 — 135, 1908 — 164, 1911 — 153. Wie ersicht
lich, erfuhr der Schülerstand im Laufe der Jahre keine nennens
werten Aenderungen, was darauf hinweist, daß alle Plätze immer 
besetzt waren.

Das Kantorat Nr. 3 befand sich in der Marktstraße am Wasser
ring. Als Lehrer wurde Bruno Heinrich T h i e l e ,  geb. am 18. Mai 
1864 in Pułtusk, angestellt. Thiele war Absolvent des Warschauer 
Lehrerseminars. Vor seinem Antritt in L. war er Lehrer in Rusz- 
kowo und Emilianów. Schülerstand: 1901 — 105, 1903 —■ 139, 1904 
— 130.

Das Kantorat Nr. 4 wurde an der Rokiciner Chaussee eingerich
tet. Erster Lehrer wurde Julius K u t z n e r ,  der im Jahre 1871 in 
Krzywiec, Gemeinde Rszew, Kreis L. geboren wurde. Kutzner ab
solvierte das Warschauer Lehrerseminar und war zunächst Lehrer 
in Grabiniec und sodann an der zweiklassigen Alexanderschule in 
Sosnowitz. Kutzner blieb an der Kantoratsschule nur bis Anfang 
1905. Im April dieses Jahres wurde er vom Lehrer Bertold F i b i c h 
abgelöst, an dessen Stelle im Jahre 1910 Otto Oskar L e n z  trat.
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Der Schülerstand an dieser Schule war: 1901 — HO, 1902 — 86, 
1905 _  175, 1908 — 143, 1911 — 147.

Kantorat Nr. 5 befand sich im Haus von Adolf Bessert an der 
Neuen Zarzewskastraße. Zum Lehrer wurde Otto Oskar L e n z ,  
ein gewesener Elementarlehrer und Hilfskantor an der St. Johannis
gemeinde, am 4. Januar 1901 angestellt. Der Schülerstand betrug 
hier: 1901 — 145, 1902 — 118, 1903 — 130, 1904 — 184, 1906. 1 - 
155, 1908 — 135, 1909 — 158.

Sodann wurde noch von der St. Johannisgemeinde ein Kantorat 
in dem inzwischen der Stadt einverleibten Dorf Neu-Chojny an 
der Rzgowskastraße im Haus von Gruschke (Gegenüber Hüttmanns 
Ring) eingerichtet. Die Gründungsversammlung fand am 25. April
1901 statt, ln den Kantoratsvorstand wurden Johann W  e i 1 b a c h 
und Christoph M u t s c h k e  gewählt. Zum Lehrer wurde Julius 
M ü l l e r  berufen, der . vorher Lehrer in Babice war. Müller blieb 
nur kurze Zeit im Amt. An seine Stelle trat im Januar 1902 Lehrer 
Karl F i t z .  Der Schülerstand in dieser Schule war: 1901 — 86,
1902 — 75, 1903 — 73, 1905 — 52, 1906 — 80.

Außerdem bestand noch eine Kantoratsschule im damaligen Alt- 
Rokicie an der Pabianitzer Chaussee im Haus von Stenzei, die 
jedoch zur Pabianitzer Gemeinde gehörte. Lehrer an dieser Schule 
war G. T h i e m.

Alle Kantoratsschulen in L. waren einklassig. Das Unterrichts
programm sah folgende Fächer vor: deutsche, polnische und russi
sche Sprache, Rechnen und etwas Erdkunde. Der Lehrgang 
dauerte drei Jahre und bestand aus zwei Vorbereitungsabteilungen 
und der 1. Klasse.

Der am Anfang mit anerkennenswerter Hingabe in Angriff ge
nommenen Kantoratsarbeit traten mit der Zeit beträchtliche Schwie
rigkeiten in den Weg. Vor allem ließ die Opferbereitschaft für diesen 
Zweck nach, so daß die Kantoratsschulen oft mit materiellen 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Darüber hinaus wurden den 
Schulen von der russischen Behörde Hindernisse aller Art m den 
Weg gelegt. Bald wurde die Ausbildung der Kantoratslehrer, bald 
der Fortschritt im Unterricht bemängelt. Unter diesen Umstanden 
ist es nicht verwunderlich, daß die Kantoratsschulen sich für die 
Dauer nicht durchsetzen konnten. In der Stadtmitte verloren sie 
ihre Existenzberechtigung in großem Maß, als im Jahre 1908 die 
deutschen städtischen Anfangsschulen eröffnet und in den spateren 
Jahren immer mehr ausgebaut wurden. Die Kantoratsschulen 
wurden angesichts dessen nach und nach eingeste 11t. Im Jahre 1908 
waren in der St. Trinitatisgemeinde z. B. nur noch zwei Kantorats
schulen vorhanden, von welchen eine, und zwar die in d®r 
derstraße, bis zum Kriegsausbruch im Jahre 1914 erhalten blieb, 
dann aber infolge Mangels an Mitteln gleichfalls geschlossen werden
mußte.
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Fabrikschulen.
Da zu befürchten war, daß die Jugend angesichts der großen 

Schulnot das Schreiben und Lesen nur mangelhaft oder gar nicht 
erlernen wird, wurden mit Beginn der achtziger Jahre von ver
schiedenen größeren Industriewerken sogenannte Fabrikschulen ein
gerichtet, in welche die Kinder der Arbeiter des betreffenden Be
triebes gehen konnten. In allen Fabrikschulen wurde Deutschunter
richt erteilt, obgleich die Schulen nicht als deutsche Lehranstalten 
anzüsprechen waren und auch die Mehrzahl der Kinder Polen waren. 
Solche Schulen bestanden bei folgenden Industriewerken: Karl 
Scheibler, Poznanski, Heinzei und Kunitzer, Leonhardt, Woelker 
und Girbardt, Julius Heinzei, Louis Geyer, Stolaroff, K. W. Schwei- 
kert und Silberstein. Einige dieser Schulen wurden noch vor dem 
Weltkrieg wieder geschlossen, die übrigen wurden in der Zeit des 
Weltkrieges städtisch.

Mädcheugymnasium und Volksschule von A. Rothert.*)
Im Jahre 1878, als die deutsche Schulnot in L. ihren Höhepunkt 

erreicht hatte, wurde der Grundstein zu einer Lehranstalt gelegt, 
die sich im Lauf der Zeit zu einer ausgezeichneten Bildungsstätte 
deutscher Mädchen entwickelte. Fräulein Emilie R e m u s ,  die im 
Jahre 1847 als Tochter des Färbereibesitzers Karl Remus in Zgierz 
geboren wurde, eröffnete im Januar 1878 in L. eine zweiklassige 
Koedukationsschule mit 5jährigem Lehrgang. Neben der vierklassi- 
gen Deutsch-Russischen Realschule und der zweiklassigen russi
schen Volksschule (die 1880 in die vierklassige Alexander-Schule 
umgewandelt wurde) war die Schule von Erl. Remus die bedeu
tendste in L. Als ausgesprochen deutsche Lehranstalt war sie für 
die Erhaltung deutschen Kulturgutes von besonderer Wichtigkeit. 
M it 35 Schülern begann Erl. Remus den Unterricht. Bei dem großen 
Schulmangel in L. ist es kein Wunder, daß die Schülerzahl rasch 
stieg. So wurde die Schule drei Jahre nach der Gründung schon 
von 52 und weitere drei Jahre später von 123 Kindern besucht. 
Für auswärtige Kinder wurde bei der Schule ein Internat geschaffen. 
Neben Erl. Remus waren an der Schule im ersten Jahr folgende 
Lehrer tätig: die aus Barmen stammende Lehrerin Emma B o o s e n 
(1878—1885) und Klara W e r k  e n t  h i n  (1878—1880) für deutsche 
Sprache, Marie Bartodziejska (1878—1883) für polnische Sprache 
und Helene Tur (1878—1886) für russische Sprache. Fünf Jahre 
nach der Gründung, und zwar 1883, trat an die Schule als junge 
Lehrerin die spätere Vorsteherin und Leiterin der Anstalt Frl. An
gelina R o t h e r t ,  nach deren Namen die Schule später benannt 
wurde.

*) D ie  Angaben über das R othertsche G ym nasium  bis zum 
Jahre 1928 sind der an läß lich  des 50 jährigen Jub iläum s der Schule 
herausgegebenen D e n ksch rift entnom men.
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Bis zum Jahre 1896 befand sich die Schule im Haus Petrikauer 
Str. 118. Infolge Umbaues mußte das Lokal aber geräumt werden. 
Da andere entsprechende Räume in der. Stadt nicht gefunden werden 
konnten, wurde an der damaligen Neuen Promenade (jetzt Hermann- 
Göring-Straße 71) ein Gebäude für die Schule errichtet, das im 
Frühjahr 1897 seiner Bestimmung übergeben wurde. Fast zu gleicher 
Zeit traten in der Anstalt grundlegende Veränderungen ein. So 
mußte Frl. Remus infolge Krankheit die Leitung der Schule auf
geben. An ihre Stelle trat Frl. Rothert. Ferner wurde die Schule 
in eine vierklassige mit siebenjährigem Kursus verwandelt, wobei 
nur Mädchen aufgenommen wurden. Es war das bei der schularmen 
Zeit in L. ein großer Fortschritt, zugleich aber ein Wagnis, da in 
jener Zeit nur wenige Eltern ihr Kind über die zweite Klasse hinaus 
in die Schule schickten. Diese Einstellung änderte sich glücklicher
weise bald, da in den Geschäften und in Fabrikbüros immer größere 
Ansprüche an die Angestellten gestellt wurden.

Die Schülerzahl war inzwischen weiter gestiegen. Sie betrug 
zur Zeit der Uebertragung und Erweiterung der Schule 165 Mäd
chen, stieg 1898 auf 174, 1899 auf 201 und 1900 auf 235. Der er
weiterte Lehrbetrieb machte die Anstellung weiterer Lehrkräfte 
notwendig, die in den Anfangsjahren ziemlich oft wechselten. Alle 
Lehrer namentlich anzuführen, würde daher zu weit führen. Er
wähnt sei aber der Name von Frl. Emilie D i e c k m a n n ,  die 1901 
als Gehilfin von Frl. Rothert in die Schule eintrat und bis 1924 im 
Amt blieb. Im Maß des fortschreitenden Lebens war auch die 
Leitung bemüht, die Anstalt auszubauen und ihr Niveau zu heben. 
Als im Jahre 1905 in Rußland eine Lockerung der scharfen Schul
bestimmungen eintrat, erhielt die Schule die Erlaubnis zur Eröffnung 
dreier weiterer Oberklassen, so daß sie jetzt den Lehrkursus eines 
siebenklassigen Mädchengymnasiums besaß. Fast gleichzeitig gelang 
es, die Erlaubnis zur Einführung der deutschen Unterrichtssprache 
zu erlangen, was bisher bei der ausgesprochenen Russifizierungs- 
politik im Schulwesen nicht möglich war. Die  ̂ freiere Aera im 
privaten Schulwesen dauerte nur kurze Zeit. Sie fand ihr Ende 
mit dem Antritt des neuen Chefs der Schuldirektion Sasonow, auf 
dessen Geheiß im Herbst 1908 sämtliche Privatschulen, darunter 
auch das Gymnasium von Frl. Rothert, für einige Wochen ge
schlossen wurden. Bald darauf widerfuhr der Anstalt ein neues 
Mißgeschick. Die Behörde hatte entdeckt, daß in der Eingabe um 
Eröffnung der 3. und 4. Klasse (vor 11 Jahren!) der Weiterbestand 
der Vorschulklassen nicht ausdrücklich erwähnt war. 1 rompt trat 
die Anordnung ein, diese Klassen zu schließen. Nach einigen ona- 
ten angestrengter Bemühungen und zaghaften Wartens gelang es, 
die russische Schulbehörde von der Unrechtmäßigkeit dieser An
ordnung zu überzeugen. Der Unterricht in den Vorschulklassen, 
der gar nicht unterbrochen, sondern geheim geführt worden war, 
wurde wieder gestattet.
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Es folgten einige Jahre ruhiger Arbeit. Durch Reisen nach 
Deutschland und durch den Besuch dortiger pädagogischer Kurse 
und Schulen suchten Frl. Rothert und mehrere Lehrer ihrer Anstalt 
ihr Wissen zu bereichern, um Schritt zu halten mit der Entwicklung 
der Jugenderziehung. Der Anstieg der Schülerzahl hielt an. Im 
Schuljahr 1907/08 besuchten die Schule 323 Schülerinnen, 1910/11 
— 336, 1912/13 war der höchste Stand in der Geschichte der Schule 
von 373 Schülerinnen erreicht, während das letzte Vorkriegsjahr 
1913/14 einen geringen Rückgang auf 362 brachte.

Nun brach das Unheil des Weltkrieges herein. Die Leiterin der 
Schule und deren Vertreterin wurden vom Krieg in Deutschland 
überrascht, wo sie bis zur Einnahme von L. durch die deutschen 
Truppen im Dezember 1914 Zurückbleiben mußten. Trotz dieses 
argen Mißgeschicks wurde der Lehrbetrieb nicht unterbrochen. Die 
ältesten Lehrerinnen, Frau Müller, Frl. Peters und später Frl. Lange, 
sammelten die Schülerinnen, soweit sie in L. verblieben waren, und 
nahmen den Unterricht im neuen Schuljahr zunächst in 5 Klassen 
wieder auf. Allerdings war die Schülerzahl auf 193 zusammen
geschrumpft. Als nach dem Einzug der deutschen Truppen in L. 
wieder geordnete Verhältnisse eintraten, konnte auch die Schule 
ihre Arbeit in ruhigen Bahnen fortsetzen. Die Schülerzahl stieg 
1915/16 auf 310, ging 1916/17 auf 271 zurück, um im nächsten Jahr 
wieder 320 zu erreichen. Die oberen Gymnasialklassen konnten 
wieder eröffnet werden.

Die Nachkriegszeit sieht die Schule in stiller aufbauender Arbeit. 
Bald nach Bildung der polnischen Schulbehörde wurde beschlossen, 
die Schule in ein Realgymnasium auszubauen. Nachdem das erreicht 
war, wurden dem Rothertschen Gymnasium die vollen liechte einer 
staatlichen Mittelschule*) zuerkannt. Im Herbst 1922 wurde die 
8. Klasse eröffnet. Der anhaltende Aufstieg der Schule und die 
höheren Anforderungen an eine Lehranstalt dieser A rt machten 
eine Erweiterung der Schulräume erforderlich. So wurde im Jahre 
1925 ein Flügel an das Schulhaus angebaut, in welchem drei Klassen
räume, der Turnsaal, die Aula und eine Teehalle eingerichtet wur
den. Die Zahl der Schulräume stieg damit auf 23.

Die Unsicherheit und Gespanntheit, die uns alle Ende 1918 im 
Zusammenhang mit der umwälzenden Gestaltung der Verhältnisse 
ergriffen hatte, ließen es geboten erscheinen, ein Elternkomitee als 
beratendes Organ der Schulleitung entstehen zu lassen. Zum Vor
sitzenden des Komitees wurde August D ö r i n g ,  zum stellv. Vor
sitzenden R. K ö n i g  gewählt. Im Jahre 1925 wurde das Eltern
komitee in einen „Verein zur Förderung des Gymnasiums A. Ro
thert“  umgewandelt. Das Statut des Vereins wurde von der Ver
waltungsbehörde am 15. Mai 1925 bestätigt. Vorsitzender des Ver-

*) D ie M itte lschu le  im  früheren Polen w ar in  ih rem  A ufbau 
einer Oberschule im  Deutschen Reich gleich.
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e ins. war seit seiner Gründung bis zur Neugestaltung des Schul
wesens im Jahre 1940 L. v. R e y h e r, der auch im Elternkomitee 
seit 1923 den Vorsitz innehatte.

Die Lehranstalt hatte in der Nachkriegszeit zweimal ernste 
Schwierigkeiten wirtschaftlicher Art zu überwinden: in der Infla
tionszeit 1923/24 und in den Jahren der schweren Wirtschaftskrise 
1930 bis 1933. Trat im ersten Fall der Rückgang der Einnahmen 
der Schule infolge raschen Wertschwundes des Geldes ein, so be
w irkte die allgemeine Wirtschaftskrise einen bedeutenden Rückgang 
der Schülerzahl. Beide Krisenzeiten konnten aber gut durch
gehalten werden. Bis zum Jahre 1930 war die Schülerzahl ziemlich 
stabil. Im ersten Nachkriegsjahr 1918/19 wurde die Anstalt von 
345 Schülerinnen besucht, 1919/20 stieg diese Zahl auf 357, um 
1920/21 wieder auf 312 zurückzusinken. Nach dieser schweren Zeit 
bewegte sich die Schülerzahl wieder in aufsteigender Linie und 
erreichte 1928 den Stand von 348. In den folgenden Krisenjahren ging 
diese Zahl wieder zurück und betrug im Jahre 1933 nur noch 257.

Infolge der im Jahre 1933 angeordneten Neuordnung des M ittel
schulwesens im ehern. Polen mußte auch das Rothertsche Gymna
sium umgestaltet werden. Die bisherige Vorschule des Gymnasiums 
wurde in eine selbständige V o l k s s c h u l e  mit deutscher Unter
richtssprache verwandelt. Da die neue Verordnung nur das v i e r -  
k l a s s i g e  G y m n a s i u m  vorsah, mußte dem Rechnung ge
tragen werden. Als Oberbau für diese zwei Schultypen wurde auf 
Bemühen des Schulvereins im Jahre 1937 bei der Lehranstalt ein 
L y z e u m  mit einer humanistischen Abteilung bestätigt. Damit 
war der Umbau der Lehranstalt vollendet. Grundsätzlich hatte sich 
damit nichts geändert, nur der neuen Form war Rechnung getragen 
worden. Der Lehrbetrieb ging in gewohnter Weise weiter. Im 
Maßstab der fortschreitenden wirtschaftlichen Besserung stieg auch 
die Schülerzahl. Sie betrug: im Schuljahr 1933/34 in der Volks
schule 152 und im Gymnasium 122 Mädchen; im Schuljahr 1936/37 
in der Volksschule 132 und im Gymnasium 181; im Schuljahr 
1937/38 in der Volksschule 133, im Gymnasium 172 und in der 
ersten Lyzealklasse 9 Schülerinnen; ferner im ,Schuljahr 1938/39 
in der Volksschule 142, im Gymnasium 173 und in dem nunmehr 
schon vollen zweiklassigen Lyzeum 20 Schülerinnen.

Deutsches Knabengymnasium und Volksschule. )
Um die Jahrhundertwende hatte die Schulnot in L. ihren Höhe

punkt erreicht. Die Elementarschulen bildeten ein unbestimmtes 
Gemisch von Deutsch, Polnisch und Russisch, während es höhere 
deutsche Schulen überhaupt nicht gab. Zwar bestand die vier- *)

*) Die Angaben über die E n tw ick lu n g  dieser Le h ra n s ta lt sind 
zum  T e il der im  Jahre 1933 an läß lich  des. 25jährigen Jub iläum s 
herausgegebenen D e n ksch rift entnom men.

Deutsche Wisse eh. Ze itsch i W arthe land . H e ft 2. 1910.
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klassige Schule von Frl. Rothert, die aber für Mädchen bestimmt 
war. Für Knaben gab es nur die vierklassige Alexander-Schule. 
Diese Lehranstalt bildete für die sie besuchenden deutschen Knaben 
in völkischer Hinsicht eine grolle Gefahr, da hier der Unterricht 
ausschließlich russisch geführt und planmäßig auf die Tötung des 
völkischen Bewußtseins der Schüler nichtrussischer Volkszugehörig
keit hingearbeitet wurde. Diese Gefahr wurde von den verantwor
tungsbewußten deutschen Kreisen wohl erkannt, jedoch konnte zu
nächst Abhilfe nicht geschaffen werden, da die gesetzlichen Grund
lagen für die Schaffung deutscher Schulen fehlten.

Den Deutschen in L. kam in dieser Hinsicht die allgemeine 
Gestaltung der Verhältnisse im riesigen russischen Reich zu Hilfe. 
Der japanische Krieg und die auf dem Fuß folgenden revolutionären 
Ereignisse in den Jahren 1904/06 zwangen die lussischen Macht
haber, die ihren Völkern auferlegten Fesseln zu lockern. Im Mai
1905 veröffentlichte die russische Regierung das schon an anderer 
Stelle erwähnte Gesetz, in dem allen Völkern der Unterricht in 
der Muttersprache zugesichert wurde. Ein Manifest vom 17. Okto
ber 1905 brachte Erleichterungen in politischer Hinsicht, u. a. die 
Organisationsfreiheit. Die völkisch bewußten deutschen Kreise, die 
bisher nur in losen Zusammenkünften über die Belange der Deut
schen in L. berieten, schlossen sich nun zur „Deutschen Konstitu
tionell-Liberalen Partei“  zusammen. Diese erste politische Organi
sation der Deutschen übte später auf die Gestaltung des Gymna
siums entscheidenden Einfluß aus. Man trat sofort an die Schaf
fung eines deutschen Schulkomitees heran mit dem Ziel, eine 
deutsche höhere Schule in L. ins Leben zu rufen. Während aber 
hier über diese Angelegenheit beraten wurde, bemühte sich dei 
Warschauer Lehrer Gottlieb B r a u n  um die Genehmigung zur 
Eröffnung eines deutschen Gymnasiums in L., die ihm im Sommer
1906 erteilt wurde. Einem weiteren Gesuch Brauns, für sein Knaben
gymnasium die deutsche Unterrichtssprache zu gestatten, gab der 
Ministerrat am 3. Oktober 1906 statt. Herr Braun wandte sich nun 
an die Deutsche Konstitutionell-Liberale Partei mit der Bitte, seine 
Schule zu unterstützen, ausgehend von der richtigen Erkenntnis, 
daß die Anstalt ohne die Unterstützung der deutschen Oeffentlichkeit 
ihren Zweck nicht erfüllen wird. Dem Wunsch Brauns wurde bereit
willigst Rechnung getragen, und es kam zu einer engen Zusammen
arbeit zwischen dem inzwischen gebildeten Schulkomitee und der 
Schulleitung. Dem Komitee gehörten an: Manufakturrat Ernst 
L e o n h a r d t ,  Louis S c h w e i k e r t ,  Ernst W e v e r ,  Rudolf 
K e l l e r ,  Alexander W e h r ,  Alfons S e v e r i n ,  Julius K i n d e r -  
ma n n ,  Leopold K i n d e r  ma n n ,  Franz S c h i m m e l ,  Ludwig 
N e u g e b a u e r  und Alexis D r e w i n g .  Nicht nur moralische, 
sondern auch finanzielle Unterstützung erhielt die Schule von seiten 
des Komitees oder durch dessen Vermittlung. M it besonderer Hin
gabe widmete sich Manufakturrat Ernst Leonhardt der Sache, der
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sich auch in späterer Zeit um das Deutsche Gymnasium große Ver
dienste erwarb und dem ein Ruhmesblatt in der Geschichte der 
Lehranstalt gebührt.

Die praktischen Arbeiten zur Eröffnung des Gymnasiums wur
den gemeinsam vom Schulkomitee und Herrn Braun sowie vom 
ersten Direktor des Gymnasiums, Heinrich J o h a n n s o  n, geleistet. 
In der Pahskastraße (jetzt Lndendorffstr.) wurde ein Lokal gemie
tet. Die Eröffnung der Schule erfolgte am 29. November 1906., Es 
wurden zunächst zwei Vorbereitungs- und zwei Fundamentalklassen 
eingerichtet. Das Lehrerpersonal setzte sich bei Eröffnung der 
Schule wie folgt zusammen: Direktor Heinrich Johannson, Pastor- 
Vikar Gustav M a n i t i u s ,  Woldemar K r ö n b e r g  (Kreislehrer), 
Friedrich L e h r ,  Hermann G ü n t h e r, Louis 0  s s i b a c h, Ilja 
Artyschewitsch, Nikolai Zagrywa, Architekt Kazimierz Sokolowski 
und Kapellmeister Karl P ö p p e r 1.

Das deutsche Gymnasium im privaten Besitz eines Mannes 
entsprach nicht den Wünschen der maßgebenden deutschen Kreise. 
Es trat das Bestreben zutage, die Anstalt in Gemeinschaftsbesitz 
zu nehmen. M it behördlicher Genehmigung trat am 7. Dezember 
1907 ein Kreis tatenfroher Männer zusammen und beschloß, einen 
„Deutschen Gymnasial- und Realschulverein“ ins Leben zu rufen 
mit dem Ziel, das Braunsche Gymnasium zu übernehmen, lräger 
des neuen Vereins war das im Jahre 1906 gegründete Schulkomitee, 
dessen Mitglieder die Leitung des legalisierten Vereins längere Zeit 
innehatten. M it dem Besitzer des Knabengymnasiums wurde nach 
längeren Verhandlungen Einigung erzielt, so daß die Anstalt schon 
am 6. September 1908 vom Verein übernommen wurde. Damit war 
der Schule die Basis des Gemeinschaftsbesitzes gegeben, die sich 
für ihre Weiterentwicklung sehr segensreich auswirkte.

Das Streben der an der Spitze des Vereins stehenden Männer 
war von vornherein auf die Erbauung eines eigenen Schulgebäudes 
gerichtet. Der Plan wurde verhältnismäßig rasch durchgeführt. 
Schon wenige Monate nach Uebernahme der Anstalt durch den 
Verein wurden drei überaus gut gelegene zusammenhängende Grund
stücke zwischen der Hermann-Göring-, Richthofenstraße und Spinn
linie angekauft, und etwa ein Jahr danach, d. h. am 22. September 
1909 erfolgte die Grundsteinlegung zum Bau des Gebäudes füi das 
Lodscher Deutsche Gymnasium, wie die Lehranstalt später allgemein 
genannt wurde. Der Bauplan für das auch heute noch als muster
gültig geltende Schulgebäude wurde vom Oberbaurat Carl H e r r n 
r i n g  in Berlin angefertigt. Die Kontrolle des Baues wurde von 
einem besonderen Baukomitee geführt, dem angehörten, lug. 
F r i s c h ,  Louis S c h w e i k e r t ,  Alexander W e h r ,  Franz Sc h i m-  
m e 1, Leopold K i n d e  r m a n  n, Dr. A. E 11 r a m, Julius L an g e 
und O. D a u b e .  Um die Beschaffung der Mittel zum Bau bemühte 
sich aber das Kuratorium der Schule, an dessen Spitze die Herren
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Manufakturrat Ernst L e o n h a r d t  als Vorsitzender und Louis 
S c h \v e i k e r t als stellvertretender Vorsitzender standen.

M it Begeisterung wurde- das Werk in Angriff genommen. Dank 
der Opferbereitschaft der deutschen Gesellschaft und der aufopfern
den Arbeit der an der Spitze der Anstalt stehenden Personen war 
der stolze Bau in einem Jahr fertiggestellt, so daß er bereits am 
10. September 1910 seiner Bestimmung übergeben werden konnte. 
Nachdem das Gebäude im Lauf der Jahre, insbesondere nach der 
Angliederung des Mädchengymnasiums im Jahre 1918 bedeutend 
ausgebaut wurde, faßt es gegenwärtig 21 schöne und helle Klassen
räume, ein Lehrerzimmer, Direktorzimmer, Konferenzzimmer, 
Kanzleiräume, eine schöne und große Aula für das Knabengymnasium 
und eine für das Mädchengymnasium, einen großen mit allerlei 
Gerät ausgestatteten Turnsaal, ein physikalisches und ein chemi
sches Kabinett mit Auditorium, ein naturwissenschaftliches Kabinett 
sowie Bücherei- und Archivräume. Ferner verfügt das Gymnasium 
über zwei große Schulhöfe. Das stattliche Gebäude ist außer seiner 
vorzüglichen Einrichtung als Unterrichtsstätte dank seiner vor
nehmen Bauart und seiner schönen Lage auch eine Zierde für die 
an monumentalen Bauten so arme Stadt.

Das Knabengymnasium hatte in der Zeit seit seiner Gründung 
bis zur Fertigstellung des Gebäudes schon einen beachtlichen Auf
schwung genommen. Von 194 Schülern im ersten Schuljahr 1908/09 
stieg der Stand im darauffolgenden Jahr auf 272 und im Schuljahr 
1910/11 auf 349. Diese ansehnliche Schülerzahl schon in den ersten 
Jahren nach der Eröffnung läßt erkennen, wie notwendig die Anstalt 
in unserer Stadt war. Fast zugleich mit der Uebernahme des neuen 
prächtigen Schulgebäudes trat in der Leitung eine Aenderung ein: 
der bisherige Direktor Johannson folgte einem Ruf nach Libau, an 
seine Stelle trat Hugo von E 11 z aus Riga. Die Umsicht und der 
Weitblick des neuen Direktors trat u. a. dadurch zutage, daß auf 
seinen Antrag hin in den oberen Klassen eine Teilung der Lehr
anstalt in eine klassische und in eine reale Abteilung durchgeführt 
wurde. Der Ausbau der Schule machte auch eine Vergrößerung des 
Lehrkörpers erforderlich, der im Jahre 1912 aus 27 Lehrern bestand. 
Neben den üblichen Fächern wurde im Deutschen Knabengymnasium 
auf den Unterricht in Physik und Chemie sowie auf Körperübung 
besonderer W ert gelegt. Ein schon in der Vorkriegszeit eingerich
tetes physikalisches Kabinett und ein chemisches Laboratorium 
wurden im Lauf der Jahre derart ausgebaut, daß sie einen auf hoher 
Stufe stehenden Unterricht gewährleisten. Ein beweglicher und 
ein feststehender Experimentiertisch, Gleichstromgenerator mit 
Wechselstrommotor, eine Dampfmaschine verbunden mit einer 
Dynamomaschine, Funkeninduktor mit einem Wehneiunterbrecher, 
Kathodenröhren, Röntgenröhren, Apparate zur Demonstration der 
Hertz’schen- und der Teslaversuche, ein Lecher-Apparat zum Messen 
der Länge der elektromagnetischen' Wellen, ein Rowlandsches
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Beugungsgitter zum Messen der Wellenlänge des Lichts, ein Spek- 
tioskop, ein Polarisationsapparat, Fernrohr usw. sowie über 900 
physikalische Apparate anderer A rt stellen die Einrichtung des in 
drei großen Räumen untergebrachten physikalischen Kabinetts dar. 
Für den Chemieunterricht stehen zwei Räume zur Verfügung: das 
Auditorium und der Laboratoriumsraum. Ferner w ird auf praktische 
Arbeit und Handfertigkeit gebührender W ert gelegt. Hierfür stehen 
in mehreren Räumen eine Präzisionsdrehbank, ein Schweißapparat, 
Ambosse, Schraubstöcke, mehrere Hobelbänke, sämtliches W erk
zeug für Schlosser- und Tischlerarbeit usw. zur Verfügung.

Der vorbildliche Aufbau und die ausgezeichnete Erziehungs
arbeit bewirkten, daß das Deutsche Gymnasium schon in der Vor
kriegszeit trotz der kurzen Zeit seines Bestehens als beste Lehr
anstalt dieser Art in L. angesehen wurde. Die Schülerzahl wuchs 
und erreichte im Schuljahr 1913/14 den Stand von 481 Schülern. 
Im Juni 1914 konnte die Anstalt ihre ersten sechs Abiturienten ent
lassen.

Durch den Weltkrieg wurde die Lehranstalt schwer betroffen. 
Das Gebäude wurde sofort von den russischen Behörden beschlag
nahmt und darin ein Lazarett eingerichtet. Der größte Teil der 
Lehrer wurde in alle Winde zerstreut, die Schüler mußten von den 
wenigen zurückgebliebenen Lehrern in Gruppen unterrichtet werden, 
um den Lehrbetrieb nicht ganz zum Stillstand kommen zu lassen. 
Im Sommer 1915 wurde das Gebäude von der deutschen Besatzungs- 
uenorde freigegeben, so daß der Unterricht im neuen Schuljahr 
1915/16 wieder im eigenen Heim geführt werden konnte. Die Schüler, 
die sich im ersten Kriegsjahr zerstreut hatten, fanden sich zum 
großen Teil wieder ein, so daß ihre Zahl im Jahre 1915/16 beieits 
545 erreichte, also höher war als im letzten Vorkriegsjahr. Dank 
der umsichtigen Leitung entwickelte sich die Anstalt selbst in der 
schweren Kriegszeit recht gut, was seinen Ausdruck in folgender 
Schülerbewegung findet: 1916/17 — 645, 1917/18 644 und 19

Das Kriegsende und die Erlangung der Unabhängigkeit durch 
Polen hatte auf die Grundlagen des Gymnasiums keinen wesent
lichen Einfluß. Zwar mußte Direktor von Eltz seinen Posten ver
lassen, doch füllte seinen Platz sofort der ehemalige langjährige 
Lehrer der Anstalten Dr. Alfred W o 1 f aus. Der Lehrbetrieb ging 
in den üblichen Bahnen weiter. Lediglich der Unterrichtsplan wurde 
unter Berücksichtigung der neuen Schulverhaltnisse dem eines
humanistischen Gymnasiums a n g e g h c h e n .  Die Schulei zahl beweg e 
sich weiterhin in aufsteigender Linie. Sie betrug im Schuljahr 
1919 /20  — 809 Schüler, ging im nächsten Jahr allerdings auf 770 
zurück schnellte aber 1921/22 wieder auf 838 empor, um im darauf
folgenden Schuljahr 1922/23 den in der Geschichte des Gymnasiums 
höchsten Stand von 852 Schülern zu erreichen In der Zwischenzeit 
trat in der Leitung des Gymnasiums eine Aenderung ein. An Stelle
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des zurückgetretenen Direktors Dr. Wolf trat im Jahre 1921 Herr 
Direktor Felix von I n g e r s l e b e n ,  der das verantwortungsvolle 
Amt sechs Jahre bekleidete. Es bedurfte großer Umsicht und viel 
guten Willens, die Anstalt in diesen Jahren, da sich in der jungen 
polnischen Staatlichkeit auch im Schulwesen vieles neu gestaltete, 
so zu führen, daß ihr Ansehen und ihre Bedeutung als deutsche 
Schule nicht geschmälert wurde, um so mehr, als das Deutsche 
Gymnasium der polnischen Schulbehörde vom Anbeginn an ein 
Dorn im Auge war und nichts unversucht gelassen wurde, um der 
deutschen Schule zu schaden. Die Schülerzahl ging in den ersten 
Jahren nach dem Weltkrieg zurück, und zwar 1923/24 auf 787, 
1924/25 auf 756, 1925/26 auf 738, 1926/27 auf 713 und sank im Schul
jahr 1927/28 auf 700 Schüler. Dieser Schülerrückgang ist z. T. auch 
mit einer bedauerlichen Entwicklung in einem Feil der deutschen 
Bevölkerung zu erklären, der da glaubte, den neuen Verhältnissen 
dadurch Rechnung tragen zu müssen, daß die Kinder in polnische 
Gymnasien geschickt wurden. Dank dem Umstand jedoch, daß 
der Realgymnasialverein nach Beendigung des Krieges auch das 
in der Kriegszeit gegründete Deutsche Mädchengymnasium über
nommen und im eigenen Gebäude untergebracht hatte, konnte 
in diesen als auch in den späteren noch kritischeren Jahren der 
Schülerrückgang durch entsprechende Verteilung der Lehrkräfte 
leichter ausgeglichen werden. Das Jahr 1928/29 brachte wieder eine 
Aenderung in der Leitung des Gymnasiums, indem zum Direktor 
Prof. Dr. Edmund E r d m a n n  berufen wurde. Jedoch schon nach 
einem Jahr trat Prof. Erdmann zurück. Sein Nachfolger wurde 
Direktor Bruno G u t h k e ,  der dieses Amt bis 1933 bekleidete.

Die Jahre 1928 bis 1933 waren für die Anstalt überaus schwer. 
Die Wirtschaftskrise hatte auch sie stark in Mitleidenschaft gezogen. 
Darüber hinaus wurde von gewissenlosen Volksverrätern und ge
kauften Subjekten gegen das Gymnasium eine üble Hetzkampagne 
geführt, die dazu führte, daß sich die Leitung der Lehranstalt ge
nötigt sah, gegen die Verleumder gerichtlich vorzugehen. Der in 
den vorangegangenen Jahren aus den erwähnten Gründen verzeich- 
nete Schülerrückgang hielt in diesem Zeitabschnitt an, wobei jedoch 
jetzt die Ursache dafür vor allem in der durch die Wirtschaftskrise 
verursachten schwierigen wirtschaftlichen Lage der deutschen Be
völkerung von L. zu suchen ist. So zählte das Knabengymnasium 
im Schuljahr 1930/31 nur 673 Schüler, 1931/32 waren es 658 und 
1932/33 nur noch 568.

Trotz anerkannt guten Unterrichtsstandes und jahrelanger eifri
ger Bemühungen gelang es der Leitung des Deutschen Gymnasiums 
nicht, bei der polnischen Schulbehörde die vollen Rechte einer 
staatlichen Mittelschule zu erlangen. Konnte man der Lehranstalt 
auf keine andere Weise beikommen, so verweigerte man ihr wenig
stens die Rechte einer staatlichen Schule.
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Das Jahr 1933 brachte die Neuordnung des Schulwesens in 
Polen. Sie sah die sechsklassige Volksschule als Vorbereitung ftii 
das Gymnasium, das vierklassige Gymnasium und das zweiklassige 
Lyzeum vor. Diesen neuen Bestimmungen mußte auch im Deutschen 
Gymnasium Rechnung getragen werden. Zunächst mußte das 
Statut des „Realgymnasialvereins“ geändert werden, indem sein 
Tätigkeitsbereich auch auf die Volksschule und das Lyzeum er
weitert wurde. Infolgedessen wurde auch der Name des Vereins 
in „Deutscher Schulverein“ geändert. M it Beginn des Schuljahres 
1933/34 wurde den Vorschriften entsprechend eine Volksschule für 
Knaben mit deutscher Unterrichtssprache eingerichtet, ferner die 
Umgestaltung des Gymnasiums, das bisher aus acht Klassen be
stand, in ein vierklassiges eingeleitet. Im Jahre 1937, als der erste 
neue Gymnasialkursus beendet wurde, erfolgte die Gründung des 
Lyzeums. Um den Schülern eine größere Auswahl im Lyzealunter- 
richt zu ermöglichen," entschloß sich die Leitung des Schulvereins, 
sowohl beim Knaben- als auch beim Mädchengymnasium ein Koedu
kationslyzeum einzurichten, und zwar beim Knabengymnasium ein 
physikalisch-mathematisches und beim Mädchengymnasium ein 
humanistisches Lyzeum. Schüler des Knabengymnasiums konnten 
also das humanistische Lyzeum beim Mädchengymnasium besuchen 
und umgekehrt. Nach einem Jahr, und zwar mit Beginn des Schul
jahres 1938/39 entschloß man sich jedoch auf Drängen der Behörde, 
die zwei Lyzeen zusammenzulegen, so daß jetzt nur ein Lyzeum 
mit einer physikalisch-mathematischen und einer humanistischen 
Abteilung bestand.

Die Leitung der im Jahre 1933 selbständig eingerichteten 
K n a b e n v o l k s s c h u l e  wurde Herrn Oberlehrer R o h  1 0  f f 
übergeben. Die Entwicklung dieser Schule hinsichtlich der Schüler
zahl war jedoch in den ersten Jahren nicht günstig. Während sie 
im ersten Schuljahr von 324 Schülern besucht wurde, ging diese 
Zahl im folgenden Jahr 1934/35 auf 300 zurück, sank im Schuljahr 
1935/36 auf 276, 1936/37 auf 259 und 1937/38 auf 249. Das Schuljahr 
1938/39 brachte zum erstenmal einen Anstieg auf 257 Schüler. Die 
vollen Rechte einer staatlichen Volksschule wurden dei Knaben
volksschule des Deutschen Schulvereins im Jahre 1934 zuerkannt.

Im Gegensatz zur Volksschule war in dem auf neuer Grund
lage aufgebauten Knabengymnasium seit 1933 ein stetiger Anstieg 
der Schülerzahl zu verzeichnen. Diese Entwicklung stellt sich hier 
in diesem Zeitabschnitt wie folgt dar: Schuljahr 1933/34 — 6 Klassen 
und 204 Schüler, 1934/35 — 8 Klassen und 221 Schüler,_.19̂ 5/,36. — 
8 Klassen und 224 Schüler, 1936/37 -  9 Klassen und 254 Schüler, 
1937/38 — 10 Klassen und 288 Schüler und zu Beginn des Schul
jahres 1938/39 zählte das Knabengymnasium in 10 Klassen 30U 
Schüler Die Leitung des Knabengymnasiums übernahm zu Beginn 
des Schuljahres 1933/34 Direktor Franz M i c h e j d a ,  der im Jahre 
1936, einem Ruf an das Pädagogische Lyzeum tolgend, vom Deut
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sehen Gymnasium schied. Sein Nachfolger wurde der bisherige 
Visitator der Mittelschulen, G ł u c h o w s k i .

Die beiden letzten Direktoren waren Polen. Man sah sich ge
zwungen, sie anzustellen, da deutsche Direktoren nicht bestätigt 
wurden und die Gefahr bestand, daß die Schule geschlossen werde. 
Gegen das Gymnasium wurde von polnischer Seite all die Jahre 
eine wüste Hetze geführt. Um dem Treiben Einhalt zu gebieten, 
entschloß sich die Verwaltung des Schul Vereins schweren Herzens,, 
die Leitung der Lehranstalt Polen zu übergeben. Sichtbaren Aus
druck fanden die Folgen des verbrecherischen Treibens gegen das 
Deutsche Gymnasium im Jahre 1933, als am Palmsonntag eine 
Horde Polen und Juden in das Schulgebäude eindrang und die Ein
richtung zerstörte. Aehnliche Anschläge wurden in späterer Zeit 
wiederholt versucht, konnten aber glücklicherweise immer verhin
dert werden.

Deutsches Mädchengymnasiuni und Volksschule.
Der Deutsche Schulverein in L. unterhielt außer den in der 

vorangegangenen Abhandlung geschilderten Lehranstalten für Kna
ben auch solche für Mädchen. Diese Mädchenlehranstalten hatten 
ebenso wie die für Knaben ihren Ursprung in einem Gymnasium, 
wenngleich die Entstehungsgeschichte des Mädchengymnasiums 
eine wesentlich andere als die des Knabengymnasiums ist.

Das Mädchengymnasium wurde im Kriegsjahr 1916 als Lyzeum 
von einem eigens zu diesem Zweck ins Leben gerufenen deutschen 
Lyzealverein eingerichtet. Das Lyzeum und der Lyzealverein 
standen in keinem Zusammenhang mit dem Realgymnasialverein. 
Dennoch bestand von vornherein zwischen beiden Schulorganisa- 
tionen ein freundschaftliches Verhältnis, was seinen Ursprung darin 
hatte, daß beide Vereine zum großen Teil dieselben Mitglieder 
hatten. Jedenfalls ging die Initiative zur Schaffung der neuen 
Mädchenlehranstalt von der deutschen Gesellschaft aus. Man ging 
hierbei von den Erwägungen aus, daß das Mädchengymnasium 
von Erl. Rothert nur vier Klassen hatte, das Bedürfnis aber nach 
einer Vollanstalt für Mädchen vorhanden war. Um die Entstehung 
des Lyzealvereins haben sich besonders Frau L e o n h a r d  t, Frau 
Eduard H ü f f e r, Frau W e n d e  sowie die Herren A. F r i t z  e, 
Alexander W eh r, A. R e u  I, Johannes W e n d e  und Robert W a h l
m a n n  verdient gemacht. Die Satzungen des Lyzealvereins wurden 
bereits am 27. Dezember 1915 genehmigt, zur Eröffnung des Lyzeums 
kam es aber erst am 28. April 1916. Da zur Unterbringung der neuen 
Lehranstalt für den Anfang kein entsprechendes Gebäude vorhanden 
war, wurde sie zunächst mit Bewilligung des Deutschen Realgym
nasialvereins im ersten Stock des Deutschen Gymnasiums unter
gebracht. Es war dies nur ein Notbehelf bis zum Beginn des neuen 
Schuljahres. Am 4. September 1916 wurde das Lyzeum nach dem 
Gebäude des ehemaligen russischen Kronsgymnasiums, König-
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Heinrich-Straße 44, übertragen. Die Leitung des Lyzeums hatte 
Herr Direktor Robert T r e u t  inne. Wie notwendig die Lehr
anstalt in L. L. war, beweist der Umstand, daß sie zu Beginn des 
Schuljahres 1916/17 schon 306 Schülerinnen zählte und m 8 Klassen, 
einschließlich der Vorschulklassen, eingerichtet werden konnte. Im 
Schuljahr 1917/18 stieg die Zahl der Schülerinnen auf 337, un 
nächsten auf 369 und im Jahre 1919/20 auf 396. ,.

Nach Kriegsende hatte die junge Mädchenlehranstalt eine 
schwere Probe zu bestehen. Das Gebäude in der Konig-Heinnch- 
Straße wurde ihr von der Behörde aufgekündigt und mußte mitten im 
Schuljahr geräumt werden. Das Lyzeum wurde daher erneut nac 
dem Gebäude des Deutschen Gymnasiums übertragen. Auch erfolgte 
eine Verschmelzung des Lyzealvereins mit dem Deutschen Real- 
gymnasialverein, womit die Schule in den Besitz des leJ^eren Ve - 
eins überging. Den allgemeinen Schulverhaltnissen in I ölen Rec 
nung tragend, wurde das Lyzeum in ein humanistisches Gymnasium 
umgewandelt. Darüber hinaus mußte der bisherige Direktor reut 
sein Amt verlassen. Die Leitung der Schule übernahm vorüber
gehend die Lehrerin Frl. Alice E h 1 e r t, jedoch wurde bald darauf 
Herr E F o e l s c h  zum Direktor bestellt. Das Deutsche Madchen- 
gymnasium hatte also in kurzer Zeit tiefgreifende Aenderungen und 
große'Schwierigkeiten erfahren. Daß es gelang, diese ohne Schaden 
für die Schule zu überwinden, zeugt zweifellos von ihrem testen

BeSDied'Unsicherheit der Lage brachte im Schuljahr 1920/21 einen 
Rückgang der Schülerinnenzahl auf 323 mit sich. Einen herben 
S  erlitt die Schule in dieser Zeit durch das Hmscheiden des 
Direktors E. Foelsch, nach dessen Tode Frl. Alice E h l e j t  erneut 
mit der Leitung betraut wurde. Die Krisenzeit war^aber b^ d u b e ^  
Kunden. Die Unterbringung beider Lehranstalten n de - 
bäude hatte viele gute Seiten, vor allem war , ̂ T / l2  brachtS
Verwaltung billiger. Schon das nächste Schuljah - — ] i h  
wieder einen Anstieg der Schülermnenzahl auf 370 I).a z u g l eh
auch die Zahl der Schülerinnen der 6. Klas* y J eg¿ b e n  geführt 
gang der 7. und 8. Klasse bisher gemeinsam mit den 1Knuben gehn r 
w u rd e  erwies sich die Einrichtung dieser Klassen auch Denn 
Ä e S in a s S m n o t w e n d ig .  Da es an 
wurde das vierte Stockwerk für Schulraum
des Schuljahres 1923/24 wurde die /. Kass L j 11,
wurde der bisherige Seminarlehrer der der Anstalt bis

vorManIdd D i^E rö ffm n ^^e ^S18.nKlasse erfolgte im September 
19M womit der volle Bestand eines Gymnasiums erreicht war ie 
Schülerirtnenzahlen waren in den
Oie Kntwicklung stellt sreh w,e ^  /2f  ' \ t 5/26 -  367,
360 Schülerinnen, 1923/24 — 00-,
1926/27 — 379, 1927/28 — 377.
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Das Mädchengymnasium hatte dank seiner vorzüglichen Ein
richtung, der guten Lehrkräfte und der großen lichtvollen Klassen
räume und nicht zuletzt angesichts der guten Lehrerfolge im Lauf 
der Jahre großes Ansehen und Anerkennung gewonnen.

Die nach 1928 eingebrochene Wirtschaftskrise hatte auch das 
Mädchengymnasium in Mitleidenschaft gezogen, wenngleich nicht 
in dem Mass, wie das Knabengymnasium. Und zwar fiel die Zahl 
der Schülerinnen im Schuljahr 1930'31 auf 356, 1931/32 auf 327 und 
1932/33 auf 285.

Das nächste Jahr brachte die Neuordnung des Schulwesens. 
Das Gymnasium' wurde den Gesetzesbestimmungen zufolge vier- 
klassig eingerichtet, an Stelle der Vorschulklassen wurde eine selb
ständige Volksschule für Mädchen geschaffen. Das Mädchen- 
gymnasium, dem die vollen staatlichen Rechte bisher ebenso wie 
dem Knabengymnasium vorenthalten wurden, erhielt diese jetzt zu
erkannt, während die Volksschule die Rechte mit Beginn des 
nächsten Schuljahres erhielt. Damit war die Neuordnung auch in 
der Lehranstalt für Mädchen zur vollsten Zufriedenheit durch
geführt. M it dem Jahr 1933 war auch die schlimmste Wirtschafts
krise überwunden. In der Folge war im Mädchengymnasium wieder 
ein Aufstieg der Schülerinnenzahl zu verzeichnen. Im Schuljahr 
1933/34 zählte das Mädchengymnasium 128 Schülerinnen, 1934/35 
142, 1935/36 — 142, 1936/37 — 154, 1937/38 — 187 und 1938/39 — 173.

Die V o l k s s c h u l e  für Mädchen wurde der Leitung der bis
herigen Lehrerin des Mädchengymnasiums, Frl. Olga R o l l e r  unter
stellt. Ebenso wie in der Volksschule für Knaben war auch hier in 
den ersten Jahren ein Rückgang des Schülerstandes zu ver
zeichnen, was wohl auf die Gründung einer anderen privaten 
deutschen Volksschule in L. zurückzuführen ist. Im Schuljahr 1933/34 
zählte die Mädchenvolksschule 175 Schülerinnen, 1934/35 — 163, 
1935/36 — 152, 1936/37 — 147, 1937/38 — 157 und 1938/39 — 173.

Zu Beginn des Schuljahres 1937/38 wurde beim Mädchen
gymnasium, wie bereits bemerkt, ein Koedukationslyzeum mit einer 
humanistischen Abteilung eingerichtet, das sowohl von den Absol
ventinnen des Mädchengymnasium als auch von den Absolventen 
des Knabengymnasium besucht werden konnte. Als sich jedoch die 
Leitung des Schulvereins im nächsten Jahr um die staatlichen Rechte 
für die Lyzeen bewarb, stellte sich heraus, daß diese für das huma
nistische Lyzeum beim Mädchengymnasium verweigert wurden. 
Angesichts dessen entschloss man sich für die Zusammenlegung des 
humanistischen Lyzeums beim Mädchengymnasium mit dem mathe
matisch-physikalischen, was zu Beginn des Schuljahres 1938/39 
erfolgte. Dieses nunmehr aus zwei Abteilungen bestehende Lyzeum 
wurde dem Direktor des Knabengymnasiums unterstellt.

Die in diesem Abschnitt aufgezählten Lehranstalten wurden, 
wie schon bemerkt, vom Deutschen Schulverein (früher Deutscher 
Gymnasial- und Realschulverein) unterhalten. Dieser Verein und die
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an seiner Spitze stehenden Männer haben sich um die Erhaltung 
und Entwicklung dieser deutschen Bildungsstätte in L. unvergäng
liche Verdienste erworben. Besonders kann das von den jeweiligen 
Vorsitzenden des Vereins gesagt werden. Nur drei Männer haben 
dieses verantwortungsvolle und schwere Amt im Lauf der Jahre 
bekleidet, und zwar: seit der Gründung des Vereins im Dezember 
1907 bis zu seinem Tode im Jahr 1915 Manufakturrat Ernst L e o n 
h a r d t ,  vom Jahr 1915 bis zum 5. Mai 1929 Baumeister W e n d e  
und von dieser Zeit an Arthur T h i e l e .

Die Arbeit des Schulvereins war insbesondere in der Nach
kriegszeit ungemein schwer. Ausser wirtschaftlichen gab es viele 
andere Schwierigkeiten, die insbesondere infolge des deutschen 
Charakters der Bildungsanstalt entstanden, zu überwinden.

Volksschule von Frl. Benndorf.
Als einziger wirklicher Zuwachs des deutschen Schulwesens 

in L. in der Nachkriegszeit ist die private Volksschule mit deutscher 
Unterrichtssprache für Knaben und Mädchen von Frl. Johanna 
B e n n d o r f  zu verzeichnen. Im Jahr 1932 erlangte Erl. Benndorf 
die Genehmigung zur Eröffnung der Schule und richtete noch in 
demselben Jahr die erste Klasse der 7klassigen deutschen Lehr
anstalt ein. Die Schule befand sich zunächst im Aufbau und erlangte 
im Schuljahr 1938/39 ihren vollen Bestand von 7 Klassen.

Die Anfänge dieser deutschen Volksschule waren sehr be
scheiden. So zählte sie im Schuljahr 1933/34, d. i. das zweite Jahr 
ihres Bestehens, kaum 30 Schüler. Die schwierige Lage der öffent
lichen deutschen Volksschulen in L. kam aber der Benndorfschen 
Schule zugute, da Eltern, die ihr Kind in einer öffentlichen deutschen 
Volksschule nicht unterbringen konnten, sich den privaten deutschen 
Schulen, davon in grossem Mass der Benndorfschen Volksschule, 
zuwandten. So wurden die unteren Klassen dieser Lehranstalt 
immer stärker. Ini Schuljahr 1936/37 zählte die Schule bereits 126 
Schüler, 1937/38 waren es 160 und im Jahr 1938̂ 39, da die Schule 
zum erstenmal ihren vollen Bestand erreicht hatte, betrug der 
Stand der Schule 175 Kinder.

Die deutsche Schule in Karolew.
Endgültiger Verlust nach langem Kampf.

Wie bereits an anderer Stelle vermerkt, befand sich auch in 
dem Vorort Karolew eine deutsche Schule. Das traurige Geschick 
dieser deutschen Bildungsstätte verdient eine besondere Behand
lung, da es beredtes Zeugnis ablegt von dem zähen Ringen der 
Deutschen von L. um ihre Schule beginnend von ihrer Einwanderung 
bis zur Brechung der Polenherrschaft.

Die inzwischen der Stadt einverleibte Ortschaft Karolew 
wurde im Jahr 1852 als deutsches Kolonistendorf gegründet. Bei
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Abschluß der Kaufakte zwischen dem Besitzer der Ländereien 
Karol Lubowidzki (nach dessen Vornamen die Kolonie benannt 
wurde) und den deutschen Kolonisten, wurden dem Don bzw. der 
Kolonie vom Besitzer des (lutes auf Grund eines besonderen Ver
trages 7 Morgen Land für die Schule und weitere 7 Morgen für die 
Dorfschmiede zur Verfügung gestellt. Die Iatsache, dass in dem 
Vertrag nicht besonders hervorgehoben wurde, es handle sich 
um eine d e u t s c h e  Schule für die d e u t s c h e  n Kolonisten, 
sondern allgemein die Rede von einer Dorfschule ist, sollte die 
Karolewer Deutschen später um ihr verbrieftes Recht bringen.

Sechs Jahre nach der Niederlassung der ersten deutschen Ko
lonisten in Karolew, und zwar im Jahre 1858 wurde die Schule in 
Karolew als deutsche Schule gegründet. Da Karolew ein besonderes 
Kantorat wurde (zur Konstantiner evangelischen Gemeinde ge
hörig), wurde die Schule in der Folge Kantoratsschule. Sie blieb 
von der allgemeinen Strömung der russischen Schulpolitik nicht 
verschont, behielt aber ihr deutsches Gepräge so lange, wie sie 
von den Deutschen bzw. von der Kantoratsgemeinde allein ver
waltet wurde.

Als jedoch 1908 und in den folgenden Jahren viele Kantorats- 
schulen in deutsche Regierungsschulen umgewandelt wurden, glaub
ten auch unsere Karolewer Deutschen die Schulfrage auf diesem 
Wege am besten zu lösen. Einem diesbezüglichen Gesuch gab die 
russische Schulbehörde statt, und die Kantoratsschule wurde im 
Jahre 1911 von der deutschen Schulkommission als städtische 
deutsche Anfangsschule Nr. 20 übernommen. Sie verblieb aber 
weiterhin im Kantoratsgebäude.

Nachdem die im Lauf der Jahre in Karolew sesshaft gewordene 
polnische Bevölkerung bereits früher den Deutschen das Schulland 
strittig gemacht hatte, erhob sie nun auch Anspruch auf die seit 
Anbeginn deutsche Schule. Nachstehendes Antwortschreiben des 
Chefs der Schuldirektion an den Stadtpräsidenten auf eine dies
bezügliche Anfrage gibt Aufschluss über den Lauf der Dinge im 
Streit um die deutsche Schule und das dazugehörige Land in Ka
rolew:

„Leiter der Lodzer Schuldirektion 
Nr. 18 214

Petrikau, den 27. August 1913
An den

Herrn Stadtpräsidenten von Lodz.

Gestützt auf die Anordnung des Herrn Petrikauer Gouverneurs 
vom 23. Juni d. J. Nr. 10 898, die m ir zusammen mit einem Gesuch 
der Einwohner polnischer Nationalität und einem Schreiben in 
Sachen der Umbenennung der gegenwärtigen Anfangsschule in 
Karolew der ehemaligen jetzt der Stadt Lodz einverleibten



115 Jahre K am p f 61

Kolonie — zugestellt wurde, habe ich die Ehre, Euer Hochwohl
geboren folgendes mitzuteilen:

Aus einem in der Schuldirektion vorliegenden Schreiben geht 
hervor, dass, wie aus der vorliegenden Liquidationstabelle ersicht
lich ist, 7 Morgen Land als Schulland galten (Schreiben des Aeltesten 
der Gemeinde Brus vom 6. November 1887, Nr. 3052) und angesichts 
des Umstandes, dass in dieser Zeit im Dorf Karolew eine Schule 
nicht vorhanden war (es gab nur ein Kantorat), dieses Land auf 
Anordnung des Chefs der Direktion vom 17. November 1887, 
Nr. 5218, dem Kantorat abgenommen wurde und daher verpachtet 
werden musste, wobei die erzielte Summe den Schulgeldern hin
zuzurechnen wäre.

Durch Beschluss der Dorfversammlung vom 18. Dezember .1888 
wurde das Land der Schule in Retkinia überwiesen; dieser Be
schluss wurde vom Chef der Direktion durch Schreiben vom 
16 März 1889, Nr. 5960,"bestätigt. Als jedoch von den Einwohnern 
des Dorfes Karolew ein Gesuch um Eröffnung einer Schule im 
Dorf eingereicht und die Eröffnung genehmigt wurde, entschied 
der Chef der Schuldirektion, dass die 7 Morgen Land der Schule 
in Retkinia abzunehmen und der Karolewer Schule zur Verfügung 
zu stellen sind. Unter den Einwohnern von Karolew, die das Gesuch 
um Eröffnung der Schule unterschrieben haben, befinden sich so
wohl Polen wie Deutsche, weshalb die Schule weder als polnisch 
noch als deutsch bezeichnet wurde. Woher die Benennung „deutsch 
für die Karolewer Schule gekommen ist, (Schreiben des Chefs dei 
Lodzer Schuldirektion an den Herrn Stadtpräsidenten von Lodz 
vom 16. Januar 1909 Nr. 17 568) geht aus dem vorhandenen Tat
bestand keinesfalls hervor.

Daher bin ich der Meinung, dass der Standpunkt der Ange
hörigen der polnischen Nationalität — die Karolewer Schule auch 
fernerhin als eine für alle Nationalitäten bestimmte allgemeine 
städtische Schule zu betrachten — als berechtigt anzusehen ist.

Eür den Chef der Schuldirektion 
gez. A. Chodzko.

Ein anderes Schreiben vom 20. August 1913 , Nr. 18844, e,jlth^  
den endgültigen Entscheid des Chefs der Schuldirektiom a. 
Schule Nr. 20 nicht mehr als deutsche, sondern als a l^m em e Ra 
rolewer Schule zu bezeichnen ist. Sie erhielt nun die a fe rnen  
Nummernfolge der städtischen Schulen Nr. 40. Zugleich mit d ese 
Entscheid des Chefs der Schuldirekt,on wurde das Karo ewe 
Schulland endgültig der Stadtverwaltung unterstellt. D,e Karo ™  
Deutschen hatten also sowohl ihre Schule als auch ihr Schulland

Verl Um wenigstens einen Teil des S ehendes  zu rettens machten 
die Deutschen von Karolew noch einen Versuch. Man tia t an die



62 O tto  H e ike

werden sollte. Dieser Plan stiess aber auf polnischer Seite auf ent- 
srhiodenen Widerstand. Polnischerseits wurden Proteste an den

das ganze Schulland der Stadt verfiel.
Die Schule, die sich noch eine Zeit hindurch im Kantorats- 

gebäude befand, wurde später von der Stadtverwaltung nach einem 
anderen Lokal übertragen. Dadurch ging der Kontakt der deutschen 
Bevölkerung mit dieser Lehranstalt ganz verloren, die in der böige 
eine rein polnische wurde. Die Karolewer Deutschen blieben somit 
ganz ohne deutsche Schule, und dieser Zustand währte bis 1930.

Wiederholte Bemühungen um Eröffnung einer deutschen Schule 
in Karolew in der Nachkriegszeit blieben zunächst ohne Ergebnis. 
Erst im Jahr 1930 gelang es, dife Genehmigung zur Eröffnung einer 
privaten deutschen Volksschule in Karolew zu erlangen Da die 
Kinderzahl für eine volle siebenklassige deutsche Volksschule nicht 
reichte, wurde eine vierklassige gegründet. Die Karolewer Deutschen 
hatten sich an die evangelische Kirchenbehörde mit der Bitte um 
Unterstützung ihrer Bestrebungen gewandt. Die Hilfe wurde ihnen 
zuteil. Die Schulgründung wurde in der Weise vorgenommen, dass 
der damalige Superintendent der Lodscher Diözese Pastor Julius 
D i e t r i c h  formell als Besitzer der Schule bei der Behörde ange
meldet wurde. . ,

Die Karolewer Deutschen waren glücklich, nun wieder eine 
deutsche Schule zu besitzen. Ihr Unterhalt konnte nur in geringem 
Maß durch die niedrigen Schulgebühren bestritten vverden. rü r die 
Schule wurde von allen Deutschen in Karolew in vorbildlicher 
Weise gemeinschaftlich gesorgt, sie wurde das Sorgen- und zu
gleich Freudenkind aller, die sich in der einst rein deutschen Ko
lonie noch zum Deutschtum bekannten. Diese Aufgabe fiel den 
Karolewer Volksgenossen nicht leicht, da sie fast ausschliesslich 
der ärmeren Bevölkerungsschicht angehören und ihnen von keiner 
Seite geholfen wurde.

Nicht lange jedoch währte die Freude über die Wiedererlangung 
einer deutschen Schule in Karolew. Unter der Begründung, daß die 
Unterrichtsergebnisse zu gering seien, wurde die Schule im Sommer 
1937 von der Schulbehörde geschlossen. Bemühungen um die W ie
dereröffnung der Schule bzw. um Eröffnung einer neuen blieben 
erfolglos. In dem abschlägigen Bescheid des Unterrichtsministeriums 
wurde die von den Karolewer Deutschen gebotene gesetzlich vor
gesehene Sicherung des Unterhalts der Schule flii ungenügend bc-

sandt, in der polnischen Presse wurden Angriffe gegen die Deutschen 
unternommen („Rozwój" vom 18. November 1913, Nr 276). Der 
deutsche Vorschlag wurde angesichts dessen abgelehnt, so dass

funden.
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Hier kann den verantwortlichen deutschen Kreisen in L. dei 
Vorwurf nicht erspart bleiben, daß sie die schwache Schar der Ka
rolewer Volksgenossen in ihrem Kampf um die Wiedereröffnung der 
Schule allein Hessen, obgleich in der deutschen Presse die Karo
lewer Schulangelegenheit eingehend behandelt wurde. Es handelte 
sich hauptsächlich darum, dass die von der Schulbehörde geforderte 
Sicherung der materiellen Existenz der Schule, die in der Expo
nierung einer Summe von etwa 4 000 Zloty in bar oder in W ert
papieren bestand, nicht aufgebracht wurde.

Das Deutsche Lehrerseminar.
Eine nicht nur für L „ sondern darüber hinaus für das gesamte 

Deutschtum des Ostens wichtige Bildungsanstalt hatte in jüngerei Zeit 
in L. Unterkunft gefunden: das Deutsche Lehrerseminar. Diese An
stalt war für die deutsche Volksgruppe im ehern. Polen von grossem 
Segen. Hier wurden die deutschen Lehrer für ihren so überaus wich
tigen Beruf ausgebildet, die dann im ganzen Lande das deutsche Kind 
die Sprache der Väter lehrten. Leider blieb das Deutsche Lehrer
seminar nicht erhalten: es ist, wie so vieles deutsche Kulturgut 
in diesem Lande der polnischen W illkür zum Opfer gefallen.

Da eine Arbeit über die Geschichte des Deutschen Lehrer
seminars in L. von dem langjährigen und verdienstvollen ehemaligen 
Lehrer dieser Anstalt Julius R a t h s  im Manuskript bereits vor
liegt, sei mit dessen freundlicher Einwilligung eine von ihm zusam- 
mengesteHte Chronik des Seminars hier wiedergegeben.

„Der Krimkrieg, welcher um die Mitte des 19. Jahrhunderts 
zwischen Russland und den Westmächten ausgetragen wurde und 
zu Ungunsten Russlands ausfiel, hatte sogar den despotischen Zaren 
Nikolaus den Ersten von der Notwendigkeit grundlegendci Ke 
formen zu überzeugen vermocht. Noch auf seinem steJ e'^ ' r r 
beschwor er seinen Sohn und Nachfolger Alexander, sein Möglich 
stes zur Hebung des Wohlstandes der Bevölkerung und des Keicnes
zu tun. . „ . . .

Zar Alexander der Zweite begann seine reformatorische 1 a ig- 
keit mit der Befreiung der Bauern von der Leibeigensc ia ’ R 
als das grösste aller Uebel ansah, und das mit Recht ohne  ̂ Be
freiung der Bauern, die etwa 90 Prozent der ganzen Bevölkerung 
ausmachten, war an eine kulturelle und ma er 
Bauern nicht zu denken. Im Jahre 1861 eriiess er einenOJkas der 
nicht bloss die Leibeigenschaft aufhob, aber auch den Bauern 
das von ihnen bearbeitete Land das E.gentumsre^t zuerkann^ 
lm Königreich Polen geschah dies erst im Jahre 1864 nach der 
Niederringung des Novemberaufstandes. .. ,

Noch in demselben Jahre erschien ein Edikt, d a s  die Gründung 
von Schulen auf nationaler Grundlage zum Ziel hatte. Leider zeigten
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die befreiten Bauern wenig Verständnis für Bildung und Schulen. 
Anders lagen die Verhältnisse bei den deutschen Kolonisten, die aus 
Ländern eingewandert waren, wo das Schulwesen bereits in hoher 
Blüte stand. Die Gründung von Schulen lag ihnen umsomehr am 
Herzen, als der Lehrer in Vertretung des Pastors die kirchlichen 
Handlungen verrichten musste.

Die ersten deutschen Schulen waren durchweg Kantorate, d. h. 
Kirchenschulen. Die Kantoren waren meistens entgleiste Hand
werker, die beim Ortspastor eine Prüfung im Schreiben, Lesen und 
Rechnen bestehen mussten. Ihre Besoldung war gering: die Nutz- 
niessung einiger Morgen Land, Schüttung und ein Gehalt von 15 
bis 60 Rbl. jährlich. Zu den Extra-Einnahmen gehörte das Neujahrs
singen, das ihnen einige Rubel in bar, Speck, Wurst und recht viel 
Bohnen einbrachte. Dieser letzten Gabe wegen wurden die Kan
toren von den „Elementarlehrern'' Schabbelpracher genannt.

Die Pastoren hatten allen Grund, mit den Kantoren zufrieden 
zu sein. Nicht so die Schulbehörden, die an den Lehrer höhere For
derungen stellten. Die Regierung drängte auf Eröffnung von Ele
mentarschulen. Woher aber sollten die Lehrer kommen, wenn es 
im ganzen Lande nicht eine Lehrerbildungsanstalt gab?

Diesem Uebel sollte nun durch Gründung von besonderen 
Lehrerbildungsanstalten abgeholfen werden.

Dank den Bemühungen des damaligen General-Superintendenten 
Julius L u  d w i g ,  die vom Statthalter Grafen Berg eifrig unterstützt 
wurden, konnte im Jahre 1866 in Warschau die Evangelische Deut
sche Hauptschule gegründet werden. Diese bestand aus einem 
Knabengymnasium, einem Mädchengymnasium und Pädagogischen 
Kursen. Die Gründungsurkunde der Kurse, in russischer und deut
scher Sprache verfaßt, lautet wie folgt:

„Am 17. (29.) April des Jahres 1866 sind, auf Grundlage des 
unter dem 5. (17.) Januar dieses Jahres Allerhöchst bestätigten 
Statuts der Deutschen Evangelischen Hauptschule in Warschau, 
und mit Genehmigung Seiner Durchlaucht des Grafen Statthalters 
im Königreich, die bei dieser Schule bestehenden pädagogischen 
Curse zur Ausbildung von Lehrern für die evangelischen Elementar
schulen eröffnet worden, in Gegenwart der Mitglieder des Admini
strationsrats des Königreichs, des Generaldirektors des öffentlichen 
Unterrichts, des Ehrenkurators der Anstalt, des Chefs der W ar
schauer Unterrichts-Direction und der Mitglieder des Evangelisch- 
Äugsburgischen und Reformierten Konsistoriums".

Die drei Schulen standen unter der Leitung eines gemeinsamen 
Direktors. Erster Direktor der Hauptschule war B e e k m a n n ,  
Ehrenkurator war der Präses des Evangel. Konsistoriums General- 
Leutnant M i n c k w i t z .  Zum Inspektor der Kurse wurde der 
ausgezeichnete Pädagoge Paul Z ä n k e r  aus Deutschland berufen. 
Aufgenommen wurden nur Schüler evangelisch-augsburgisclieu und
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reformierten Bekenntnisses. Die Dauer des Lehrganges war auf 
3 Jahre bestimmt.

Auf besonderen Wunsch des Grafen Berg wurden die Kurse 
in dem Schulgebäude der Warschauer Evangelischen Gemeinde 
untergebracht, zu dessen Bau er 12 000 Rbl. zur Verfügung gestellt 
hatte. Für die Wohnung des Inspektors mussten jährlich an die 
Gemeinde 275 Rbl. entrichtet werden. Das Internat befand sich in 
einem gemieteten Lokal.

Das Statut sah, außer dem Leiter der Kurse, nur noch 3 fest 
angestellte Lehrer vor: einen für die mathematischen Fächer und 
2 für Musik und Gesang. Die übrigen Fächer sollten von den Lehrern 
der Gymnasien erteilt werden. Zur Unterstützung unbemittelter 
Schüler waren 2400 Rubel jährlich bestimmt.

An die Eintretenden konnten, gemäß dem Stande der Volks
schule, nur sehr geringe. Anforderungen gestellt werden; wer einiger
maßen lesen und schreiben konnte, wurde schon aufgenommen. 
Zur praktischen Ausbildung stand den Zöglingen die sogenannte 
„A-Klasse“ der evangelischen Gemeindeschule zur Verfügung.

In einem Gedicht aus jener Zeit, von dem leider nur Bruchteile 
auf uns gekommen sind, heißt es:

Es sind bereits drei volle Jahr, 
daß Warschau hat ein Seminar; 
und jeder preußische Bettelmann 
kommt hier als Oberlehrer an.

Die meisten der damaligen Lehrer stammten tatsächlich aus 
Deutschland. So — außer Zänker — der Mathematik-Lehrer Franz 
S c h ü t z e ,  der Deutsch-Lehrer Otto M e d n i g  und die Musik
lehrer August F r e y e r und Alexander K 1 e m k e.

Schütze war zugleich Leiter des Internats; von ihm heißt es 
in dem erwähnten Gedicht:

Und sollte jemand bleiben liegen,
den würd’ Herr Schütz beim Kragen kriegen.

Am bekanntesten von allen Mitarbeitern Zänkers ist wohl 
Freyer geworden, und zwar durch das von ihm verfaßte „Freyer- 
sche Choralbuch“ . Seine Mutter war eine geborene Bach.

Im Jahre 1868 stattete der damalige russische Unterrichtsmim- 
ster Tolstoj den Kursen einen Besuch ab. Er glaubte feststellen 
zu müssen, daß die Zöglinge die russische Sprache mangelhaft be
herrschen. Daraufhin wurden Maßnahmen zur Verdrängung dei 
deutschen Unterrichtssprache getroffen. Freyer wurde 1868 pen
sioniert, Schütze 1870 entlassen, Zänker mußte 1871 zurucktreten. 
Zum Inspektor der Kurse wurde nun Friedrich P a p m e h l  berufen, 
der vorher eine Zeitlang in L. tätig war. Er war gewissenhaft und 
fleißig, ließ aber das Lehrgeschick seines Vorgängers vermissen.
Deutsche WUaensch. Z e itsch r. i.  W arthe land . H e ft  2. 1941). . 0
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Obgleich er selbst Pädagogik erteilte, anerkannte er nur eine 
Methode: die des Auswendiglernens. Papmehl war eben 1 heologe, 
nicht Pädagoge.

Int Jahre 1872 wurde die Hauptschule vollkommen umgestaltet, 
und zwar entstanden daraus: das 4. männliche Gymnasium, das 
3. weibliche und an Stelle der Pädagogischen Kurse das evangelische 
Lehrerseminar m i t  r u s s i s c h e r U n t e r r i c h t  s s p i  a c h c. 
Die drei Anstalten hatten auch weiterhin einen gemeinsamen 
13 i rekto r

Die Einführung der russischen Unterrichtssprache trug nicht 
gerade zur Hebung der Anstalt bei. Die Schüler, die durchweg aus 
deutschen Kreisen stammten und die russische Sprache beim Ein
tr it t  nur schwach beherrschten, hatten einen schweren Stand, und 
das umsomehr, als der Deutschunterricht auf 2 Wochenstunden 
beschränkt wurde. Die evangelische Gemeindeschule wurde der 
Aufsicht des Seminarinspektors entzogen. Zu den praktischen Stun
den wurden dann einige Schüler dieser Schule ins Seminar hinauf
geschickt. Daß die pädagogische Ausbildung der Zöglinge darunter 
leiden mußte, liegt auf der Hand; dies stellt auch der Chef einei 
Schuldirektion in einem Schreiben an das Kuratorium ausdrück
lich fest.

Im Jahre 1874 wurde Direktor Beekmann durch W u 111 ab
gelöst, der aber schon nach 2 Jahren dem Russen S t e f a n o -
w i t s c h  den Platz räumen mußte.

Da die Zahl der Elementarschulen ständig zunahm, konnten die 
Seminare (es waren im Königreich 10) den Bedarf an Lehrern nicht 
decken. Die Regierung traf wohl gewisse Maßnahmen zur Förde
rung des Lehrerberufs: so wurden z. B. die Lehrer vom aktiven 
Militärdienst befreit trotz Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, 
aber der Erfolg blieb aus. Der Grund lag in der unzulänglichen 
Besoldung der Lehrer. In einem Bericht schreibt Papmehl wörtlich: 
„Es ist allgemein bekannt, daß jeder Tagelöhner viel leichter mehr 
verdienen kann, als ein Lehrer. Das beste der vorliegenden An
gebote ist das mit einem Gehalt von 118 Rubel jährlich; solche 
Angebote können auf einen Jüngling keinen Reiz ausüben.

In den 70iger Jahren hatte im ganzen russischen Reich eine 
starke Reaktion eingesetzt. In den regierenden Kreisen hatte man 
sich wieder zu der Ansicht des Zaren Nikolaus des Firsten bekehrt, 
daß Gymnasien nicht für Söhne von Köchinnen gegründet seien. In 
den 80er Jahren wurden die Zügel der Reaktion noch straffer an
gezogen. Die Schulen wurden nur noch als Mittel zur Russifizierung 
angesehen und von diesem Standpunkt bewertet. Den Höhepunkt 
erreichte die Russifizierung zur Zeit des Kurators Apuchtin.

Zu den langjährigen Mitarbeitern Papmehls gehörten: der 
Mathematik-Lehrer Eusebius K l i m m  und der Musiklehrer Alexan
der K 1 e m k e. Klimm war evangelischer Pole. Sein Unterricht 
war äußerst knöchern und steif. Die Apparate für Physik standen
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jahrein jahraus in einem verschlossenen Schrank und konnten von 
den Schülern höchstens durch die Glasscheiben bewundert werden. 
Klemke stammte aus Königsberg, der Stadt der „reinen Vernunft , 
wie er sich auszudrücken pflegte. Leider fehlte ihm selber diese 
reine Vernunft. Sein Hauptbestreben ging dahin, die Kirchenmusik 
zu reformieren, wobei er das Schwergewicht auf den Rhythmus 
legte. Er war ein guter Orgelspieler, besaß aber keinerlei Begabung 
für den Lehrerberuf. Seine Gesang- und Musikstunden ai teten oft 
in regelrechte Katzenmusik aus.

Im Jahre 1894 wurde Papmehl pensioniert; der Russe M o r o - 
s o w trat an seine Stelle, wurde aber nach kurzer Tätigkeit wieder 
versetzt. Ihm folgte Appolonius Z a 1 e s s k i, der eine strenge Kaser- 
nen-Disziplin einführte und die Russifizierung mit Volldampf betiieb. 
Er setzte es beim Kurator Apuchtin durch, daß die ersten 2 Russen 
zur Stärkung des russischen Einflusses •aufgenommen wurden. Im 
nächsten Jahre wurden wieder 2 Russen aufgenommen. Nun ver
suchte Zalesski diese Ausnahme zur Regel zu machen, stieß aber 
beim Kurator Ligin, der Apuchtin abgelöst hatte, auf entschiedenen 
Widerstand. Zalesski gelang es auch, den Etat des 1. Musiklehrers, 
der 900 Rubel betrug, für den Lehrer Kladinow zurückzugewinnen, 
trotzdem Kladinow nur 6 Stunden wöchentlich erteilte, während 
Klemke bei 19 Stunden nur 720 Rubel hatte; dabei war er auch 
Leiter des Internats.

Nach Zalesski wurde Morosow zum zweiten Mal Inspektor des 
Seminars. Ueberhaupt wechselten die russischen Inspektoren recht 
häufig, und zwar aus folgenden Gründen: 1. weil die Russen im 
Königreich nur 20 Jahre zu dienen brauchten, 2. weil die Lehrer 
des Warschauer Seminars schlechter besoldet wurden als in an
deren Seminaren. Kein Inspektor unterließ es, dagegen Klage zu 
fiiUrpn r w k tn r  W  n k k e r verlangte ganz kategorisch eine Aut-

verständlich, daß die Pastoren den Wunsch
5*
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hegten, zur Ausbildung von Kantoren und Organisten eine Anstalt 
nach eigenem Gutdünken zu gründen. Den ersten Versuch machte 
Pastor Gundlach in Kamień bei Cholrn. Die Schule bestand nui 
kurze Zeit. Im Jahre 1903 wurde der Versuch in Warschau wieder
holt; der Unterricht sollte in den Nachmittagsstunden in den Räu
men des Seminars stattfinden. Aber auch dieser Versuch scheiterte 
an den Schwierigkeiten, die seitens der Behörden gemacht wurden.

Nach dem japanischen Kriege, den Rußland verlor, wehte im 
ganzen Reiche wieder Frühlingsluft. Auch auf dem Gebiete des 
Schulwesens wurden Zugeständnisse gemacht. Im Warschauer 
Seminar wurden wieder zwei Stunden* Deutsch, eine praktische 
Rechenstunde in deutscher Sprache und eine Stunde wöchentlich 
Polnisch erteilt. Die damit verbundenen Unkosten deckte das Kon
sistorium Man ging sogar soweit, daß eine Verordnung erlassen 
wurde laut welcher der gesamte Mathematik-Unterricht in deut
scher Sprache zu erfolgen habe; aber schon im Dezember desselben 
Jahres wurde diese Verordnung rückgängig gemacht.

Im Jahre 1907 wurde vom Kuratorium ein Entwurf ausgearbeitet, 
laut dem in allen Seminaren der 4jährige Kursus eingeführt werden 
sollte. Zur Unterbringung der neuen Klasse sollte das Konsistorium 
das Gebäude auf stocken lassen. Das Konsistorium lehnte ab; es 
hatte nämlich die Absicht, das „russische Seminar“  — im Einver
nehmen mit der Gemeinde — auszusiedeln und in den Räumen eine 
eigene Schule unterzubringen. Zwischen Konsistorium und Kurato
rium bestand schon seit längerer Zeit ein gespanntes Verhältnis, 
das durch die Tätigkeit des rationalistisch eingestellten Religions
lehrers Pastor Palsa noch vertieft wurde.

Zum drittenmal wurde nun versucht, ein Kantorenseminar zu 
gründen. Diesmal in I omaschow. Die Statuten des zu gründenden 
Seminars wurden vom Kuratorium an den Direktor des Warschauer 
Seminars Kosminski zur Begutachtung geschickt. Kosminski sah 
in dem Kantorenseminar einen Konkurrenten für das Lehrerseminar 
und nahm eine ablehnende Stellung ein. Er schrieb wörtlich. „An
statt die Gründung eines Kantorenseminars zu gestatten, möge die 
Behörde veranlassen, daß das Evangelische Konsistorium einen 
Teil der Unkosten zum Unterhalt des bereits bestehenden W ar
schauer Seminars beitrage. Auf das Ersuchen, wenigstens etwas 
mitzuhelfen bei der kostspieligen Instandsetzung der Orgel, auf der 
die zukünftigen Kantoren der evang.-augsb. Gemeinden spielen 
lernen, habe ich kein Entgegenkommen und nicht einmal eine Ant
w ort erhalten. Im Gegenteil, das Kirchenkollegium hat ein Gerichts
verfahren zwecks Aussiedlung des Seminars aus dem der Gemeinde 
gehörenden Gebäude eingeleitet.'' Daraufhin wurde die Bestätigung 
des Tomaschower Kantorenseminars, für das bereits Räume und 
Möbel vorhanden waren, endgültig abgelehnt.

Tatsächlich hatte das Kirchenkollegium die Schulbehörden ver
klagt und die Aussiedlung des Seminars beantragt. Das Kuratorium

*
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gab vor, daß die Gemeinde zum Bau des Gebäudes ein Darlehen 
von 12 000 Rubel erhalten habe, das nicht zurückgezahlt worden 
sei. Die Untersuchung ergab, daß Graf Berg diese Schuld der Ge- 
meinde erlassen hatte. Im Oktober 1910 kam die Sache im Bezirks- 
gericht zur Verhandlung. Das Gericht stellte sich auf den Stand
punkt des Kollegiums und verurteilte die Behörden ^ur Räumung 
des Gebäudes und zur Zahlung von 3000 Rubel Miete für 3 -Jahre. 
Das Kuratorium legte keine Berufung ein, somit wurde das Urteil 
rechtskräftig. Das Ministerium, dem die Sache unterbreitet wurde, 
wandte sich an den Senat mit der Anfrage, was mit dem W ar
schauer Seminar geschehen solle. Der Senat entschied, daß das 
Seminar zu schließen sei, falls eine Uebertragung sich als unmöglich 
erweisen sollte.

Uebertragung des Seminars.
In L., wo das deutsche Schulwesen damals in hoher Blüte 

stand, sah man dem Ausgang des Prozesses mit wachsender Span
nung entgegen. Der hiesig^ Schulverein hatte einen Beschluß gefaßt, 
das Seminar, falls die Warschauer Gemeinde den Prozeß gewinnen 
sollte, nach L. zu übertragen. Die größten Verdienste erwarben sich 
dabei'die beiden Hauptlehrer Gustav K ü h n  und, Heinrich Z i r k 1 e r. 
Pin Komitee, zu dem die Großindustriellen Oskar S c h w e i k e r t ,  
Adolf D an  b e, Oskar Da u b e ,  Karl S t ü 1 d t, Ernst W e v e r  und 
M ü h l e  gehörten, brachte die notwendigen Geldmittel auf. Nach 
Einholung der ministeriellen Genehmigung wurde das Seminar im 
November 1910 nach L. übertragen und in dem der Bank Lodscher 
Industrieller gehörenden Gebäude auf der Evangelischen Straße unter
gebracht. Nun sah das Seminar wieder besseren Zeiten entgegen. 
Die erwähnten Großindustriellen kamen nicht nur für die Miete auf, 
sondern sorgten auch für allerlei Neuanschaffungen. Ein Internat 
wurde in demselben Gebäude eingerichtet. Um den Seminaristen 
eine gründliche pädagogische Ausbildung zu gewährleisten, wurde 
am Seminar eine besondere einklassige Uebungsschule eröffnet, die 
den Namen „Sasonow-Schule“  trug; zum Leiter derselben wurde 
der bekannte Lehrer Gustav M i e l k e  berufen. Die Pflichten des 
Seminardirektors wurden zeitweilig dem Schulinspektor Schtsche- 
glow übertragen. Die unmittelbare Leitung lag weiterhin in den 
Händen der jeweiligen Inspektoren. Zur Zeit der Uebertragung war 
Malewanski Inspektor des Seminars. Die Lehrer standen leider 
nicht immer auf der Höhe der ihnen zugefallenen wichtigen Auf
gaben, so daß der Unterricht wissenschaftlich kaum eine Vertiefung 
erfuhr. Polnisch wurde als nichtobligatorisches Unterrichtsfach bei- 
behalten.

Im Jahre 1914 blieben die Türen des Seminars geschlossen, da 
L. bald im Bereiche der russischen, bald im Bereich der deutschen 
Okkupation lag. Erst im August 1915, als die russischen I nippen
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Kongreßpolen endgültig geräumt hatten, eröffneten die deutschen 
Okkupationsbehörden das Seminar von neuem. Zum Direktor des 
Seminars wurde Dr. S c h n e i d e r  ernannt. Von den Lehrern 
verdienen die Herren G ü n t h e r  und besonders B u r e  h a r d  t 
hervorgehoben zu werden. Nun wurden wieder sämtliche Fächer 
in d e u t s c h e r  Sprache erteilt. Polnisch war obligatorisches 
Unterrichtsfach.

Bei Kriegsausbruch wurden viele Lehrer in das Heer einberufen, 
was zur Folge hatte, daß sich ein Mangel an Lehrern bemerkbar 
machte. Es wurden daher Leute; als Lehrer angestellt, denen jegliche 
pädagogische Ausbildung fehlte. Am Seminar wurden einjährige 
Kurse eröffnet. Die so fabrizierten „Kriegslehrer“  trugen wohl kaum 
zur Hebung des Schulwesens bei.

Nach Abgang der deutschen Behörden verließen auch die aus
ländischen deutschen Lehrer allmählich L. Direktor wurde der 
einheimische Pädagoge Ludwig W o 1 f f, der seinerseits zu M it
arbeitern lauter einheimische Kräfte berief. Es waren dies: Herr 
Emil K u n i t z e r  für Deutsch, Herr Michael S c h m it t  für Religion 
und Naturwissenschaften, Herr Julius R a t h s  für die mathemati
schen Fächer und Herr Kr u s c h e für Musik und Gesang. Nun 
lagen sämtliche Unterrichtsfächer in Händen von Personen, die 
sämtlich aus dem Warschauer Seminar hervorgegangen waren.

Ab 1. 4. 1919 wurde das Seminar verstaatlicht; es erhielt nun 
die Bezeichnung: „Staatliches Lehrerseminar mit deutscher Unter
richtssprache.“  Der konfessionelle Charakter der Anstalt wurde 
aufgehoben, so daß auch Katholiken aufgenommen werden konnten. 
Npch im Jahre 1919 wurde zum Direktor des Seminars Herr Fran- 
ciszek M i c h e j d a  ernannt. Die am Seminar bestehenden Kurse, 
die für Mädchen bestimmt waren, wurden nach 2jährigem Bestehen 
aufgelöst. Das Seminar wurde in ein fünfjähriges umgestaltet; dem
entsprechend wurde das Programm bedeutend erweitert. Mau kann 
wohl sagen, daß für das Seminar -  was die Ausbildung der Zög
linge anbetrifft — eine Blütezeit angebrochen war.

In materieller Hinsicht hatte das Seminar leider mit schweren 
Nöten zu kämpfen. Die reichen Quellen, aus denen das Seminar 
vor dem Kriege geschöpft hatte, waren versiegt. Es ist bekannt, 
daß die Zöglinge des Seminars sich stets aus den ärmeren Volks
schichten rekrutierten. Der Weltkrieg hatte eine allgemeine Ver
armung der Bevölkerung zur Folge; dies war unter den Semina
risten ganz besonders zu spüren. Um der Not wenigstens einiger
maßen zu steuern, wurde eine sogenannte „Schülerlade“  gegründet, 
die aus Spendensammlungen geschaffen und gespeist wurde. 
Ein Vormundschaftsrat, der auf Verordnung des Kuratoriums 
vom Stadtrat gewählt wurde, erwies sich ais lebensunfähig. 
Und doch mußte Abhilfe geschaffen werden, wenn das Seminar 
sich einigermaßen normal entwickeln sollte. Besonders brennend 
war die Internatsfrage. Bei der allgemeinen Wohnungsnot war es
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einfach unmöglich, die auswärtigen Schüler unterzubringen. Es kam 
vor, daß Jungen in Fabriken schliefen und in Werkstätten hausten.

Dank einer größeren Spende von Herrn Oskar S c h w e i k e r  t 
konnte endlich im Jahre 1923 ein sehr bescheidenes Internat im 
Gebäude des Seminars eingerichtet werden. Ein Damenkomitee, 
das unter der Leitung von Frau K. S t ü 1 d t stand, erwies dem 
Internat durch Spendensammlungen und persönliche Arbeit die aller
größten Dienste.

Das Seminar-Gebäude, das für 3 Klassen vorgesehen war, er
wies sich bald als zu eng. Arbeitsräume für Handfertigkeit- und 
Physik-Unterricht waren dringend nötig. Nach langem Suchen ge
lang es endlich, das Internat in einem gemieteten Lokal unterzu
bringen. Allerdings waren die Räume für ein Schülerheim keines
wegs geeignet, aber etwas Besseres ließ sich eben nicht auftreiben.

Nun war die Lage des Internats doppelt schwer, da die Miete 
für das Lokal aus den von den Schülern entrichteten Kostgeldern 
beglichen werden mußte. Erst später gelang es, die Miete für das 
Internatslokal in die allgemeinen Unterhaltskosten des Seminars 
mithineinzuziehen.

Im Jahre 1926 wurde vom Sejm ein Gesetz beschlossen, laut 
dem die Lehrerbildungsanstalten in den Ostgebieten zu den zwei
sprachigen Schulen gezählt wurden. Dieser Beschluß wurde dann 
vom Ministerium auch auf das Lodscher Seminar ausgedehnt. ie 
Durchführung dieser Verordnung wirbelte seiner Zeit in den 
Zeitungen viel Staub auf. Noch mehr Aufregung verursachte ein Be
schluß des Lodscher Schulrats, der dahin ging, das Seminar wiedei 
nach Warschau zu übertragen. Das Ministerium nahm von diesem 
Beschluß aber keinerlei Kenntnis. Allerdings bestand im Ministerium 
die Absicht, das Seminar aus L. nach Graudenz zu übertragen, wo 
ein entsprechendes Gebäude zur Verfügung stand, aber auch dieser 
Plan wurde nicht verwirklicht.

Das Seminar in L. war nicht bloß für manche erz-katholische 
Kreise ein Dorn im Auge — was noch zu verzeihen ware, a. ei
auch für manche evangelischen Ultra-Patrioten. So benutzte f  astor 
Gloeh, der Herausgeber der Zeitschrift „Glos, E w angehck,je d e  
Gelegenheit, das Seminar in L. anzugreifen. Ganz unterstand 
ist es, daß das Warschauer Evangelische Konsistorium am Schicksal 
der einzigen evangelischen Lehrerbildungsanstalt so wenig Interesse 
gezeigt hat Einer Anstalt, die Mitarbeiter der Pastoren heranb.ldet 
wie Generalsuperintendent Bursche sagte, hatte mehr Jeilnahm 
und Unterstützung von seiten des Konsistoriums ent^ g engebr 
werden sollen. Da die im Jahre 1931 beschlossene Schulreform für 
die Ausbildung der Lehrer einen anderen Werdegang vorsah, 
wurde im nächsten Jahre mit der Auflösung d «  Semma«i begonnen 
und die erste Klasse geschlossen. Im Jahre 1933 verließ Direktor 
Michejda, dem Rufe des Vorstandes des Deutschen Gymnasiums
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folgend, das Seminar. Ihm folgte auf dem Posten des Seminar
direktors der bisherige Polonist Herr Marczyński, der dem Seminar 
bis zu dessen Schliessung im Jahre 1937 vorgestanden hat.

Kaum hat je eine Lehranstalt eine größere Bedeutung für ein 
Volk gehabt, als das Warschau-Lodscher Seminar für die Deutschen 
Kongreßpolens. Aber auch kaum hat je eine Lehranstalt mit so viel 
W iderwärtigkeit zu kämpfen gehabt, wie das Warschau-Lodscher 
Seminar. Vom Anfang an bis zuletzt, befand es sich zwischen 
Hammer und Amboß; bald wurde es von einer, bald von der anderen 
Seite angefeindet, sogar von Kreisen, von denen man zumindest 
eine wohlwollende Neutralität hätte erwarten müssen. Daß die 
Leitung und auch die Lehrer einen schweren Stand hatten, ist klar. 
Trotzdem haben sie sich redlich Mühe gegeben, besonders in den 
letzten 15 Jahren, Lehrer heranzubilden, wie sie unser Volk und 
unsere Kirche nötig haben. Und wenn dieses Volk nicht unter
gegangen ist, so ist dies zumindest zum guten Teil das Verdienst 
seiner Lehrer“ .

Die Zeit des Weltkrieges.
Als der Ausbruch des Weltkrieges im Jahre 1914 den Deutschen

haß schier ins Unermeßliche steigerte, schienen die Aussichten des 
deutschen Schulwesens in L. sehr trübe. Der rasche Vormarsch der 
deutschen Truppen und die endgültige Besetzung der Stadt am 
6. Dezember 1914 enthoben aber das Deutschtum von L. sehr schnell 
dieser Sorge. Der infolge der Kampfhandlungen vorübergehend 
unterbrochene Schulunterricht wurde sofort wieder aufgenommen, 
und als die Rückkehr der Russen nicht mehr zu befürchten war, 
führten die meisten Schulleiter in ihren Schulen unaufgefordert die 
deutsche Unterrichtssprache ein. Beim Magistrat wurde eine Schul
deputation eingesetzt, zu welcher als Vertreter der deutschen Stadt
bevölkerung gehörten: Adolf D a u b e ,  Pastor G e r h a r d ,  Ernst 
W  e v e r und Hubert M ü h l e .  Noch im ersten Kriegsjahr konnten 
einige deutsche Schulen neu eröffnet werden, so daß ihre Zahl im 
August 1915 bereits 24 betrug.

Das Jahr 1915 brachte noch einen weiteren Zuwachs des deut
schen Schulwesens durch die Eröffnung eines privaten Mädchen
gymnasiums durch Erl. Melida S c h n e 1 k e. Die Schule genoß 
einen guten Ruf. Die ersten Jahre brachten eine erfreuliche Ent
wicklung, jedoch zeigte sie sich den Schwierigkeiten, die dem deut
schen Schulwesen nach Uebernahme der Macht durch die Polen 
entgegentraten, nicht gewachsen. Im Jahre 1923 schloß die Schule 
nach Sjährigem Bestehen ihre Pforten.

Den größten Aufschwung erfuhr das deutsche Schulwesen in L. 
im Jahre 1916. Die Zahl der Elementarschulen wurde in diesem 
Jahre auf 38 mit 146 Abteilungen erhöht, die Schülerzahl war auf 
6137 gestiegen. Um dem Mangel eines höheren deutschen, auch für
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die unbemittelten Kreise zugänglichen Schulunterrichts abzuhelfen, 
wurde mit Beginn des Schuljahres 1916/17 im Lokal der ehern. 
Zirklerschen Handelsschule an der Buschlime 103 eine vierklassige 
Höhere Deutsche Städtische Bürgerschule eröffnet. ) Die Leitung 
wurde dem Lehrer Siegmund S i e d e  übertragen, der bisher 
der inzwischen geschlossenen Schule von Zirkler war. Auch di 
Einrichtung dieser Schule wurde von der Stadt übernommen.

Infolge des raschen Ausbaues des deutschen Schulwesens nicht 
nur in L., sondern auch im ganzen Lande, machte sich einerseits 
ein Mangel an Lehrern bemerkbar, andererseits er^ ' e.sen,slch, f 1 f, 
Kenntnisse vieler hiesiger Lehrkräfte als ungenügend. Man beschlob 
daher, pädagogische Kurse einzurichten. Die Denehmigung cs 
Polizeipräsidenten von Oppen lag bereits im Oktober 1915 vor, 
jedoch verging noch fast ein Jahr, bis es zur Eröffnung der Kurse 
kam Die Teilnehmerzahl betrug 75 Personen. Dozenten waren, 
der bei der Garnisonverwaltung L. als Unteroffizier im Heeresdienst 
stehende Seminarlehrer Z i m m e r ^  aus Oberglogau Mihtarp arrer 
I ic A 11 h a u s, Oberlehrer Dr. S c h n a p p e r e l l e ,  Oberlehrer 
f r e u t ,  Seminardirektor Dr. S c h n e i d e r ,  Oberlehrer B oh n e, 
Oberlehrer Dr. L ü d e r s  und der Kreisschulinspektor G u n t  h e r. 
Die pädagogischen Kurse, die im Gebäude des Deutschen jymna- 
siums abgehalten wurden, haben den deutschen Lehrern von L. viel 
gegeben.

Sehr segensreich für die deutsche Jugend waren ferner die vom 
Deutschen Verein in den Jahren 1916-1918 geführten Fortbildungs
kurse, die großen Zuspruch hatten. Nach Schließung des Vereins 
durch die Polen Ende 1918 mußten auch die Kurse eingestellt werden.

Die am 23. Juli 1917 erfolgte Gründung des deutschen LandeT ' 
schulyerbandes betraf das deutsche Schulwesen in L  nicht direkt, 
da die Elementarschulen hier städtisch waren und somit nicht dein 
Verband angehörten. Dafür wurde in L am 19. Juli 
eine deutsche Schulgemeinde ins Leben germen, deren Aufgabe es 
war, den Kontakt mit dem Landesschulverband au rechtzuerhalten. 
In den Vorstand der Schulgemeinde wurden gewählt: I astor j e r - 
h a r d  Direktor H a u p t  ma n n ,  Gymnasiallehrer G ü n t h e r ,  
Adolf E i c h 1 e r, Schriftleiter Friedrich F l i e r l  und Arbeiterseki t -  
tär N e u m a n n .* * )

In den zwei letzten Kriegsjahren 1917 und 1918 erhöhte sich die 
Zahl der deutschen städtischen Elementarschulen um zwei aut 4U 
welcher Bestand von den Polen bei ihrem Machtantritt übernommen
wurde. *)

*) S ta d ta rch iv  L itzm a n n s ta d t, Schulabteilung_ A k te n  befrei:im d  
die Höhere Deutsche S tädtische Bürgerschule. G. I .  2 1 asz. .Nr ZÖ4.

„D eutsche P ost“  N r. 29, ja h rg . 1917. „D ie  Z u k u n ft der
deu tschen ’ Schule in  P o len“ .
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Vier deutsche katholische Schulen.
Als der Aufbau des deutschen Schulwesens in L. von den deut

schen Behörden im Jahre 1915 in Angriff genommen worden war, 
trat eine Schwierigkeit auf, mit welcher kaum gerechnet werden 
konnte: Die katholische kirchliche Behörde forderte durch Schreiben 
vom 28. Oktober 1915 von der städtischen Schuldeputation die Er
richtung besonderer Schulen für die deutschen Kinder katholischen 
Bekenntnisses. Solcher Kinder gab es damals in L. 597. Ein Vor
schlag der Schuldeputation, für die katholischen Kinder in den deut
schen Schulen nachmittags besonderen Religionsunterricht einzu
richten, wurde von dem Generalvikar der Warschauer Archidiözese 
Przezdziecki u. a. mit der Begründung abgelehnt, „so eine Erledi
gung der Angelegenheit beleidige die römisch-katholische Religion, 
indem sie derselben eine Nebenrolle zuweist und sie als etwas stief
mütterlich Behandeltes in der deutschen Schule bestehen läßt.“  *) 
Die Schuldeputation widersetzte sich trotzdem der Forderung des 
Generalvikars und stellte in ihrer Sitzung am 14. Januar 1916 fest, 
daß die Einrichtung besonderer deutsch-katholischer Schulen im 
Augenblick nicht möglich sei und der Religionsunterricht daher in 
den Nachmittagsstunden stattfinden müsse.

M it Beginn des neuen Schuljahres im September 1916 wieder
holte die katholische Kirchenbehörde ihre Forderung. Daraufhin 
erklärte sich die Schulabteilung des Magistrats lediglich bereit, drei 
Schulen für den Religionsunterricht der deutschen katholischen 
Kinder bereitzustellen, nicht aber deutsch-katholische Schulen zu 
schaffen. Dieser Beschluß veranlaßte den Herrn Generalvikar, eine 
umfangreiche Beschwerde über die Schuldeputation an den Ober
bürgermeister der Stadt zu richten. Die Tatsache, daß ein Schreiben 
der Schuldeputation an den Generalvikar nur vom Geschäftsführer 
und nicht von einem Mitglied der Deputation unterzeichnet war, 
nahm die katholische Kirchenbehörde zum Anlaß, um jeglichen 
direkten Schriftwechsel mit der Schuldeputation einzustellen und 
kündigte zugleich an, daß sie den Rechtsweg wegen der Ablehnung 
ihrer Forderung beschreiten werde.

Die von der katholischen Kirche auf diese Weise auf die Spitze 
getriebene Angelegenheit gelangte nun auf das politische Gleis: Sie 
wurde dem Polizeipräsidium zur Entscheidung überwiesen. Ob
gleich die Schuldeputation sowohl pädagogische als auch allgemeine 

•schultechnische Gründe gegen die Absonderung der deutschen katho
lischen Kinder von den evangelischen Kindern gleichen Blutes ins 
Feld führte, entschied das Polizeipräsidium durch Schreiben vom 
9. September 1916, Nr. 7450/16 XA. im Sinne der Forderung des 
Generalvikars Przezdziecki. Die Schuldeputation sah sich gemüßigt, *)

*) A k te n  des M ag is tra ts  der S tad t Lodsch, Schu lab te ilung, 
be tre ffend  „D eu tsche  Schulen fü r  K in d e r ka tho lischen G laubens“ . 
A k tenband  54 und  65.
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vier deutsche Schulen allgemeiner Art in deutsche katholische 
Schulen umzugestalten, und zwar folgende S c h u l e n :  a n  der Skier- 
niewickastr. 18, an der Ziegelstr. 75, an der P eiferstr. 15 und 
an der Spinnlinie 228. Das geschah im Januai 1217.

Damit war der Forderung der katholischen Kirche Rechnung 
getragen, nicht aber dem Wunsche vieler deutscher Eltern. L S 
stellte sich heraus, daß ein großer le il der deutschen Eltern kath 
lischen Bekenntnisses eine Absonderung ihrer Kinder in besonderen 
Schulen gar nicht wünschte und sich weigerte, die Kinder aus der 
deutschen Volksschule herauszunehmen. Bei einer im Marz 191/ 
durchgeführten Erhebung erwies es sich, daß von 677 deutschen 
katholischen Kindern nur 405 in die katholischen Schulen geschickt 
wurden, während sich die Eltern der übrigen 272 Kinder für die all
gemeine deutsche Volksschule entschieden.

Fs fehlte nicht an Versuchen, diese Kinder zwangsweise aus 
den allgemeinen deutschen Volksschulen herauszunehmen und sie 
in die katholischen Schulen zu pressen. Dem widersetzte sich aber 
die Schulbehörde, was durch folgende grundsätzliche Stellungnahme 
zum Ausdruck kam:

Bei uns besteht Schulbesuchsfreiheit, d. h. nicht nur, daß es 
den Eltern freisteht, ihre Kinder in die Schule zu schicken oder 
nicht, sondern auch, daß ihnen das Recht zusteht, sich die Schule, 
der sie ihre Kinder anvertrauen wollen, frei zu wählen Der Um
stand, daß bei uns polnische, deutsch-evangelische deutsch-katho
lische und jüdische Schulen bestehen, bedeutet mch daß die
Eltern entsprechend ihrer Konfession ihre Kinder n u n n  
dieser Schulen schicken dürfen, sondern es soll damit den Elter 
nur Gelegenheit gegeben werden, ihre Kinder Schulen zuzuruhren, 
in^denen^f ihreVonfession besonders Rücksicht genommen wird.
Wollen die Eltern von dieser Gelegenheit keineri Gebra,uch 
machen, so ist das ihre Sache. Die örtliche Schulbehörde und.die 
Lehrer können Eltern und Kinder wohl darauf {ür
machen, daß der Besuch einer Schule der andeien Kon _ 
die Kinder in kirchlicher Beziehung unangenehme Folgen hab 
kann. Das Recht aber, sie zum Verlassen e.nej.Schul ^aus G ru ^  
den der Konfession zu zwingen, steht ihnen nmht zu - 
der Fall verkommt und Prinzipien nicht beanstandet wtrd dad 
evangelische Kinder kath.-polnlschet Schulenb^uebe«c sollte^ 
auch deutsch-katholische Kinder nicht zwangsweise t, 
Konfession aus den deutsch-evangelischen Schulen entfernt

werden.“mmmm=
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Folge eine sehr geringe Frequenz aufzuweisen und wurden gleich 
nach dem Machtantritt der Polen geschlossen. Jetzt fand sich 
keine katholische Kirchenbehörde, die ihre deutschen Gemeinde- 
glieder vor der völkischen Bedrückung in Schutz genommen hätte.

Unter polnischer Verwaltung.
Mit Beendigung des Weltkrieges im Jahre 1918 begann für das 

deutsche Schulwesen in L. die dritte Ftappe seiner Entwicklung: 
nach der fast 100 Jahre währenden Russenzeit und dem kurzen Ab
schnitt der deutschen Besatzung stand nun den Deutschen das Leben 
unter polnischer Herrschaft bevor. Sie mußten erfahren, daß ihre 
Sorge um das Schulwesen jetzt keinesfalls kleiner wurde als zur 
Zeit der Russenherrschaft. Legten sich die Polen in ihrer Unter
drückungspolitik in den ersten Jahren unter dem Deckmantel demo
kratisch-liberaler Grundsätze noch irgendwie Zwang auf, so wurde 
der Druck später umso stärker. Die Polen hatten aus der Russenzeit 
nichts gelernt: sie, die gestern auch die Unterdrückten waren, 
wurden nun selber zu Bedrückern.

Sofort nach Antritt der Herrschaft wandte die polnische 
Schulbehörde ein besonderes Augenmerk dem deutschen Schulwesen 
zu, das nach ihrer Ansicht zu weitgehend ausgebaut war. Zuerst 
fielen die vier deutsch-katholischen Schulen der polnischen „Tole
ranz“ zum Opfer: sie wurden in polnische Schulen umgewandelt. 
Jetzt fand sich keine katholische Kirchenbehörde, die für ihre deut
schen Gemeindeglieder eingetreten wäre! Das nächste Ziel der pol
nischen Schulbehörde war die Höhere Deutsche Städtische Bürger
schule. Um die Absicht, diese deutsche Lehranstalt zu schließen, zu 
verschleiern, beschloß die Schulabteilung der Stadtverwaltung, sie 
zusammen mit zwei anderen 4klassigen Schulen umzugestalten. Und 
zwar sollte die deutsche Bürgerschule in eine Handelsschule umge
wandelt werden. Daß dabei die deutsche Unterrichtssprache durch 
die polnische ersetzt werden sollte, sagte man den Deutschen nicht, 
doch trat das später prompt ein. (Beschluß des Magistrats vom 
26. August 1919). Ein Protest der deutschen Vertreter der Stadt an 
den Innenminister blieb ergebnislos. Wohl wurde der Magistrat vom 
Ministerium zur Stellungnahme aufgefordert. Der von ihm einge
nommene Standpunkt kennzeichnet aber die Denkweise der Herren, 
die damals im Rathaus saßen, treffend. In dem Antwortschreiben 
des Magistrats an das Innenministerium heißt es u. a. wörtlich:

„Schließlich hat die nunmehr von keinem Eindringling be
drückte Stadt keine Ursache, auf eigene Kosten eine nichtpolnische 
Schule zu unterhalten.“

Der zuständige Ministerialbeamte setzte dieser unverhüllten 
Unterdrückungsabsicht noch die Krone auf, indem er den betreffen
den Satz rot unterstrich und am Rande dazuschrieb: „Selbstver
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ständlich!“ *) Damit war das Schicksal der Höheren Städtischen 
Deutschen Bürgerschule in L. besiegelt.

Der Vernichtungskampf gegen das deutsche Schulwesen wui e 
in den ersten Nachkriegsjahren von den Polen mit solcher Cnui 
lichkeit geführt, daß nach 5 Jahren von 40 deutschen Volksschu en 
in I nur genau die Hälfte übriggebheben waren. Det m kulturellen 
Dingen seU jeher anspruchslöse Deutsche in L. hätte sich schließlich 
mit diesem bis zum äußersten zusammengeschrumpften Schulbesitz- 
stand zufrieden gegeben, wenn ihm dieser in seiner Art erhalten 
geblieben wäre. Aber selbst das wollten die Polen den Deutschen 
unter keinen Umständen zugestehen, wenngleich sie sich außerlic 
den Anschein einer toleranten Minderheitenpohtik gaben.

Die iormalrechtliche Grundlage des deutschen Volksschulwesens.

Das deutsche Schulwesen im ehemaligen russischen 1 eilgebiet 
und damit auch in in L. erfuhr bald nach dem Machtantritt der I ölen 
eine formale Regelung auf gesetzlicher Grundlage, fcs geschah dies 
im Zusammenhang mit der Schließung des deutsch-evangelischen 
und des deutsch-katholischen Landesschulverbandes welche Orga
nisationen bisher in vielen deutschen Gemeinden Schulen unter
hielten. Die Schulen dieser Verbände wurden vom Staat übernom
men, der dafür die Beibehaltung des deutschen Charakters der 
Schulen garantierte. Das geschah durch einen Beschluß des W ar
schauer Ministerrats vom 3. März 1919, dem durch Verotfenthchung 
im Gesetzesblatt gesetzgebende Kraft verliehen wurde Obgleich die 
I er deutschen Volksschulen dem Landesschulverband nicht ange
hört hatten, wurden sie dennoch den Bestimmungen des Gesetzes 
unterworfen. Art. 15 des Ministerratsbeschlusses lautet:

„Die deutsche Sprache bleibt Unterrichtssprache m öffent
lichen Volksschulen, in denen sie es im Augenblick der DHassu g 
dieses Beschlusses Hst, sofern dies von der Mehrheit der recht 
liehen Vertreter der diese Schulen besuchenden Kinder gewünsen 
w ird.“

Noch klarer geht die Garantierung der deutschen Unternchts- 
sprache in den deutschen Volksschulen aus dem Art. 19 des Ministe 
ratsbeschlusses hervor, der wie folgt lautet:

S S
S Ä S S S -  der rechtlichen Vertreter der

...V ^ r d t . r c h i v .  SchutabteUung: Höhere S tädtische Derrtsche
B ürgerschu le ". G. I. 2. basz. 254.
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Kinder eingereicht werden, w ird die deutsche Sprache als Unter
richtssprache nur bis zum Ende des Schuljahres belassen werden.“

Daß eine Aenderung der Unterrichtssprache in den deutschen 
Volksschulen auch in Zukunft ohne Einverständnis der Eltern nicht 
vorgenommen werden darf, war im Art. 24 des Ministerrats
beschlusses ausdrücklich festgelegt:

„Wenn in den späteren Jahren die sprachlichen Verhältnisse 
bei den Kindern, die eine Schule besuchen, in der die deutsche 
Sprache als Unterrichtssprache verblieben ist, eine Aenderung 
erfahren und angenommen werden kann, daß die Muttersprache 
bei der Mehrheit der Kinder im gegebenen Augenblick die pol
nische ist — in solchem Pall ordnet der Schulaufsichtsrat aus 
eigener Initiative oder auf Anweisung des Bezirksschulrates oder 
des Schulinspektors die Einreichung von Deklarationen gemäß 
Art. 16 und in der in diesem Beschluß festgelegten Art und Zeit 
an. Die Prüfung der Muttersprache der Kinder auf diese Weise 
darf nicht öfter als einmal im Jahr vorgenommen werden. Die 
Aenderung der Unterrichtssprache auf die polnische auf Grund 
dieses Artikels erfolgt am Ende des Schuljahres, in dem der Schul
aufsichtsrat gemäß Art. 18 feststellt, daß diese Aenderung dein 
Wunsch der Mehrheit der Vertreter der Kinder entspricht.“

Auch über die polnische Sprache in den „Ö ffentlichen Volks
schulen mit deutscher Unterrichtssprache“ enthielt der zum Gesetz 
erhobene Ministerratsbeschluß im Artikel 27 klare Bestimmungen:

„In allen öffentlichen und privaten Schulen im polnischen 
Staate ist die polnische Sprache Pflichtlehrfach. In Schulen mit 
deutscher Unterrichtssprache soll der polnische Sprachunterricht 
mit dem zweiten Unterrichtsjahr beginnen.“

Die Deutschen von L. waren mit diesen neuen Grundlagen ihres 
Schulwesens im allgemeinen zufrieden. In den ersten Jahren wurden 
die Bestimmungen des Gesetzes auch im großen und ganzen ein
gehalten. Bald jedoch war im deutschen Volksschulwesen ein 
anderer Zug zu spüren, obgleich der Ministerratsbeschluß vom
3. März noch immer Gesetzeskraft besaß.

Auf abschüssiger Bahn.

Im Zusammenhang mit der Einführung des Schulzwanges in L. 
im Jahre 1919 erfuhr das Volksschulwesen hier eine grundlegende 
Aenderung. Da die Zahl der Kinder, die nicht zur Schule gingen, bei 
den Polen und Juden viel größer als bei den Deutschen war (17 344 
polnische, 9115 jüdische und 2372 deutsche schulpflichtige Kinder 
genossen keinen Unterricht), war eine dementsprechende Verschie
bung bzw. ein dementsprechender Ausbau des Schulbesitzstandes 
begründet. Die Polen nahmen aber diesen Umstand als willkommene
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Gelegenheit, um den deutschen Schulbesitzstand zu schmälern. Der 
Rückgang der Zahl der deutschen Volksschulen von 40 auf 20 spricht 
darüber eine beredte Sprache.

Die Deutschen in L. — schon von jeher zu Entgegenkommen 
und Kompromissen auf kulturellem Gebiet bereit — konnten sich 
jetzt unter den psychologischen Einwirkungen des Zusammenbruches 
ihres Mutterlandes erst recht nicht zu einem entsprechenden Wider
stand aufraffen. Man klammerte sich in hilfloser Vertrauensselig
keit an den Ministerratsbeschluß vom 3. März 1919. In den ersten 
Jahren hatte es auch w irklich den Anschein, als ob die deutsche 
Unterrichtssprache in den verbliebenen deutschen Schulen beibe
halten würde. Jedoch wurde weder dieser Grundsatz aufrecht
erhalten, noch hörten die Schließungen deutscher Schulen auf. Nach
stehende Tabelle führt das vor Augen:

Jahr
D

Schüler

e u t

Schu
len

s e h e

Klas-
sen

Kinder 
in einer 
Klasse

P

Schüler

o 1 n i

Schu
len

s c h

Klas
sen

e
Kinder 
in einer 
Klasse

1923 6300 20 146 43,1 54 433 137 1240 43,9
1924 5796 18 138 42,0 53 033 139 1232 43,0
1925 5301 18 125 42,4 50 711 139 1197 42,4
1926 4828 15 112 43,1 49 015 136 1176 41,7
1927 4833 15 112 43,1 49 022 136 1176 41,6
1929*) 4296 14 104 41,3 40 551 122 1137 40,9
1930 4354 14 99 44,0 49 134 124 1172 41,9
1931 4786 13 110 43,5 54 367 123 1285 42,3
1932 5052 13 105 48,1 59 365 123 1307 45,4
1933 5426 12 105 51,7 65 672 115 1365 48,1
1934 5172 10 95 54,4 68 408 113 1330 51,4
1935 4966 9 90 55,2 68 973 112 1315 52,5
1936 4792 9 86 55,7 70 055 111 1310 53,5
1937 4412 9 80 55,1 70 675 112 1316 53,1

1938 4148 9 80 51,8 70 686 112 1316 53,1

Nicht nur dem Kenner des deutschen Volksschulwesens in E. 
sagen diese Zahlen sehr viel, sondern jedem, der sich nur in sie 
ein wenig hineindenkt. Die benachteiligende Behandlung der deut
schen Schulen tr itt ganz offensichtlich schon in der Belastung der 
Schulklassen durch die Kinderzahl zutage. Während bis 1925 der 
Schülerstand in den Klassen in deutschen und polnischen Schulen

*\ D er A u s fa ll der Angaben fü r  1928 is t d a m it zu e rk lä ren , 
daß die am tliche  S ta t is t ik  bis zum  Jahr 1927 den S tand vom  De
zember jeden Jahres an füh rte , w ährend ab 1929 der S tand vom  Januar 
angegeben w ird . E ine Lücke in  den Angaben t r i t t  also in  W irk lic h 
k e it  n ich t ein.
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fast gleich war, tr itt in den späteren Jahren eine Verschiebung 
zugunsten der deutschen Schulen ein, indem die Ueberfüllung der 
Klassen in den deutschen Schulen immer größer als in den polni
schen Schulen ist. Zwar brachte das Jahr 1938 in dieser Beziehung 
eine Aenderung, jedoch war diese eine Folge der massenhaften 
Zuteilung deutscher Kinder an polnische Schulen, worüber an an
derer Stelle die Rede ist.

Die Einführung des auf die Sparsamkeitspolitik der Regierung 
zurückzuführenden Systems der großen Schulen mit einer hohen 
Klassenzahl und der zulässigen Zahl von 60 Kindern in einer Klasse 
hat sich für die Deutschen in L. besonders nachteilig ausgewirkt. 
Sie leben in der ganzen Stadt zerstreut. Da es nun nur 9 „Oeffent- 
liche Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache“ in L. gab, 
waren diese in zu geringer Zahl in der Stadt verteilt, so daß die 
deutschen Kinder mancher Stadtgegenden einen übermäßig weiten 
Weg zur Schule zurücklegen mußten. Dieses Uebel wurde noch 
dadurch größer, daß manche deutsche Schulen dicht beieinander 
lagen und nicht alle infolge fehlender Räumlichkeiten die volle 
Klassenzahl hatten.

Augenfällig ist bei Betrachtung der angeführten Zahlen die 1934 
eingetretene Wandlung. Während bis dahin die Kinderzahl seit dem 
Schuleintritt der Nachkriegsjahrgänge sowohl in den deutschen wie 
in den polnischen Schulen fast gleichmäßig stieg, ist nunmehr in 
den deutschen Schulen ein rapider Rückgang der Schülerzahl bei 
anhaltender Entwicklung in den polnischen Schulen zu verzeichnen. 
Die Erklärung dafür ist in einer vom L.er Deutschtum aufs schärfste 
bekämpften Maßnahme der Schulbehörde zu suchen: Im Jahr 1933 
wurden zum erstenmal deutsche Kinder, die vorschriftsmäßig 
für die deutsche Schule angemeldet wurden, entgegen dem Willen 
der Eltern in großer Zahl polnischen Schulen zugewiesen. Diese für 
den deutschen Schulbesitz wie für den deutschen Volksbestand in 
L. überhaupt äußerst gefährliche Maßnahme der Schulbehörde 
wurde auch in den folgenden Jahren fortgesetzt. Besonders schlimm 
war es im Jahr 1936.Ueber 450 Kinder wurden allein in diesem Jahr 
entgegen dem Willen ihrer Eltern polnischen Schulen zugeteilt. 
Berufungen an das Warschauer Schulkuratorium blieben in der 
Regel unberücksichtigt, so daß letztens weit über 1000 deutsche 
Kinder in E. polnische Schulen besuchen mußten. Eltern, die sich 
dem nicht fügen wollten und ihr Kind zu Hause zurückbehielten, 
wurden zur Verantwortung gezogen. Zwei im Jahr 1936 stattgefun
dene Protestkundgebungen waren der äußere Ausdruck des Un
willens der Deutschen von L. über diese Maßnahmen der Schul
behörde.

Ueber die Zahl der alljährlich polnischen Schulen zugeteilten 
deutschen Kinder in E. sind genaue Angaben nicht zu erlangen. 
Ein ziemlich genaues Bild ergibt sich jedoch, wenn man die Ent-
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Wicklung des Verhältnisses der Zahl der eyangelischen Kinder m 
den öffentlichen Volksschulen in L. überhaupt zu der Schulerzahl 
in den öffentlichen Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache 
vergleicht. Die Evangelischen in L. waren immer fast ausnahmslos 
Deutsche, so daß die in den Schulen verzeichneten evangelischen 
Kinder mit fast vollständiger Sicherheit als deutsche Kinder ange
sprochen werden können. Beweis dafür ist, daß im Jahr 1J 9 von 
insgesamt 5443 evangelischen Volksschülern in L. nur 3 polnische 
Schulen besuchten. Für die späteren Jahre liegen besondere Stati
stiken über die evangelischen Kinder in polnischen und deutschen
Schulen leider nicht vor. • ,

Die Entwicklung des Verhältnisses zwischen den evangelischen
Kindern in den L.er öffentlichen Volksschulen und der Zahl der die 
öffentlichen Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache besu
chenden Kinder stellt sich seit 1923 wie tolgt dar:_____________ _

Jahr
Schüler 

in deutschen 
Schulen

Evang. Schüler 
insgesamt

Das Mehr 
an deutschen 

Schülern

1923
1924
1925
1926
1927
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938

6300
5796
5301
4828
4833
4296
4354
4786
5052
5426
5172
4966
4792
4412
4178

5657
5316
4904
4570
4570
4090
4138
4591
4819
5155
5072
5085
4973
4865
4868

+  643 
+  480 
+  397 
+  258 
+  263 
+  206 
+  216 
+  195 
+  233 
+  271 
+  100
— 119
— 181
— 453
— 720

W ir sehen, daß das Mehr der Kinder in den deuts£hen Volks
schulen gegenüber der allgemeinen Zahl ^
in allen öffentlichen Volksschulen bis zum Jahr 1933 immei sehr^ne
trächtlich war. Das Mehr bildeten die deutschen Kmder ka hMis^hen
Bekenntnisses. Die im Jahr 1933 zum erstenmal ^  ^oßerem Ma 
stab verzeichnete Zuteilung deutscher Kinder anTp,ol" f  c,h® b e -

Ä S Ä S Ä

Deutsche Wisse nach. Zeit.chr. i. Wartheland. Heft 2. 1940.
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sich. Es sei ausdrücklich festgestellt, daß diese Verschiebung erst 
mit dem Moment eintrat, als dem Willen der deutschen Eltern 
nicht mehr Rechnung getragen wurde und Zuteilungen deutscher 
Kinder an polnische Schulen in größerer Zahl erfolgten. Die schon 
erwähnte Massenzuteilung deutscher Kinder an polnische Schulen 
im Jahr 1936 ist deutlich an dem gewaltigen Sprung der Unterzahl 
im nächsten Schuljahr von 181 auf 453 zu erkennen. Zu der alljähr
lich verzeichneten Unterzahl im Verhältnis der evangelischen Kinder 
zu der Schülerzahl in den deutschen Volksschulen ist das bis 1933 
verzeichnete Mehr der katholischen deutschen Kinder hinzuzu
rechnen, woraus sich dann ein zahlenmäßiges Bild der deutschen 
Kinder in polnischen Schulen ergibt.

Polonisierung der deutschen Schulen.
Im ersten Jahrzehnt ihrer Herrschaft hatten die Polen ihr 

Augenmerk in erster Linie auf die Verkleinerung des deutschen Schul- 
besitzstandes gerichtet, während die unterrichtssprachlichen Ver
hältnisse im grossen und ganzen unberührt blieben. Wohl wurde im 
Jahr 1923 auf ministerielle Anordnung hin in den deutschen Schulen 
für Geschichte und Erdkunde die polnische Unterrichtssprache ein
geführt, doch konnten Versuche, die darüber hinausgingen, bei ent
sprechendem Widerstand der deutschen Eltern vereitelt werden. 
Als aber die Zahl der deutstchen Volksschulen in L. bereits auf 14 
zusammengeschrumpft war, begann die zweite Etappe des Ver
nichtungskampfes: die der Polonisierung der deutschen Schule.

Zunächst wurde in den höheren Klassen für einzelne Fächer 
die polnische Unterrichtssprache eingeführt. M it Bedauern muß hier 
festgestellt werden, daß viele Lehrer, die bisher als deutsche Men
schen galten, sich diesem ungesetzlichen Streben nicht nur nicht 
widersetzt haben, sondern es trotz Widerstandes der Eltern förder
ten. Lehrer dagegen, die sich den Polonisierungstendenzen ent
gegenstellten, wurden auf alle mögliche Art schikaniert. Als auch 
das nichts half, erfolgte im Jahre 1931 ein schwerer Schlag gegen 
die deutsche Lehrerschaft, der jeden noch irgendwie verzeichneten 
Widerstand brach: Fast die ganze Verwaltung des deutschen 
Lehrervereins wurde gemaßregelt. Der Vorsitzende des Vereins 
Ernst G o 1 n i k und das Verwaltungsmitglied Peter J a h n k e wur
den, obgleich sie im besten Mannesalter waren, in den Ruhestand 
versetzt, während andere bewährte deutsche Lehrer aufs Land 
versetzt wurden. Damit war zugleich die Auflösung des Deutschen 
Lehrervereins eingeleitet, die im Jahre 1937 erfolgte.

M it den gegen die deutsche Lehrerschaft getroffenen Maßnah
men war der von polnischer Seite angestrebten Entwicklung Tür 
und Tor geöffnet. In deutschen Schulen wurden polnische Lehrer 
als Leiter eingesetzt, deutsche Lehrer wurden an polnische Schulen 
versetzt, während an deutsche Schulen zum größten Teil polnische 
Lehrer kamen. Einige Schulleiter ordneten in einem an den Tag
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gelegten Uebereifer polnische Tage in den Schulen an, d. h., daß an 
solchen Tagen die deutschen Kinder in der Schule miteinander nur 
polnisch sprechen durften, die Umgangssprache zwischen Lehrern 
und Schülern wurde polnisch usw.

Diese rasch vor sich gehende Entwicklung brachte es schließ
lich mit sich, daß die deutschen Eltern, die auf eine Einsatzbereit
schaft der Lehrer nicht mehr rechnen konnten, sich allein zusam
mentaten und ihre Stimme zum Protest erhoben. Am 26. Mai 1932 
fand in dem größten Versammlungssaal in L. eine Großkundgebung 
der deutschen Eltern statt, in der die Nöte des deutschen Volks
schulwesens aufgezeigt wurden. Diese treten am deutlichsten durch 
die Forderungen zutage, die in der von den Versammelten ange
nommenen Entschließung aufgezählt wurden:

„1. Bei der Zuteilung der Kinder an deutsche Schulen 
soll einzig und allein der W ille der Eltern entscheidend 
sein. (Art. 19 und 20 des Dekrets vom 3. 3. 1919)

2. Die Einführung der polnischen Unterrichtssprache 
in Schulen mit deutscher Unterrichtssprache ist rück
gängig zu machen. Der Unterricht hat im Sinne des an
geführten Dekrets in deutscher Sprache zu erfolgen.

3. Die Leiter der deutschen Schulen müssen der deut
schen Nationalität angehören, die deutsche Sprache voll
kommen beherrschen und haben sich derselben in den 
Elternversammlungen und Konferenzen zu bedienen. 
(Art. 28 des Dekrets vom 3. 3. 1919)

4. Jegliche Maßnahmen der Schulleitungen, die den 
Kindern den Gebrauch der deutschen Sprache in der 
Schule verbieten, sind als ungesetzlich sofort aufzuheben.

5. Die Maßnahmen gegen die sich zur deutschen Na
tionalität bekennenden Lehrer werden entschieden ge
brandmarkt. Die Versammelten fordern, daß das an den 
aufs flache Land versetzten Lehrern begangene Unrecht 
wieder gutgemacht wird, indem sie mit Beginn des 
neuen Schuljahres in den Lodzer deutschen Schulen 
wieder angestellt werden.

6. Den Absolventen des staatlichen Lehrerseminars 
mit deutscher Unterrichtssprache müssen entsprechende 
Anstellungen an deutschen Schulen gesichert werden“ .

Eine von der Versammlung gewählte Abordnung, der auch der 
Verfasser angehörte, überbrachte diese Forderungen dem damals 
in L. befindlichen Schulkuratorium. Dieses wurde im Sommer des
selben Jahres aufgelöst und der ganze Schulbezirk dem Warschauer 
Schulkuratorium unterstellt. Als man im Warschauer Kuratorium 
wegen der Antwort auf die Eingabe vorstellig wurde, stellte es 
sich heraus, daß diese dort nicht zu finden war. Angesichts dessen 
wurde eine neue Eingabe geschrieben. Um ihr mehr Nachdruck zu 
verleihen, wurde sie außer von den von der Versammlung gewähl

6*
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ten Vertretern der deutschen Eltern auch von den Vormündern der 
Volksschulen mit deutscher Unterrichtssprache unterschrieben, und 
im Warschauer Schulkuratorium eingereicht. Eine Antwort auf diese 
Eingabe war aber trotz mehrfacher Mahnungen nicht zu erlangen.

Da eine Besserung der Lage des deutschen Schulwesens nicht 
eintrat, fand genau ein Jahr später, und zwar am 26. Mai 1933 eine 
zweite Großkundgebung der deutschen Eltern statt. Wiederum 
wurden Klage und Protest der deutschen Eltern erhoben. Angesichts 
der Nichtbeantwortung der Eingabe vom Jahr 1932 durch das Schul
kuratorium begab sich die nunmehr gewählte Abordnung direkt 
zum Unterrichtsminister, von dem sie auch empfangen wurde. W ie
derum wurde eine Eingabe — diesmal dem Herrn Minister über
reicht, die aber auch diesmal ohne Antwort blieb. Mehrfache Mahn
schreiben und wiederholte persönliche Vorsprache des Verfassers 
im Unterrichtsministerium wegen der Antwort auf die Eingabe 
blieben ebenso wie im vorigen Jahr ohne Ergebnis.

Der seit etwa vier Jahren verzeichnete bedauerliche Wan
dlungsprozeß im deutschen Volksschulwesen in L. ging weiter. Die 
rechtliche Grundlage für die deutsche Unterrichtssprache in diesen 
Schulen bestand aber weiterhin, was den Feinden des deutschen 
Schulwesens für die Dauer unbequem wurde. Durch einen nieder
trächtigen Schachzug versuchten daher gewisse Leute, zumeist 
deutsche Renegaten, dem deutschen Schulwesen auch diese Grund
lage zu nehmen. Die Leiter einiger „Volksschulen mit deutscher 
Unterrichtssprache“  riefen im Sommer 1934 die Eltern zusammen 
und suchten diese zu überreden, ein Gesuch an die Schulbehörde 
zu unterschreiben, in welchem die Umbenennung der Volksschule 
mit deutscher Unterrichtssprache in eine „evangelische Volks
schule“ verlangt wurde. Glücklicherweise erfuhren die deutschen 
Organisationen rechtzeitig von dieser Aktion. Die deutschen Eltern 
wurden auf die Gefahr, die die „Umbenennungsaktion“ für die 
deutsche Schule bedeutet, aufmerksam gemacht und der nieder
trächtige Plan wurde vereitelt.

Damit blieb der Grundsatz der deutschen Unterrichtssprache 
in den Schulen erhalten. Eingehalten wurde er aber nicht. Die Ent
wicklung nahm ihren Lauf. Für die öffentlichen „Volksschulen mit 
deutscher Unterrichtssprache“ wurden nur polnische Lehrbücher 
zugelassen, selbst die Kinder der ersten Klasse mussten aus einem 
polnischen Rechenbuch lernen. Deutsch unterrichtet wurde nur noch 
Religion und selbstverständlich Deutsch als Fach. Jedoch war der 
Deutschunterricht so beschränkt, daß die Kinder unter diesen Um
ständen die Sprache ihrer Väter unmöglich richtig erlernen konnten. 
Als Beispiel sei das Verhältnis des Deutschunterrichts gegenüber 
dem polnischen Sprachunterricht in einer der sogenannten deutschen 
Volksschulen in L. — Nr. 95 — im Jahre 1938 angeführt: in der 
.2. Klasse dieser Schule sah das Unterrichtsprogramm in der Woche 
6 Stunden deutsche Sprache und 7 Stunden polnische Sprache vor;
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in der 3. Klasse: 6 Stunden Deutsch und 7 Stunden Polnisch, 
der 4 und 5. Klasse je 5 Stunden Deutsch und je 7 Stunden Polnisch 
und in der 6. Klasse nur noch 4 Stunden Deutsch und 6 Stunden 
Polnisch. Eine siebente Klasse besaß diese Schule nicht wenngleich 
eine andere in nächster Nähe gelegene sogenannte deutsche Schule 
zwei siebente Paralellklassen hatte. Hinsichtlich des Deutschunter
richts war es aber an dieser Schule noch nicht am schlimmsten 
bestellt. So gab es in der „deutschen“ Schule Nr 96 in den Klassen 
6 und 7 nur je drei Deutschstunden in der Woche. In allen übrigen 
von deutschen Kindern besuchten öffentlichen Schulen war es nicht 
besser, ja noch schlechter bestellt. Zieht man in Betracht, daß am 
diesen wenigen Deutschstunden und durchschnittlich zwei Stundei 
Religion in der Woche sich der gesamte Schulunterricht des deut
schen Kindes in polnischer Sprache abwickelte, so ist es kein Wun
der, daß es mit den deutschen Sprachkenntnissen der deutschen 
Kinder in L. überaus traurig bestellt war.

Auf diese Weise wollte man das Deutschtum seines Nach
wuchses berauben. Das deutsche Kind sollte seine Muttersprache 
wenn überhaupt, so nur radebrechend beherrschen und sichi al ei 
in der polnischen Sprache richtig aussprechen können womit ihm 
die Grundlage seines völkischen Seins genommen wurde.

Die Befreiung des L.er Gebietes und seine Einverleibung in das 
Großdeutsche Reich haben diesem gefährlichen Stand der Dinge 
endgültig ein Ende gesetzt. Ein großzügiger Neuaufbau des deut
schen Schulwesens in L. hat eingesetzt Die durch die Entdeut- 
schungspolitik der Polen entstandenen Lucken werden bei de 
schulentlassenen Jugend aufgefüllt werden müssen d iy m  schul
pflichtigen Alter stehenden Kinder aber werden des g 
sehen Schulunterrichts und der deutschen Volksgemeinschaft m 
mehr voll teilhaftig werden.

Verzeichnis der Schüler der 
kath.-evang. E lem entarschule in  Łódka  vom Jahre

, r __ TTHorn
Namen

Josef Suchcrt 
Josefa Hebner 
Ignatz Jakubowski 
K arl W ilhe lm  Wagner 
Karolinę Günther 
Tadeusz Porzegowski 
Ignacy Jakubowski 
T raugott Berger 
Ferdinand Berger 
Ernst Zölbel 
Em ilie Zölbel 
Franz N iederwerter 
W ilhe lm ine Heinrich 
K arl Heinrich 
M arceli Pawłowski 
Ernstine Gründel

A lte r Vornamen der E ltern
8 Josef, Veronika
7 Josef, Marianne
9 Ignatz, Marianne
8 G ottfried , Josefa
7 Johann, Christine

10 Franciska
9 Josef, Marianna
9 August, Rebekka
7 August, Rebekka
9 Ernst, Elisabeth
7 Ernst, Elisabeth

11 G ottfried , Christine
7 August, M aria

11 Eva
7 Jan, Magdalena
9 Karl, Agathe
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Namen
M atilde Heinrich 
K arl Heinrich 
Em ilie Taubner 
K arl Taubner 
W ilhelm inę Eisbrenner 
Ernstine Eisbrenner 
Johanna Mentzel 
Johanna R ichter 
Beate Hoffm ann 
Johanna Schmidt 
Auguste Wünsche 
C harlotte Wünsche 
Therese Siegert 
August Siegert 
Am alie R ichter 
Friedrich Kern 
M o ritz  Kern 
Florentine Christoph 
Julius Christoph 
Franz Jäkel 
Karl W ilhe lm  Triebe 
Karolinę Triebe 
Marianne Luniak 
Ernstine Zosel 
Josef Lorbacha 
M arie Lorbacha 
Anna Lorbacha 
Karolinę M ichel 
Karolinę Pfeifer 
H einrich Zorn 
Balbinę Richter 
W ilhe lm  Hüttmann 
Em ilie  H üttm ann 
Anna H üttm ann 
Rahel Neumann 
Josef R ichter 
Pauline Böse 
M arie M artin  
Magdalena M artin  
Eduard M artin  
Ferdinand Paul 
Em ilie  Scheit 
A rno ld  Scheit 
Laura Scheit 
August Kunze 
Karolinę Kunze 
Bernhard K icrling 
W ilhe lm  Israel 
Johanna Neumann 
W ilhe lm  Hönigschmidt 
Heinrich Andersbach 
Johann Dreher 
Julianna Nikodemska 
Reinhold Klaus 
Friedrich N ippe 
Josefa Rzechowek 
Karolinę Stöglich 
Salomea Stöglich

Vornamen der E ltern
Karl, Christine 
Karl, Christine 
G ottlieb, Christine 
G ottlieb, Christine 
Christoph, Elisabeth 
Christoph, Elisabeth 
Karl, Johanna 
Johann, Marianne 
Johanna
Christian, Johanna 
Christian, Christine 
Christian, Christine 
August, Marianne 
August, Marianne 
Josef, Dorothea 
G ottfried , Johanna 
G ottfried , Johanna 
Johann, Therese 
Johann, Therese 
Josef, Therese 
Johann, Marie 
Johann, Marie 
Karl, Marianne 
Ignatz, Amalie 
Josef, Marie 
Josef, Marie 
Josef, Marie 
Johann, Marie 
Florian, Eleonore 
Christian, Christine 
Johann, Tekla 
August, Karoline 
August, Karoline 
August, Karoline 
Christian, Johanna 
W ilhelm , W ilhelm ine 
Johann, Susanna 
Josef, Magdalena 
Josef, Magdalena 
Josef, Magdalena 
Josef, Anna 
Christoph, Barbara 
Christoph, Barbara 
Christoph, Barbara 
Karl, Anna 
Karl, Anna 
Christian, Anna 
Karl, Christine 
Christian, Johanna 
Johann, Karoline 
Heinrich, Katharina 
Johann, Christine 
Karl, Klara 
Karl, Christine 
Karl, Anna 
Josef, Josefa 
G otthe lf, Anna 
G otthe lf, Anna

i

A lte r
10
8

11
8
9
7
8
7

11
8

10
8

10
8
9

11
9

10
8
8

10
7

10
10
11
10
7
7
7

10
8

11
8
7
7

10
8

11
9
7
8

11
9
7

11
7

10
7
9

10
9
9
7
9
8

10
11
8



115 Jahre Kampf 87

Namen 
G otthe it Finke 
M a th ild  Maschke 
Ferdinand M ichel 
K arl M ichel 
M arie Gubich 
Julianna Seipt 
Eufrosius Langer 
August Langer 
Gustav Langer 
K arl Plüschke 
Friedrich Plüschke 
August Hentschel 
Beniamin Goeth 
Johanna Goeth 
Karoline Lahmert 
Franciska Lahmert 
Therese Lorentz 
Franz Lorentz 
Johann W endler 
Josefa Kohl 
Karl Matz 
Am alie Jakob 
Friedrich Israel 
K arl Neruda 
Tomasz Flakiewicz 
Josef Kammei 
Karoline Kammei 
Am alie Wergau 
Berta Ekhard 
Hugo Stelzner 
Sophie Tröm el 
H einrich Tröm el 
Berta Zimmermann 
M ath ilde U lmann 
Auguste M üller 
Ferdinand M ülle r 
Katharina Kranich 
Franz Bajer 
August M ü lle r 
Pauline M üller 
A d o lf Maulpke 
Karoline G rillich  
Therese M ülle r 
A n ton  M ülle r 
Helene Schindler 
K arl Metzner 
Am alie Steinhausen 
Johann Steinhausen 
W ilhe lm  Grün 
Am alie Grün 
Marie Kutzer 
K arl U lrich  
D om in ik  U lrich  
Anna Kutzere 
Pauline W ort 
Am alie H eidrich 
Em ilie Ulmann 
Christine Gebauer

Vornamen der E ltern
Karl, Anna 
Franz, Magdalena 
David, Christine 
David, Christine 
Josef, Rosalie 
Ignatz, Marianne 
August, Katharina 
August, Katharina 
August, Katharina 
Franz, Rosine 
Franz, Rosine 
August, Barbara 
G ottfried , Anna 
G o ttfried , Anna 
Franz, Rosina 
Franz, Rosina 
Anton, Christine 
Anton, Christine 
Christian, Johanna 
Johann, Elisabeth 
Karl, Magdalena 
Franz
A lois, Johanna 
Karl, Margarete 
Jakob
Josef, Apolonia 
Josef, Apolonia 
Julius, Em ilie 
Johann, Johanna 
Karl, Johanna 
Sophie 
Sophie 
Karl, Rosine 
Ferdinand, Katharina 
Karl, Christine 
Karl, Christine 
A lois, Anna 
Franz, Franciska 
G ottlieb, Marie 
Franziska 
Johann, Tekla 
August, Katharina 
Ignatz, Veronika 
Ignatz, Veronika 
Franz* Helene 
G ottlob, W ilhelm ine 
Ferdinand, Eleonore 
Ferdinand, Eleonore 
Traugott, W ilhelm ine 
Traugott, W ilhelm ine 
A lbe rt, H enriette 
Georg, Marie 
Georg, Marie 
Ignatz, Rosina 
Ferdinand, Johanna 
G ottlieb , Rahel 
Friedrich, Anna 
Traugott, Eleonore

A lte r
8

11
9
7
8
8

11
9
7

10
8
7

10
8
9
7

10
8

10
7
9

10
11
8
8

11
8
7
9

10
11
9

11
7

11
9
7
7
8

10
8

11
9
7
8
7
9
7

11
9
7

10
8
7

10
10
7

10
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Namen
Friedrich Gebauer 
Therese Ludwig 
Pauline Ludwig 
Eleonore Hermann 
Helene Hermann 
Theodor Jung 
Eduard Jung 
M ath ilde Jung 
Friedrich Fischer 
A lw ine  Kuntze 
Johan David Kessler 
Em ilie Kessler 
Rosalie Freundt 
Magdalena Peichen 
Ludw ig Klate 
Josef Job
Augustine Schubart 
Eduard Fetter 
Konrad Fetter 
Josef Zosel 
Karl Baumgärtel 
Johann M ichel 
Karl M ichel 
Ignatz Pflaume 
Therese Pflaume 
Augustin Brose 
K arl Brose 
Rosalie Beer 
Barbara Beer 
Karl Scheinert 
R udolf Henich 
Theodor Henich 
Johann G ottfried  To lke 
Karl Tolke 
K arl R ichter 
Therese Kacpcr 
Karoline Krause 
Am alie Krause 
Franz A ppe lt 
Franz Kum pf 
Marie Kum pf 
Emilie Beicrlein 
Karl Bcierlein 
A d o lf Taube 
Friedrich Hentschke 
R udolf Hentschke 
Christian Busch 
K arl Busch 
A nton ina  Bergmann 
V a len tin  Bettich 
Johann Gabich 
Franz Hesse 
A n ton  Hesse 
August Hesse 
Julie Litm aniak 
Augustine T ielle 
August T ielle 
Ludw ig T ie lle

Vornamen der E ltern
Traugott, Eleonore 
Franz, Therese 
Franz, Therese 
Leopold, Helene 
Leopold, Helene 
Johann, Renate 
Johann, Renate 
Johann, Renate 
Andreas, Julianna 
Andreas, Magdalena 
Johann, Gertrud 
Johann, Gertrud 
Friedrich, Auguste 
August, Marie 
Johann, Rahel 
Johann, Karoline 
Johann, Katharina 
Josef, Rosina 
Josef, Rosina 
Franz, Helene 
Karl, W ilhelm ine 
Johann, Johanna 
Johann, Johanna 
Johann, Helene 
Johann, Helene 
Josef, Anna 
Josef, Anna 
Johann, W ilhelm ine 
Johann, W ilhelm ine 
Michel, Anna 
G ottfried , Amalie 
G ottfried , Amalie 
G ottfried , Christine 
G ottfried , Christine 
Christian, Christine 
Johann, Therese 
Johann, Marie 
Johann, Marie 
Franz, Johanna 
Johann, Veronika 
Johann, Veronika 
August, Eleonore 
August, Eleonore 
Fortunat, Regine 
H enriette 
H enriette 
August, Johanna 
August, Johanna 
A nton, Therese 
Johann, Rosalie 
Karl, Johanna 
David, Franziska 
David, Franziska 
David, Franziska 
Szczepan, Sophie 
W ilhelm , Emilie 
W ilhelm , Emilie 
W ilhelm , Em ilie

A lte r
8
9
7
8
9

10
9
7
7

11
10
9
8
9
7
7
7
8
7

10
8

11
7
8
7
9
7

11
8
8

10
7
9
7
8
8

10
9
8

10
9
9
8

11
11
9

11
9
7
9
7

11
9
7
8

11
10
7
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Namen A lte r Vornamen der E ltern

Heinrich T ie lle  
Johanna Desselberger 
Magdalene H ajer 
Josef Gampe 
Pauline Foltmann 
Konrad T ietzel 
Em ilie Hanke 
Johann Hanke 
A n ton  W olanek 
Marie W olanek 
Franciska W olanek 
Karoline Bergmann 
Julius Seruch 
Johann Kretschmer 
Julianna Hausmann 
Therese Hausmann 
Johanna Wagner 
A lb e rt Lein itz 
M atilde  Häbler 
H enriette R ichter 
Ernst Richter 
K a rl Fröhnel 
Ernst Beer 
Franz Siebe 
Heinrich Siebe 
Em ilie Kowalewska 
Pauline Förster 
K arl Rohr 
August Rohr 
Karl Radke 
Am alie Rost 
Em ilie Rohr 
Ferdinand Hampel 
Ludo lf K ind t 
Ferdinand M itte is 
M atilde Rausch 
Günther Rausch 
Emilie Rausch 
T itus Kopisch 
Em ilie Kopisch 
W ojciech (Georg) Krause 
K arl Bergmann 
W ilhe lm  Schnurpfeif 
Auguste Heinrich 
Juliane Heinrich 
Elisabeth Georg 
Anna Georg 
Konrad Steinert 
Therese Günther 
Ferdinand Buhle 
Louise Buhle 
Karl Kahlert 
Gustav Kahlert 
W ilhe lm  Kahlert 
Therese R ichter 
Ferdinand Speier 
Marie Eisbrenner 
Friedrich Eisbrenner

7 W ilhelm , Emilie
7 Johann, Magdalena
9 Franziska
7 Josef, Marie
7 Johann, Marie
8 Heinrich, Barbara

10 Johann, Rosalie
8 Johann, Rosalie

10 A nton, Marie
9 Anton, Marie
7 Anton, Marie

11 Therese
10 Johann, Johanna
8 Josef, Karoline
9 G ottlieb, Therese
7 G ottlieb, Therese

11 G ottlob, Johanna
10 Johann, Friederike
8 Johann, Johanna
8 G ottlieb , H enriette
8 G ottlieb, Johanna

10 Christian, Christine
8 G ottlieb, Johanna

10 Franz, Therese
8 Franz, Therese
7 Franz, Elisabeth
8 G ottfried , Amalie

10 Philipp, Anna
8 Philipp, Anna
9 Traugott, Marie

10 August, W ilhelm ine
8 Johann, Dorothea

10 Christian, Katharina
8 Ludolf, Marie
8 Anton, Marie

11 Adam, Karoline
8 Adam, Karoline

10 Adam, Karoline
10 T itus, Emilie
8 T itus, Emilie
9 Paul, Eva

11 Heinrich, Johanna
9 Franz, Elisabeth

10 W ilhelm ine
7 W ilhelm ine

11 Johann, Anna
8 Johann, Anna
8 Karl, Pauline
9 Franz, Anna

11 August, Elisabeth
9 August, Elisabeth

10 G ottfried , Dorothea
9 G ottfried , Dorothea
7 G ottfried , Dorothea
9 Josef, Therese.
8 Friedrich, Karoline
9 M artin , Elisabeth
7 M artin , Elisabeth



90 O tto  Heike

Namen
Stefanie Majewska 
Josefa Majewska 
Marjanne W itkowska 
R udolf Rarzlan 
W ilhe lm  Sommerfeld 
Friedrich Sommerfeld 
K arl Sommerfeld 
A d o lf Geyer 
Charlotte Geyer 
A d o lf Knödel 
Josef B lum entritt 
Anna B lum entritt 
A lb inę  B ille r 
Josef M iko ła jczyk , 
Tomasz Smoczyński 
Marjana Smoczyński 
Heinrich A lbrecht 
Barbara Boli 
M ath ilde Gutz 
Am alie W o lf 
A n ton  W o lf 
Anna W o lf 
Johanna Braun 
W ilhe lm  Radke 
A nton ina W itu lska 
W ilhe lm  Oehme 
Karl Oehme 
Am alie Zimmermann 
Karl Rudolf 
Johann Rudolf 
Eduard Hadlich 
Dorothea, Cudak 
Friedrich Brude 
Julianna Seliger 
K arl Gatz 
Katharina Gatz 
Eva Gudzinska 
Pauline Strangoss 
Juliane Strangoss 
Marie Hoffmann 
Dorothea P faff 
Susanna K lim m  
Johann Frank 
Karl Trajm ann 
M arjanna Wachulska 
M aria Dhamen 
Konrad Lerch 
Elisabeth Lerch 
Katharina Schmehl 
Ernst Weber 
August Weber 
W ilhe lm  W ollstein 
M athilde W öllste in 
Johann Peitz 
W ilhe lm  Peitz 
A d o lf Peitz 
Karolinę Neumann 
Am alie Neumann

A lte r Vornamen der E ltern
9 Jakob, Magdalena
7 Jakob, Magdalena
8 Jakob, Dorota
8 Karl, Johanna

11 Samuel, Charlotte
9 Samuel, Charlotte
7 Samuel, Charlotte
9 Ludwig, Charlotte
8 Ludwig, Charlotte

10 Friedrich, Anna
10 Ignatz, Dorothea
8 Ignatz, Dorothea
7 G ottlieb, Henriette
8 A rno, Marianne

11 Franciszek, Napoleona
10 Franciszek, Napoleona
11 Ferdinand, Auguste
8 Katharina
8 Johann, Karolinę

11 Franz, Helene
10 Franz, Helene
7 Franz, Plelene
8 Elisabeth

10 Andreas, Elisabeth
11 Kazimierz, Donicelka
9 Friedrich, Augusta
7 Friedrich, Augusta
8 Johann, Marie

10 Christian, Rosine
7 Christian, Rosine

11 Johann, Eleonore
9 Franciszek, Apolonia
8 Friedrich, Konstanze
7 Ferdinand, Juliannę

11 Johann, Karolina,
7 Johann, Karolina

10 Jan, Anna
11 Michel, Johanna
9 Michel, Johanna
7 Karl, ?

11 Georg, Elisabeth
10 Johann, Katharina
10 Johann, Marie
8 August, Katharina
7 Stanislaw, Anna

10 Konrad, Elisabeth
11 Andreas, Katharina
9 Andreas, Katharina
7 Karl, Anna

11 Johann, Therese
10 Johann, Therese
10 Johann, Therese
10 Johann, Therese
11 Jakob, Thekla
9 Jakob, Thekla
7 Jakob, Thekla

10 Florian, Beate
8 Florian, Beate
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N amen A lte r  Vornamen der E ltern
Johann Gunbrum 
Julius Gunbrum 
W ilhe lm  K rzyw ihski 
M inna H artw ich 
M inna Bürgel 
Barbara Felker 
Matthäus Felker 
Anie la  D ie trich  
Pauline D ie trich  
Friedrich Tannendorf 
G ottlob  Tannendorf 
Anna Rzechak 
Jakob Daun 
Katharina Wiesner 
Josef Kaniera 
Elisabeth Kaniera 
Therese Dressier 
Anne Dressier 
Ludw ika Czerwiecka 
Am alie Czerwiecka 
Therese Czerwiecka 
Veronika Tauf mann 
W aclaw Taüfmann 
Rosina Oehlschläger 
Karolina Demuth 
Waclaw Niemczak 
W aclaw W akihski 
Franz Ende 
Josef Semek 
Vinzens Semek 
Therese Semek 
Franziska Küntzel 
Karoline W ihann 
Josef W ihann 
Josef Kolbe 
Therese Haussier 
Katharina Schmidt 
Thomas Schmidt 
Cäcilxe Schreiber 
Johanna Meissner 
M ath ilde Meissner 
N orbe rt Heinrich 
Franziska T y ffa  
Marianne Sitka 
Jan Sitka
Katharina Friedrich 
Johanna Spitzer 
Josef T ü rk  
Anna Kubeczek:
M inna M ilke r 
Franz M ilke r 
Franz Kentyczka 
Franziska Kentyczka 
Anna Luise Hanke 
Ernstine E ichert 
Karoline W ilhelm . Rocc 
Anna Karolina Beutler 
W ilhe lm  Beutler

11 Johann, Anna
8 Johann, Anna

11 Johann, Susanna
8 Johann
8 Julius, Therese

10 Heinrich, Julianne
7 Heinrich, Julianne
8 Friedrich, Anie la
7 Friedrich, Anie la
9 Christian, Sophie
8 Christian, Sophie
9 Anna
7 Johann, Katharina
7 Franz, Marie
8 N orbert, Marie
7 N orbert, Marie

11 Franz, Franciska
7 Franz, Franciska

10 Florian, Therese
8 Florian, Therese
7 Florian, Therese
8 Franz, Barbara
7 Franz, Katharina
7 M elchior, Rosina
9 August, Anna
9 Waclaw, Marie
8 Waclaw, Dorothea
7 Johann, Magdalena

11 Johann, Franziska
9 Johann, Franziska
7 Johann, Franziska
9 Franz, Marie
8 Franz, Katharina
7 Franz, Katharina
9 Johann, Marie
7 Josef, Johanna
8 Benedikt, Josefa
7 Benedikt, Josefa

11 Ignatz, Veronika
8 Johann, Elisabeth
7 Johann, Elisabeth
9 Josef, Therese
9 Karl, Anna

11 Solentjan, Franciska
9 Solentjan, Franciska

11 Karl, Marie
8 Anton, Margarete

11 Ignatz, Katharina
10 Augustin, Louise
U  Karl, Christian
7 Karl, Christian

10 Franz, Anna
7 Franz, Anna

11 G ottfried , Anna
8 G ottfried , Marie
9 Ludwig, Anna

10 Christian, Anna
7 Christian, Anna



92 O tto  Heike

Namen
Johann W ilhe lm  Rode 
Franz O ttom ancki 
Anna O ttom ancki 
Lukas Ottom ancki 
Anna Karolinę N it t  
Marie Schubert 
August Haak 
Luise Haak 
M artin  Haak 
Ludw ik  Seibke 
W ilhe lm  Schmidt 
Karolinę K lu th  
Johann Kremer 
Jakob Kremer 
August Beutler 
Christian Eckert 
Justine Sperling 
M artin  Tohn 
W ilhelm ine Haak 
August Milsch 
Anne Christine Milsch 
Johann Finke 
Julianna Bożej 
Friedrich August W orbst 
Em ilie Fischer 
Pauline Fischer 
Christian Jan 
August A rm ho lt 
M ichael Beck 
Karolinę Beck 
Karolinę Ludwig 
Josef Schaumburg 
Johanna Schaumburg 
Jakob Meisenfelder 
Heinrich Tietzel 
Am alie N ick  
G ottlob  N ick  
W ilhe lm  Meisner 
Ernstine Häbler 
Reinhold Häbler 
Marie Bergmann 
Flrnst Bergmann 
Josef Patzak 
Agnes Ramisch 
Johann Meyb 
Philipp Meyb 
Jakob Schuran 
Gerhardt W erum 
H einrich Werum 
Karolinę Seifert 
Karolinę Augustin 
FJmilie W orbst 
Karolinę W orbst 
August Szynir 
Rosina Neumann 
Franziska Kaschke 
Elisabeth Wagner 
Anna M arie Blieme

A lte r Vornamen der E ltern
10 Jakob, Anna
11 Peter, Marie
9 Peter, Marie
7 Peter, Marie

10 Johann, Christine
9 Johann, Marie

10 Johann, Anna
9 Johann, Anna
7 Johann, Anna
8 Johann, Anna

10 Michel, Anna
7 Johann, Dorothea

10 Jakob, Anna
8 Jakob, Anna
8 M artin , Luise

10 G ottlieb, Christine
7 Tobias, Christine

10 G ottlieb, Marie
9 Georg, Anna

11 G ottfried , Dorothea
7 G ottfried , Dorothea
7 David, Anna
9 Ludwig, M inna
8 Christian

11 Franz, Marie
9 Franz, Marie
8 G ottlieb, Rosalie
8 G ottlieb, Anna

11 A lo is, Marie
8 A lois, Marie
9 Michael, Rosine
8 Andreas, Katharina
9 Andreas, Katharina

11 Karoline
8 Nikolaus, Elisabeth
9 ? Anna
8 Nikolaus, Anna
7 Franz, Friederike
9 Karl
7 Karl

10 Johann, Marie
8 Johann, Marie
7 Ignatz, Katharina

10 Anton, Marie
11 Johann, Katharina
8 Johann, Katharina
8 Jakob, Elisabeth

11 H einrich
9 H einrich
8 G ottlieb, Marie

11 Franz, Magdalena
9 Josef, Christine
8 Josef, Christine
8 A nton, Marie

10 Karl, Christine
11 Franz, Therese
11 Seibert, M aria
8 E jdm ir, Marie
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Namen
August Rückert 
W ilhe lm  Rückert 
Florian Bahr 
Margarete Schön 
Bronislawa Szpakowska 
Susanne Gorska 
Peter Heimann 
Elisabeth Heimann 
Kunegunde Mein 
Margarete Mein 
Anna Neichold 
Am alie W alte r 
Anna Spitzer 
Josefa Spitzer 
A n ton  Leinke 
Anna Schulz 
Auguste Preis 
M arie Beyer 
Friedrich Graef 
Magdalena Graef 
Margarete Graef 
M arie Pischa 
A nton Pischa 
Josef Pischa 
Am alie M ülle r 
Ignatz Tausch 
Karl Flaak 
Johann Prokop 
Josef Kizeczynski 
Josef Jaworski 
Venzel B lum entritt 
Franz W agner 
Pauline Hampel 
W ilhe lm  Klebsattel 
August K lebsattel 
M arie Thoma 
Ferdinand Thoma 
Franz Protze 
Johann Protze 
M arie Weiser 
Johann Weiser 
Julius Pleintzel 
Anna Kanczek 
W ilhe lm  Kerner 
M atilde  G a lli 
August Langer 
Karoline Langer 
M ichael Krause 
Michael Braun 
Franz W o lf 
Therese W o lf 
Rosina W o lf 
A n ton  Eichler 
Johanna W erner 
Karl Ludw. W erner 
Johann Just 
Friedrich Ausandt 
Am alie Ausandt

Vornamen der E ltern
Johanna
Johann, Johanna 
Josef, Katharina 
Georg, Adam 
Franciszek, Josefata 
W alenty, Z o fja  
Georg, Margarete 
Georg, Margarete 
Peter, Margarete 
Peter, Margarete 
Michael, Eva 
Karl, Katharina 
Therese 
Therese 
August, Josefa 
A nton, Anna 
Johann, Marie 
Stanislaw, Josefa 
Adam, Elisabeth 
Adam, Elisabeth 
Adam, Elisabeth 
Franz, Marie 
Franz, Marie 
Franz, Marie 
Johann, Anna 
Ignatz, Therese 
Josef, Marie 
Johann, Apolonia 
Stephan, Rosalia 
Julianne
Venzel, Therese 
Marie
Franz, Therese 
Johann, Rosalie 
Johann, Rosalie 
Jakob, Anna 
Jakob, Anna 
Johann, Katharina 
Johann, Katharina 
A nton, Elisabeth 
Anton, Elisabeth 
Johann, Franciska 
Elisabeth 
Ignatz, Johanna 
Johann, Marie 
Josef, Therese 
Josef, Therese 
Karl, Anna 
Valentin, Susanna 
Franz, Therese 
F'ranz, Therese 
Franz, Therese 
Anton, Elisabeth 
Johann, Justina 
Johann, Justina 
Johann, Eleonore 
Christian, Johanna 
Christian, Johanna

A lte r
8
8

10
9
9
9

10
8

11
8
7
8
9
8
7
8
8
8
9

11
7

10
9
7

11
7
9

10
9
8
9

11c>
11
9
9
7
9
7
8
7
8
9
9
7

11
9
9
7

11
o
7
9
9
7
9

10
8



94 O tto  Heike

Namen
Marie Reichert 
Rosalie Schebel 
Franz Gaube 
M arie Gaube 
M arie Rau 
Ignatz Ludwig 
Karoline Ludwig 
Karolinc H ejp ler 
Karl H e jp le r 
Jette Krause 
Franz Richter 
Pauline Braucher 
H enriette Braucher 
Rosalie Bösche 
Eduard Süssmilch 
Karl Lohrer 
Ernstine Lohrer 
Karl Scholz 
Josef Regner 
Franz Regner 
Franz T y lle  
K arl T y lle  
Ventzel Süssmilch 
Ernst Schmidt 
Franz Schmidt 
Ventzel Huptisch 
August W ilberger 
Karolinc Taufmann 
Josef Taufmann 
W ilhe lm  Schönke 
August Oertele 
Karl Waldsachs 
Am alie Najch 
Therese Campei 
Franz Gampcl 
Reimund Hübel 
Ermelin Hübel 
Ifmanucl A lb rich t 
K arl Kuntzc 
Anna Kuntze 
Christian Buschmann 
Franz Buschmann 
Friedrich Wünsche 
Gustav Vogel 
Friedrich A urich  
Anna Gnauk 
G ottlieb  K intzel 
Johanna Froenel 
Eduard Froenel 
Anna Fischer 
W ilhe lm  W o lf 
Friedrich Scheintz 
Karoline Scheintz 
Emanuel Frantz 
Johann U llrich  
Christa Gocht 
Johann Gocht 
August Gocht

Vornamen der E ltern
Christoph, Therese 
Josef, Rosalie 
Franz, Marie 
Franz, Marie 
Johann, Johanna 
Johann, Marie 
Johann, Marie 
Karl, Christine 
Karl, Christine 
G ottlob, Rcginc 
Josef, Anna 
Karl, Charlotte 
Karl, Charlotte 
Wentzel, Rosina 
Josef, Dorothea 
Heinrich, Anna 
Heinrich, Anna 
Karl, Susanna 
Josef, Elisabeth 
Josef, Elisabeth 
Franciska 
Franciska 
Ventzel, Rosalie 
Johann, Franciska 
Johann, Franciska 
Franz, Anna 
Christian, Rosalia 
Franz, Barbara 
Franz, Barbara 
Karl, Johanna 
Bartholomäus, Am alie 
Kasper, Elisabeth 
Johann, W ilhelm ine 
Franz, Katharine 
Franz, Katharine 
Josef, Helene 
Josef, Helene 
Johann, Katharina 
Johann, Anna 
Johann, Anna 
Johann, Anna 
Johann, Anna 
Johann, Johanna 
Karl, Auguste 
Karl, Anna 
Johann, Anna 
Johann, Louise 
Karl, Christine 
Karl, Christine 
Johann, Marie 
G ottlieb, Johanna 
Eleonore 
Eleonore
Friedrich, Christine 
Johann, Sophie 
Johann, Johanna 
Johann, Johanna 
Johann, Johanna

A lte r
10
9

11
9

11
11
9

11
7
9

10
10
9
9
7

10
9
8

10
7
9
7

11
11
8
9
7

10
7
7

10
11
8

11
8

10
7
8
8
7

11
7
9
9
9
9
9

11
8

10
8
9
7

11
10
11
9
7
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Namen
Johann Färber 
Josef Siebert 
Friedrich Kuntze 
Karl Mausch 
Julius Gorske 
K arl Teichmann 
Rosalie W eln itz 
Louise Gebauer 
Rosina W o lf 
W ilhe lm  W o lf 
Dorothea W o lf 
Johann Russ 
Konrad Russ 
Karl W o lf 
Anna Ziegel 
Josef Ziegel 
Franz Czech 
M inna Weden 
Juljana Weden 
Johanna Mentzel 
H enriette W ilhe lm  
August Gammert 
A n ton  W it t  
Marie Scheffer 
Friedrich Angermann 
G ottlieb  Schmidt 
Ferdinand Schmidt 
Karl M ielke 
Em ilie M ielke 
W ilhe lm  Czaden 
Franziska Schmidt 
Em ilie Derfeler 
Gustav Maciejewski 
Ferdinand Maciejewski 
Justyna A lexander 
Marie Fritsche 
Katharina Behier 
Anna Feige 
Johanna Feige 
Elisabeth Kopczyńska 
Ernst Neumann 
Franziska Schmidt 
C hristian Folke 
Genoveva Kohl 
Pauline Kohl 
Josef Rymmer 
Helene Rymmer 
Anna Leib 
Friedrich Kühnei 
Karl Schneider 
Juliannę H orn 
Rosine Jensch 
C hristian Jensch 
Ernestine Jensch 
Marie T a flik  
Josef T a flik

Vornamen der E ltern
Johann, Marie 
Stephan, Anna 
Johann, Johanna 
Johann, Johanna 
G ottlob, Johann 
Johann, Anna 
Johann, Louise 
Johann, Eleonore 
Friedrich, Dorothea 
Friedrich, Dorothea 
Friedrich, Dorothea 
Konrad, Elisabeth 
Konrad, Elisabeth 
Friedrich, Dorothea 
Thaddäus, Marjanna 
Thaddäus, Marjanna 
Johann, Johanna 
A nton, Therese 
Anton, Therese 
Traugott, Christine 
G ottlob, Johanna 
Bogusław, Regina 
Johann, Katharina 
Heinrich, Anna 
Johann, Anna 
Friedrich, Karolinę 
Friedrich, Karolinę 
Samuel, Dorothea 
Samuel, Dorothea 
Johann, Marie 
Konrad, Elisabeth 
Marie 
Karl, Anna 
Karl, Anna 
August, Karolinę 
A nton, Johanna 
Heinrich, Katharina 
Bernhard, Johanna 
Bernhard, Johanna 
Jakob, Katarzyna 
Johan, Johanna 
Rosalie
Johann, Johanna 
A nton, Anna 
Anton,, Anna 
Bernhardt, Barbara 
Bernhardt, Barbara 
Jakob, Katharina 
Johann, Anna 
Karl, Marie 
Friedrich, W ilhelm ine 
Johann, Marie 
Johann, Marie 
Johann, Marie 
Marie, Barbara 
Marie, Barbara

A l ter
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10
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9
9
9
8
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10
8
7

10
11
9
9
8
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8
8
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8
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7
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9
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7
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7
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Lodz am 19/31. Dezember 1841
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Kürze Beiträge

Um eine Flurschadenentschädigung 1800.
Tin TTriihinhr 1800 h a tte  der M a jo r von Schack in  R aw itsch  dem 

K o ü Ä d '  c le V s te u c rra t H o W

S t ? G S n T s o ? z u  k le in le f ,  man würchTdiesmal bei Szymanowo üben.
S n n r?  w urde besondersdas Fe ld  des Scharfvorw erkes der Schau- 

, t  dieser Ü bungen D er Besitzer desselben, A n to n  K itsche, Pflege- 
P lt n  a r  V e rw itw e ten  F rau Kom m issarius Q uarkha rd t, w andte sich

S Ä  “j « K S S  Ä - T s S S S Ä g
u n s ta tth a ft h a tte  N itsche bei dem M a g is tra t der S tad t die am tliche  
Besich tigung des Brachfeldes und  die Schätzung des e rlitte n e n  Aus
fa l l^  i ^  Gem einschaft m it den ve re id ig ten  T axa to ren  vorzunehm en 
Das w ar auch am 23. M a i geschehen. Erschienen waren morgens 9 U hr 

dem Felde der Bürgerm e is ter Boeckler, der A d ju ta n t von  1 osse, 
der Gerichtsschulze des D orfes K ahle  und die beiden vom  S tad tge rich t 

_ j dom T a n d ra t in  P flic h t genommenen K re is ta xa to re n , die Vor
^ Ä t z ^ t u f d e r  S tad t C h ris tian  W ilh e lm
S tille r  V om  Breslauer Tore begaben sie sich nach dem beide, nane 
a n d e r  schlesischen Grenze, wo sie N itsche em pfing und au ffo rde rte  
das Fe ld  zu umgehen, auf dem er in fo lge  der m ilitä r isch e n  B enutzung 
fü r  M a i Jun i und J u li die H ü tu n g  ve rlo ren  habe Es ™ar 
von 52 Scheffel (poln.) Aussaat und hä tte  auf den 675 Beeten das 
4 K o rn  gebrachte Selbst bei trockener W itte ru n g  dieses Jahr je  Beet 
fü r  4 Gr. gutes Gras und  Heu gegeben, die H u tu n g  ohno Beete 
rechnete man m it 3 T lr .  N u tzen  fü r  die Ze it, so daß 115 T k .  15' G r .  
zusammenkamen. N itsche schätzte a lle rd ings seinen
w e it über 200 T lr ., da er bis A ugust F u tte r kaufen m ußte fü r  se^ e 
ansehnlichen V iehbestand. E r  wünschte, Jen G . ^  u
Schädigung zu kom m en. D ie  T a xa to ren  erh ie lten
fü r  ih re  D iä ten , je  1 T lr . ,  und unterschrieben, nu r der Genchtsscüuize
m achte seine d re i K reuze. . , . n a tü r lic h

Bei der abschlägigen R eso lu tion  konnte  sichß d aS e in z e S  
n ic h t beruhigen, da er n ic h t g lauben w o llte , „d a ß  nur das einzelne 
In d iv id u a  le iden so lle“ . D a rum  w andte er sich S jtftem ber 1800
an den M in is te r von Voß u n te r D arlegung seines Falles, u n te r Be i
fügung der R esolu tion und einer A b s c h rift des Besichtigungsp 
f f i s  E r verließ  sich au f des M in is te rs  bekannte G erechtigke its
liebe “  und  erw arte te  seine 115 T lr .  15 Gr. E ntschädigung.

K am m er zum  B erich te  über den F a ll au fge fo rdert, schrieb
den Sachverha lt und sagte, sie h ä tte  ohnvor-
Stadtkasse eine „b ill ig e  E ntschädigung schon erha lten  f h rem „o n  o

l ä t ^ t e ^ e i n ^ I Ä ^ a g ^ ^ C ^ ^ n “ ^ ^  d l r u m w o h l

ääs f  ̂Au w äh l der ^Sachverständigen“ vo rs ich tige r s e ¿ ub J e r ^ E r t r a -  
o rd in a r iu m “  könne die Kam m er diesm al eine ^ ^ „ ^ g ^ J e w e s e n  
dem Besitzer des Scharfvorwerkes gewahren. W ie hoch sie g 
is t, kann n ic h t gesagt werden. ^  k  0 e r t  h, B e rlin .



Dreizehn Gemeindeberichte des wolhynien
deutschen Kirchspiels Roshischtsche 1878—1902

Veröffentlicht von W a l t e r  K u h n .

Die ausführliche Veröffentlichung von Gemeindeberichten, die 
erst 40—60 Jahre zurückliegen, mag ungewöhnlich erscheinen. Sie 
hat aber für das Deutschtum Wolhyniens ihre Berechtigung durch 
dessen besondere geschichtliche Lage. Abgesehen von kleineren 
Vorläufern, kam der Hauptteil der deutschen Siedler erst seit 1861 
aus Mittelpolen und Galizien nach Wolhynien. Berichte um 1880 und 
1890 erfassen daher noch das Schicksal der Einwanderergeneration 
und den für die Zukunft entscheidenden Vorgang der Einwurzelung 
und Volksinselwerdung in der neuen Heimat. Sie haben für die 
Wolhynier die gleiche Bedeutung, wie etwa die Berichte der Schulzen
ämter 1848 für die deutschen Kolonien in Südrußland ‘) oder Eimanns 
Schilderung von 1822 für die deutschen Siedlungen der Batschka").

Wohl reicht die Erinnerung der heute lebenden Wolhynier 
noch recht kräftig in die Einwanderungszeit zurück^ Aber sie erfasst 
mehr die Schicksale einzelner Menschen und Siedlungen als die 
grossen Linien der Gesamtentwicklung, und sie bedarf der Ergän
zung und der Bestätigung durch genaue zeitgenössische schriftliche 
Quellen. Solche sind für Wolhynien äusserst spärlich. Was in den 
Dorfarchiven oder in den Händen einzelner Kolonisten lag, das ist 
in der Verschleppungszeit des Weltkrieges fast ganz zugiundc- 
gegangen. Die Archive der ansiedelnden Grundherren und dei 
russischen Behörden sind, soweit sie in der Kriegs- und Revolutions
zeit nicht vernichtet wurden, dem deutschen Forscher heute kaum 
zugänglich. So bleiben fast allein die kirchlichen Quellen das sind 
die geringen durch den Weltkrieg hindurch geretteten Reste dei 
evangelischen Pfarrarchive.

Dass es gerade kirchliche Quellen sind, auf denen in dieser 
frühesten Zeit das Schwergewicht liegt, hängt wieder mit der ge
schichtlichen Struktur des Wolhyniendeutschtums zusammen, das

i \  G. L e i b b r a n d t ,  Die deutschen Kolonien in  Cherson und Bessara* 
bien, Berichte der Gemeindeämter. S tu ttgart 1926.

2) J. E i m a n n, Der deutsche Kolonist, oder die deutsche Ansiedlung 
im Bacder Kom itat. Pest 1822.

Deutsche WUaenscb. Z e itsch r. i.  W a rth e U n d . H e ft  2. 1940.
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anfänglich jeder völkischen oder allgemein kulturellen Organisation 
entbehrt. Daher bildete die evangelische Kirche, welche alle Deut
schen zusammenfasste und gegenüber der Umwelt abgrenzte, zu
gleich die Vorform einer völkischen Organisation. Sie war über die 
Pflege des Religiösen hinaus Trägerin des deutschen Schulwesens 
und damit des Bildungslebens. Pastoren und Lehrer, welche das 
Herz auf dem rechten Fleck hatten, sind oft genug auch in w ir t
schaftlichen und Rechtsfragen Führer der Kolonisten gewesen.

Die Gemeinden Wolhyniens unterstanden dem Konsistorium in 
Petersburg. An dieses hatte jeder Pfarrer jährlich im Oktober über 
sein Kirchspiel zu berichten. Während die Originale dieser Berichte 
in Leningrad heute verloren oder unbenützbar sind, sind eine Reihe 
von Konzepten oder Abschriften in den Pfarrarchiven erhalten vor 
allem in Roshischtsche, W ladimir Wolynsk und Lutzk. Während die 
aus den letztgenannten Pfarren sich im allgemeinen auf Angaben 
über das innere und äussere Kirchenwesen und über die bchule 
beschränken, haben jene von Roshischtsche einen vollkommen an
deren Charakter, der bedingt ist durch die Persönlichkeit ihres \  er
fassen, des Pastors G e o r g  F r i e d r i c h  K e r m .

Kerm wurde 1836 in Petersburg geboren. Er besuchte die 
Annenschule, hörte in Dorpat Theologie, war nach Beendigung 
seines Studiums Hauslehrer in üatschina im Hause des Barons 
von Stackeiberg und wurde 1864, 28 Jahre alt, zum Pastor von 
Glückstal in Südrussland ordiniert. Nach 15jähriger Wirksamkeit 
im Süden kam er nach Wolhynien, ordnete zunächst die durch eine 
längere Vakanz zerrütteten Verhältnisse der Gemeinde Heimtal 
(Ostwolhynien) und übernahm 1879 Roshischtsche. In dieser Stellung 
blieb er 24 Jahre, bis zu seinem Tode am 5. Oktober 1903.

Zur Zeit der Amtsübernahme durch Kerm umfasste die Pfarre 
Rozyszcze die Evangelischen, das ist Deutschen, der wolhynischen 
Kreise Lutzk, Kowel und W ladimir Wolynsk, damals etwa 25 000, 
bei der Zählung von 1897 gerade 50 000 Seelen in Hunderten von 
Kolonien über das ganze Gebiet hin verstreut. Der grösste 1 eil der 
Deutschen war wenige Jahre vorher ins Land gekommen, in der 
Rodung des Landes und im ersten wirtschaftlichen Fussfassen be
griffen ohne Verbindung miteinander, ohne ordentliches Schulwesen. 
Es ist Kerm gewesen, der aus dieser Masse von zusammengestrom
ten Siedlern eine geordnete Gemeinde und damit eine organisierte 
deutsche Volksgruppe schuf. Er w irkte auf die Schaffung von 
Schulen, die Fortbildung der Lehrer, die Hebung des allgemeinen 
Bildungsstandes der Siedler hin. Jede der über hundert Schul
gemeinden besuchte er zweimal jährlich. Er war dazu m jedem 
Jahre sechs Monate auf Reisen, bei denen er täglich eine Gemeinde 
erledigte“  mit Predigt, Abendmahlsfeier, Konfirmation und lrau - 

'ungen. Erst 1891 wurde der westliche Kreis W ladim ir Wolynsk als 
eigenes Kirchspiel abgetrennt, 1899 auch der südliche I eil des Kreises
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Lutzk als Kirchspiel Lutzk. Damit wurde das ungeheure Kirchspiel 
auf eine erträgliche Größe verkleinert, und damit verminderte sich 
gleichzeitig der Geltungsbereich der späteren Berichte Kerms.

Wie die meisten früheren Pastoren Wolhyniens, war Kerm 
weniger Seelsorger als Organisator und Kirchenführer, er ragt in 
dieser Hinsicht über seine Amtsbrüder noch weit hinaus. Er war 
aber nicht nur ein Mann der Tat, sondern auch des gewandten, 
Klugen Wortes. Bei den Pastorenkonferenzen Wolhyniens war er 
Protokollführer. Die Gemeindeberichte zeigen seine Neigung zu aus
führlichen, präzisen und auch in der Form gefeilten Schilderungen, 
zu logisch scharfen Beweisführungen. So ist er im sachlichen Um
fange seiner Berichte über das Kirchliche weit hinausgegangen, 
und oft genug gab er ausführliche Abhandlungen über die (|esamt- 
verfassung der deutschen Volksgruppe, über Wirtschaft, Rechts
lage, Auswanderung, Schulverhältnisse und Schulrecht, und erst zu
letzt über Gottesdienste, Konfirmationen usw.

Liegt schon darin ein unersetzlicher W ert von Kerms Berichten, 
so w ird er noch gesteigert durch die Zeit, in welche sie fallen. Es 
ist eine entscheidende Uebergangsperiode, das Ende der friedlichen 
und für die Deutschen günstigen Einwanderungszeit unter Alexan
der 11 und der Beginn der panslawistischen Deutschenverfolgungen 
unter'Alexander III. Der erste erhaltene Bericht über das Jahr 
1886/87 hat auf dem Gebiete des Besitzrechtes bereits das Verbot 
von Landkauf und -pacht für die Deutschen zu melden, im Schul
wesen den ersten, von Kerm abgewehrten Versuch der Russitizie- 
rung, während er sonst noch den früheren normalen Zustand schil
dert. Der Bericht des nächstfolgenden Jahres 1887/88 ist nicht er
halten. Das ist ein grosser Verlust, denn gerade in dieses Jahr nei 
die Enteignung der deutschen Kirchenschulen durch die russischen 
Behörden und die Einführung der russischen Unterrichtssprache 
Doch gestatten der folgende Bericht von 1888/89 und spatere, diese 
Vorgänge zu rekonstruieren. Auch 1889/90 fehlt ein Bericht. Dan 
ist die geschlossene Reihe von 1890/91 bis 1898 99 erha en. i 
gibt ein Bild der erbitterten Kämpfe um Boden und Schule, der 
immer neuen, die Lebensmöglichkeiten der Deiätscheneinschrän
kenden kaiserlichen Erlässe und ihrer wechselvol en M  
durch die unteren Instanzen. Einen besonders wie i g 
Kerm sogar im vollen Wortlaut. Er setzL dundi as Scharf
in Petersburg nur wenig unterstützt, alle seine Kr > Deutschen 
sinn und seine persönlichen Beziehungen zugunsten se ner Deutschen 
ein. Die Schilderung vom Jahre 1893, wie der russische (jene al- 
gouverneur der südwestlichen Gubermen Wolhynien Podolien und 
Kiew mit Frau und Kindern den evangelischen Pastor des arm 
seligen Fleckens Rozyszcze in seiner Wohnung besucht, zeugt von 
dem Ansehen das Kerm bei den Russen genoß. Heute noch ist die 
Erinnerung an diese Episode in Roshischtsche lebendig. Das Auf und
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Ab dieser Kampfjahre spiegelt sich in dem wechselnden, bald resig
nierten, bald wieder hoffnungsvollen Qrundton der Berichte wider.

Um 1897 kommt eine Wendung zum Besseren, die deutsch
feindlichen Erlässe bestehen zwar weiter, werden aber praktisch 
nicht mehr angewendet. Jetzt bleibt Kerm auch Raum und Müsse, 
in den Gemeindeberichten wieder ausführlicher auf die kleineren, 
alltäglichen Dinge im Gemeindeleben einzugehen. Als neue innere 
Gefahr für Kirche und Volkstum kündigt sich dafür das Gemein
schafts- und Sektenwesen an, das Kerm zunächst günstig, später 
immer skeptischer beurteilt; es hat seine Vollentfaltung erst in einem 
späteren Abschnitte der wolhyniendeutschen Geschichte gefunden. 
Auch der letzte Bericht über das Jahr 1901/02 gehört dieser fried
licheren Zeit an. Die Zeit der vollen Duldung deutsch-evangelischen 
Lebens seit der russischen Revolution von 1905 hat Kerm nicht mehr 
erlebt.

Aus der Zeit vor Kerm ist ein einziger Gemeindebericht er
halten, aber nicht von einem ständigen Pastor des Kirchspiels, son
dern von Pfarrer Katterfeld aus der bessarabischen Gemeinde 
Sarata, dem späteren Begründer der Inneren Mission im Baltikum. 
Er führte 1878, während der Krankheit von Pastor Hirsch, eine 
flüchtige Bereisung des Kirchspiels Rozyszcze im Auftrag der 
Generalsuperintendentur in Petersburg durch. Der Bericht Katter- 
felds unterscheidet sich in seinem stark pastoralen Ton, in dem 
etwas unbeholfenen Staunen über die fremden, den bessarabischen 
so durchaus verschiedenen Verhältnissen Wolhyniens scharf von 
den sachlichen, juristisch scharfen und aus einer eingehenden Ver
trautheit mit dem Gegenstand schöpfenden Ausführungen Kerms. 
Gerade dieser Blickpunkt von aussen her bringt bei Katterfeld 
manche Dinge zur Sprache, die bei Kerm als selbstverständlich nicht 
mehr erwähnt werden, und macht dadurch den Bericht für uns wert
voll. Er w ird daher, und weil er der älteste ist, mit abgedruckt.

Die Veröffentlichung der Berichte geschieht im folgenden nach 
den Entwürfen Kerms in seiner zwar schwungvollen und schönen, 
aber sehr flüchtigen, oft recht schwer entzifferbaren Schrift. Für 
die Uebersetzung der in den deutschen Text eingestreuten russischen 
Zitate danke ich Professor Hans Koch-Breslau. Die Veröffentlichung 
ist im allgemeinen vollständig, nur die allgemeinen Einleitungs
formeln wurden vom 3. Bericht an fortgelassen, und in den Berichten 
der letzten Jahre einige unwichtige, auf die Ausgestaltung des 
Gottesdienstes, die religiöse Versorgung der Arrestanten im Lutzker 
Gefängnis usw. bezügliche Stellen. Wo die Sätze Kerms durch nach
trägliche Korrekturen durcheinander geraten waren, musste ab und 
zu etwas geglättet werden.

Der Gemeindebericht 1893/94 wurde, m it einigen kleineren 
Fehlern, bereits von Martin Mennig in seiner Schrift „Die evangelisch- 
lutherische Kirche in Polnisch-Wolhynien“ , Lpg. 1933 abgedruckt.
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Des Zusammenhanges wegen wurde er auch im folgenden wieder 
mit aufgenommen. Die übrigen Berichte habe ich im Juni 1936 im 
Pfarrarchiv von Roshischtsche aufgefunden, der Freundlichkeit von 
Pastor Reinhold Henke, bei dem w ir viele Wochen wohnen und 
arbeiten durften, verdanke ich die Möglichkeit ihrer Veröffentlichung. 
Bei der Entzifferung und Abschrift hat meine Frau redlich m it
geholfen.

Die Geschichte des Wolhyniendeutschtums ist heute abge
schlossen. Was sich von dieser deutschen Gruppe durch alle Stürme, 
die Bedrückung in russischer Zeit, die Leiden der Weltkriegsver
schleppung und die Anfeindungen durch das Polentum hindurchge
rettet hat, das kehrt heute in die Heimat zurück, in den Warthe- und 
Weichselgau, die gleichen Landschaften, aus denen die Urväter der 
Wolhyniendeutschen vor 300 Jahren ihre lange Wanderung nach 
dem Osten antraten. Sie werden hier eine grössere, geschlossen 
deutsche Volksgemeinschaft aufbauen helfen, und bringen in diese 
ihre durch jahrhundertelange Nöte bewahrte und gehärtete deutsche 
Art mit, bereichert um ihre im Kampfe gewachsene Grenzererfah
rung. Diese Wesenszüge haben ihre Vollendung in den Jahrzehnten 
des Rodens und Kolonisierens im russischen Raume erfahren. Darum 
w ird dieser Abschnitt ihrer Geschichte auch künftig für die Deutsch- 
wolhynier von entscheidender Bedeutung bleiben. In diesem Sinn 
sei die folgende Veröffentlichung ein Gruss an die Wolhynien
deutschen bei ihrem E intritt in die alte, nun neugewonnene Heimat.

1. Bericht des Pastors von S a r a t a, Katterfe ld, über seine Bereisung des 
Kirchspiels R o s c h i s c h t s c h e  v. 15. Juni 1878.

Sr. Hochwürden dem Herrn Generalsuperintendenten 
des St. Petersburgischcn Konsistorial-Bezirks Laaland in  St. Petersburg, 

vom Pastor des evang.luth. K irchspiels S a r a t a.

Euer Hochwürden beauftragten mich bei meiner Anwesenheit ■ in 
St. Petersburg, vor der Rückkehr in meine Gemeinde das K irchspiel Ro» 
schischtsche zu besuchen, dessen H irte  seit einem Jahr wegen K rankheit 
in Deutschland weilte. Im folgenden erlaube ich m ir über die Erfüllung 
dieses Auftrages kurz Bericht zu erstatten.

Nach flüchtigem, kaum zweitägigem Besuche im Hospital in B e n d e r  
tra f ich am 8. A p ril, dem Tage vor Dominica Palmarum, in R o s c h i s c h s  
t s c h e  ein. Leider hatte die N achricht von dem bevorstehenden Besuche 
eines Pastors n icht so w e it verbre itet werden können, dass ich m it dem 
Nöthigsten, dem Besuche der entfernteren Colonien, die am längsten ohne 
Pastorale Bedienung geblieben waren, hätte beginnen können. So blieb 
ich die Charwoche in Roschischtsche und h ie lt am Palmsonntage, Grün« 
donnerstag, Charfreitag u. ersten Ostertag Gottesdienst m it Abendmahl 
in  der eben fe rtig  gewordenen, geräumigen, neuen Kirche. Der Betsaal 
hätte n icht den kleineren The il der Versammelten gefasst. A m  Grüns 
donnerstag confirm ierte ich einige K inder aus der Diaspora u. entlegeneren 
Colonien. D ie Confirmanden aus den um den P farrort gelegenen Orts 
schäften, die der Pastor jäh rlich  in  der Z e it zwischen Ostern und Himmels 
fahrt zu einem vorbereitenden U n te rrich t zu sammeln pflegt, nahm ich 
n icht an zur Confirm ation, da sie dam it um den Segen des U nterrichts
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gekommen wären, sondern verwies sie an den bald zu erwartenden Pastor. 
Den zweiten Feiertag besuchte ich die von Preussen bewohnte Ansiedlung 
S a p u s t  u. hatte hier ca. 150 Communikantcn. A m  folgenden Tage, dem 
18. A p ril, traute ich 6 Paare. A m  19. wurde ich (60 W erst von Roschisch« 
tsche) zu einer sterbenden Frau geholt, die drei Jahre n icht das Abend« 
mahl empfangen hatte u. sehnlichst danach verlangte.

Donnerstag, den 20. A p ril, tra t ich meine erste Reise in den W 1 a d i « 
m i r  e r  Kreis an u. predigte an vier aufeinander folgenden Tagen an den 
vie r Orten B r e s a 1 u p, M  a r i n k o w, A n t o n o w k a  u. H  e 1 e n o w, 
das H err Pastor F i n d e i s e n  im vorigen Jahre besucht hat. A n  allen 
v ie r Orten war auch Confirm ation u. Abendmahlsfeier. Im  ganzen con« 
firm ie rte  ich in diesen Tagen 107 K inder ü. communicirte ca. 1000 Per« 
sonen. A m  Abende von Dominica Quasimodogeniti, den 23., kehrte ich 
nach Roschischtsche zurück, um einen Tag zu rasten u. die Papiere zu 
ordnen, ehe ich die weitere Reise in den K o w e l e r  Kreis antrat. Einer 
kleinen Ausspannung fühlte ich mich recht bedürftig. Aehnliche Strapazen 
kannte ich noch nicht. Frühmorgens um 6 U hr begann gewöhnlich schon 
die Prüfung der Confirmanden und zwei Mal endete die Tagesarbeit erst 
nach 7 U hr abends. Dann machte ich noch die Fahrt in die in der Tour 
folgende Colonie. Aus dem einen Rasttage wurden drei, da aus der Ge« 
meinde G r o s s « G I u s c h a ,  der ich fü r diese Tage einen Besuch zuge« 
dacht hatte, die Meldung gekommen war, es habe eben „ein Pastor aus 
W i l n a “  das Nötige besorgt u. im Augenblicke sei nach dem Besuche 
eines Pastors kein Bedürfnis vorhanden.

Auch in diesen Tagen ruhte die A rb e it n icht ganz: es fand eine Com« 
munion s ta tt u. ich traute mehrere Paare. Donnerstag, den 27. A p ril, tra t 
ich eine zweite Reise in den W  1 a d i m i r e r Kreis an, um noch zwei 
Colonien zu besuchen, die aus weiter Entfernung Deputierte geschickt und 
flehentlich um mein Kommen gebeten hatte. Einen ganzen Tag dauerte 
die Fahrt nach M a r i e n d o r f .  H ie r hatte ich am 28. A p r il die stärkste 
Communion und confirm ierte 44 Kinder. Meine A rb e it beschloss ich am 
29. in J a n o w. Auch hier war w ieder Confirm ation und Communion, ich 
traute 5 Paare u. bestätigte an 37 K indern die Nottaufe. Der B itte  der 
Gemeinde O c h n u w k  a, sie zu besuchen, konnte ich leider n icht mehr 
entsprechen, da sie am entgegengesetzten Ende des Kirchspiels lag u. die 
D ispositionen fü r meine Abreise schon getroffen waren. Ich kehrte nach 
Roschischtsche zurück und konnte, da am 2. Mai der Pastor der Gemeinde 
zurück erwartet wurde, meinen A u ftrag  als erledigt ansehen. A m  1. Mai 
reiste ich mein K ind  zu holen, das ich bei Verwandten im K o w n o s c h e n  
Gouvernement zurückgelassen hatte. A m  7. M ai berührte ich nochmals 
Roschischtsche, berichtete dem unterdessen heimgekehrten H irten  der Ge« 
meinde über die getane A rb e it u. tra f dann nach fünftägigem Aufen tha lt 
im  Hospita l in B e n d e r  am 15. M ai w ieder in Sarata ein.

Für M a r i n k o w  hatten m ir Euer Hochwürden, der do rt vorgekom« 
menen Uebergriffe des Lehrers Bülow wegen, einen besonderen A uftrag  
gegeben. Da m ir bei den Leuten volles Vertrauen und volle W illig ke it 
begegnete, sich belehren und zurechtweisen zu lassen, so wurde es m ir 
n icht schwer, demselben nachzukommen. Lehrer Bülow, der offenbar 
grosses Ansehen in der Gemeinde hat, nur leider sehr vo ll von sich ist, 
bekannte offen, ge irrt und gefehlt zu haben. F.w. Hochwürden selbst haben 
ihn durch Ihre Zuschrift vö llig  überwunden. Leider ist die in dem Schrei« 
ben des Lehrers Bülow, das ich anbei r'etradiere, bekundete Verstimmung 
gegen den K irchenrat in Roschischtsche nicht ganz unbegründet und w ird  
von dem grössten T e il des Kirchspiels geteilt. Nach Pastor Hirschs A b 
reise nämlich hatte er zur T ilgung der Kirchbauschuld verfügt, sämtliche 
Aceidentien zu verdoppeln. Jeder Communikant sollte anstatt der üblichen 
l y ,  Cop. (5 fü r den Pastor, 2% Cop. fü r Abendmahlswein u. Hostien) 
15 Cop. zahlen. Der Grund, warum in Roschischtsche, wo diese Bestim« 
mung durchgeführt wurde, sich viele n icht zum Abendmahl anschreiben
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liessen, sondern dasselbe arrip irten, war offenbar der, dass ihnen die 
Zahlung der 15 Cop. zu schwer fiel. A n  den übrigen Orten, wo die alte 
Taxe erhoben wurde, waren der A rrip ien ten  weniger, doch fehlten sie auch 
n ich t ganz. Für eine Trauung forderte der K irchenrath s ta tt der üblichen 
1 Rub. 50 Cop. 3 Rubel. Ausserdem mussten diejenigen, die noch nicht 
den nach dem von ihnen besessenen Lande bemessenen Beitrag fü r den 
Kirchenbau entrichte t hatten, diese Summe doppelt, also 6 Rubel fü r eine 
Trauung zahlen. Bei der Durchführung waren solche Fälle, w ie der m it 
dem Schwiegersohn des Lehrers Bülow, (cf. sein Schreiben) n icht vereinzelt 
geblieben. Brautpaare, die weither zur Trauung gekommen waren, hatten 
Kleidungsstücke versetzt, um die 6 Rubel zahlen zu können.

So viele solcher Fälle zu meiner Kenntnis gekommen sind, habe ich 
von dem Gelde, das von Ew. Hochwürden m ir zu Ausgaben auf der Reise 
in  die Hand gelegt war, zu repariren gesucht und dadurch, w ie ich hoffe, 
beigetragen, die Verstimmung zu besänftigen. Es ist m ir hier Bedürfniss, 
Ihnen fü r diese M itte l herzlichst zu danken. Sie sind m ir bei der grossen 
im  K irchspiel herrschenden A rm u th  sehr zu Statten gekommen. Ca. 51 
Rubel habe ich fü r ähnliche Zwecke verausgabt.

Meine B itte , doch fre iw illig  nach Kräften fü r den Kirchenbau bei» 
zusteuern, dam it die schwer lastende Schuld bald getilg t werden könne, 
fand an allen Orten williges Gehör.

Noch in einem anderen Falle durfte  ich v ie lle icht ein Wenig beitragen, 
die Gemüther zu beruhigen und eine Verständigung herbeizuführen, ln  
einem nicht unbedeutenden Theile des Kirchspiels wollen die neu zu* 
gewanderten G lieder sich n icht in den hier im Lande geltenden alten Styl 
fügen, sondern den neuen Styl beibehalten und nach diesem auch die 
Feste feiern. Leider hat die obrigkeitliche Entscheidung „der alte Styl 
müsse gelten“  den S tre it n icht geschlichtet, indem jede Partei unter „altem 
S ty l“  das verstand, wie man es gewohnt war. ln  J a n o w  war diese Frage 
brennend. Ostern hatten nur Wenige die K irche besucht. Lehrer, Schulz 
u. K irchenvorm und baten mich, m it den Leuten zu reden. Nach dem 
Gottesdienst h ie lt ich eine Besprechung und erh ie lt von den Widerstreben* 
den die Zusage, dass sie sich in  die hier im  Lande geltende Ordnung fügen
wollten.

Besonders und n icht gerade angenehm auf gefallen ist m ir, im  Unter* 
schiede von dem kirchlichen Brauche der Gemeinden des Südens, dass 
auch fü r das Abendmahl eine Gebühr gezahlt w ird. Besonders störend 
erschien m ir die usuelle Praxis des Einkassierens und entbehrt die Schilde* 
rung des Lehrers Bülow n icht ganz der W ahrheit. Manchmal, wenn das 
fatale Geklapper der Scheidemünze gar zu lau t wurde, oder wenn man die 
Frage hören musste, was das Abendmahl koste? und man es n icht b illiger 
haben könne?, drängte sich m ir die Frage auf, ob sich diese Accidentien 
n ich t überhaupt durch eine Erhöhung des Pfarrgehaltes ablosen liessen, 
umsomehr, als die aus Polen eingewanderten Colonisten, so wenig wie le 
des Südens, an diese Zahlung gewöhnt sind. Jedenfalls waren viele Cebe * 
stände, die sich je tz t an die Feier des heiligen Mahles knüpfen, z. 1 . t as 
sehr beliebte A rrip iren , dam it beseitigt. ,

Der TotabEindruek, der m ir von diesem 3 ^»wöchentlichen Besuche 
des Kirchspiels Roschischtsche geblieben, ist der: Es war wohl hohe Zeit, 
dass diese Gemeinde, besonders die in den W äldern zerstreuten Glaubens* 
genossen, besucht und k irch lich  bedient wurden. Charakteristisch fü r die 
vorhandene N oth  war ein Fall in M a r i n k o w .  H ier hatte ein alter 
sterbenskranker Mann 14 Tage vor meinem Kommen, als man noch nichts 
von dem Besuche eines Pastors in  der G e g ^ d  wusste, e rk la itJ ?  ^  
n icht sterben, ohne zuvor den Leib und das B lu t des Herrn empfangen zu 
haben. A m  Tage vor meinem Kommen hatten die Angehörigen sein Ende 
erwartet. Hände und Füsse waren bereits erkaltet. Da hatte er sich aut* 
gerichtet und erklärt, ohne Abendmahl könne er nicht sterben. Ich tra t 
ihn w irk lich  noch am Leben, wohl sterbend, aber doch bei vollem  Bewusst*
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sein und sehnliehst nach der Zehrung fü r den letzten Weg verlangend. 
Dieser sterbende Greis u. jene sterbende Frau, der ich oben erwähnt, die 
beide nach dem Genuss des heiligen Mahles selig eingeschlafen sind, haben 
es m ir bestätigt, dass der Herr, der das Verlangen der Elenden sieht, meine 
Reise gefügt.

Ueberhaupt war m ir der geistliche Hunger der Leute, der sich im 
ganzen K irchspiel kundgab, sehr erhebend urid contrastierte wohlthuend 
m it der Sattheit der Colonisten des Südens, die ja  fre ilich an religiöser 
Erkenntnis, wie in jeder H insicht, jenen weit überlegen sind. M it solcher 
Freudigkeit habe ich nie predigen und meines Amtes warten können, so 
w illige H örer habe ich noch nie gefunden als unter den Colonisten in den 
W äldern Wolhyniens.

Ich w ill mich hier eines Auftrages entledigen, der m ir w iederholt von 
ganzen Gemeinden und einzelnen Personen gemacht worden ist, Ihnen 
hochwürdiger H err GenerabSuperintendent den innigsten Dank der Leute 
auszusprechen, dass Sie ihrer gedacht und fü r ihre geistliche Bedienung 
gesorgt haben.

M öchte nun Gottes Gnade den der Gemeinde wiedergeschenkten 
H irten  fü r die grosse Aufgabe stärken, die in den letzten Jahren zuge? 
strömten Massen zu coneentriren und zu organisiren. Es wohnen allein 
im  W l a d i m i r  e r  Kreise so viel, dass hier ein grosses K irchspiel gebib 
det werden könnte. Noch ist der Strom der Einwanderung n icht versiegt. 
Jeder Tag füh rt neue Familien zu, die aus kirch licher Verwahrlosung 
kommen und in jeder H insicht sehr wenig m itbringen. Das ganze Schub 
wesen steht auf einer unglaublich niedrigen Stufe. Von den 161 K indern, 
die ich confirm ierte, konnten 5 schreiben. Von den Lehrern, die ich 
kennen lernte, konnte nur einer sieh rühmen, Sehreibunterricht zu geben.
Trotzdem, dass ich fü r Zulassung zur C onfirm ation das geringste Mass an 
Kenntnissen forderte, konnte ich ca. 20, die noch gemeldet waren, nicht 
confirm iren. Darunter befanden sich Zwanzig-, u. Neunzehnjährige. Die 
Schullocale sind schon darauf berechnet, dass die H ä lfte  der K inder n icht 
kommt. Dazu sind die meisten Lehrer so roh und ungebildet, dass sie 
schwerlich dazu beitragen können, die Schule auf ein höheres Niveau zu 
erheben. Es ist m ir recht zum Bewusstsein gekommen, wie vie l die Ge? 
meinden des Südens der Werner?Schule zu S a r a t a fü r die von ih r aus? 
gebildeten Lehrer zu danken haben. Eine ähnliche A nsta lt zur Ausbildung 
von Lehrern wäre gewiss auch fü r jene Gegenden ein schreiendes 
Bedürfniss.

Auch wäre zu einer geordneten Bedienung der ca. 100 Colonien, die 
gegenwärtig zum Kirchspiel Roschischtsche gehören, die Bildung eines 
neuen zweiten Kirchspiels gewiss höchst notwendig und wiinschenswerth, 
obgleich ja  die grosse A rm uth  der Leute und der Mangel an Pastoren die 
Befriedigung dieses Bedürfnisses fü r die nächste Z e it als Unm öglichkeit 
erscheinen lassen.

S a r a t  a, d. 15. Juni 1 8 7 8.
L. Katterfeld, 

Pastor zu Sarata. 2

2. Gemeindebericht des evang.-luth. Kirchspiels Roshischtsche pro 1886/87.
An

Ein hochwürdiges St. Petersburgisches Evang.?lutherisches Consistorium
zu S t. P e t e r s b u r g .

Einem hochwürdigen Consistorio habe die Ehre, in  Nachfolgendem 
den Gemeindebericht des Kirchspiels Roshischtsche fü r das Berichtsjahr 
1886/87 ganz ergebenst abzustatten.

verflossenen Jahre ist die Stimmung der Leute in den Gemeinden 
der politischen Verhältnisse wegen eine sehr gedrückte gewesen. Da ist
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wohl kaum Jemand gewesen, den n icht die Existenzfrage, die trage um die 
Z ukun ft ernstlich in Anspruch genommen hätte. Die Verordnung vom 
14 März dieses Jahres, welche zwar nur die Ausländer b e tr if f t  und letz« 
teren das Recht abspricht, Land zu kaufen und zu pachten, sowie auch V e r
walter« und D irektorenstellen zu bekleiden, hat auch die russischen Unter« 
tanen beunruhigt. Was sollte man anfangen, denn die Dinge, die da 
kommen könnten, erregten mehr Besorgnis als die traurige Gegenwart. 
Dass es böse Z e it wäre, blieb niemandem verborgen. Der slavophile 
Deutschenhass höherer Stände hatte sich den unteren Schichten der Be« 
völkerung m itgete ilt und die U rjadn ik i ‘ ) und W olostschreiber trieben 
P o litik  und hielten sich berechtigt, ihren Deutschenhass an den Kolonisten 
durch Schimpf und geringschätzige Behandlung auszulassen. Es is t n icht 
zu verwundern, dass der Gedanke an eine Auswanderung immer mehr 
Raum gewinnt. So ist denn manche Familie nach Am erika ausgewandert, 
die unter anderen Umständen n icht daran gedacht hätte. Zu diesen ge« 
hören die wohlhabenderen Familien. W ie viele Familien das K irchspiel 
verlassen haben, ist noch n icht zu konstatieren gewesen. Die minder* 
bem itte lten Familien begehen die Torhe it, nach Deutschland zu ziehen, 
von wo sie meist ganz m itte llos wieder zurückkehren. D ie deutschen 
Untertanen, welche am O rte verbleiben, suchen um die Aufnahme in den 
Untertanenverband nach. Doch auch den russischen Untertanen unter den 
Kolonisten w ird  die Erlaubnis zum Landkauf rund abgeschlagen. Es ist 
denselben nur die Landpacht auf 12 Jahre gestattet. Diese kurze Frist is t 
auch höchst unvorte ilhaft. Denn kaum beginnt der ku ltiv ie rte  Boden er
tragfähig zu werden, so ist die Pachtzeit vorüber und die neuen Pacht« 
bedingungen werden dermassen hinaufgeschraubt, dass an eine Wieder« 
gewinnung des Anlagekapitals, an Geld oder A rbe itskra ft, n icht zu 
denken ist.

Auch die Furcht, dass man in Z ukun ft zur Konversion gezwungen 
werden könnte, e rfü llt viele m it ernster Besorgnis. Unsere Schulen sind 
allerdings in diesem Jahre einem dahinzielenden A ngriffe  ausgesetzt ge* 
wesen. Im  Januar dieses Jahres, tra f hier im  Aufträge des Kurators des 
Kiewschen Lehrbezirks, des Geheimrats Golubzow, der Kiewsehe Schul* 
inspektor, Staatsrat Sinitzyn, ein. Er hatte bereits die Kirchspiele Shitom ir 
und Heim tal, sowie auch die Tschechenkolonien besucht. Bei m ir war er 
einen Tag vor meiner Rückkehr von einer Reise eingetroffen. I i r  benutzte 
diesen Tag, um aus der vorhandenen Registratur, welche ihm in der Pfarr* 
kanzelei vorgelegt worden war, die genauesten Auskünfte auszuschreiben, 
und dann eine Fahrt durch vier Kolonien zu machen. Sämtliche Schulen 
fanden seinen unbedingten Beifall. M it Befriedigung hat er wahrgenommen, 
dass in jeder Schule die Bildnisse ihrer Majestäten vorhanden waren. Auch 
dam it war er sehr zufrieden, dass in sämtlichen Schulgemeinden die Krons* 
feste m it Gottesdienst gefeiert werden. Den versammelten Schulkindern 
legte er die verfängliche Frage vor, wie der deutsche Kaiser heisse. Zu« 
fä llig  wussten es die K inder nicht. A ls  er aber fragte: „K a k  nasago carja 
z o vu t2)?“  da antworteten sie einstimmig: „A lexander A lexandrow itsch. 
A m  nächsten Tage hatte ich Gelegenheit, beim Kreisschulinspektor Kolenko 
aus Lutzk m it ihm zusammenzutreffen. Unsere Unterredung, welche aus* 
schliesslich unsere Schulverhältnisse betraf, dauerte von 9 U hr abends bis 
2 U hr morgens. Seine Auseinandersetzungen drehten sich um die beiden 
Punkte: Ueberführung der Schulen in  das Ressort des M inisterium s der 
Volksaufklärung und russische Unterrichtssprache.

Ich setzte ihm auseinander, dass unsere Schulen Konfirmationsschulen 
seien und als solche im  Reichsgesetze vorgesehen wären, dass unsere 
Lehrer Kantoren, d. h. niedere Kirchenbeamte (oder D iener) waren. Und 
dass unsere Schulen vornehmlich Bethäuser (m odlitvennyje doma) waren,

')  Beamten.
■) W ie heißt unser Zar?
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in welchen sonntäglich Gottesdienst gehalten werde und in welchen zu« 
gleich der Kantor oder Küster wohne, der die K inder zur Konfirm ation 
vorbereitet. Sollten in unseren Kolonien Regierungsschulen eröffnet werden, 
so müssten unsere Schulen doch daneben fortbestehen, weil sie ein not* 
wendiges unumgängliches Erfordernis unseres Kultus sind. Außerdem 
müsste die Regierung fü r eigene Schulhäuser Sorge tragen, da w ir unsere 
Schulen als Gottesdienstlokale nicht abtreten könnten. A m  Schlüsse 
unserer Unterredung holte der Inspektor ein Aktenfaszikel hervor und 
sagte: „D e r Herr K ura tor schreibt hier vor, dass h in fo rt in ihren Schulen 
der U n te rrich t ausschliesslich in der russischen Sprache stattzufinden habe 
und dass Sic am Schlüsse des Jahres ihm Bericht zu erstatten haben“ . Ich 
antwortete ihm, dass ich bereit wäre, dem Herrn Kurator zu jeder Z e it 
auf seine B itte  Auskünfte zu erteilen, dass ich aber n icht im  Stande wäre, 
von ihm irgendwelche Vorschriften entgegen zu nehmen. Erstaunt rie f er 
aus: „K ak! Eto wyssoko postavlennoje lico“ .3) Ich erw iderte drauf, daß 
es in Russland viele hoch* und höhergestellte Personen gäbe, die m ir aber 
nichts zu befehlen hätten. W enn es Sr. Majestät gefallen sollte, unsere 
Schulen aus dem Ressort des M inisterium  des Innern in dasjenige des 
M inisterium s der Volksaufklärung überzuführen, so würde m ir solches auf 
dem Instanzenwege m itgete ilt werden und wenn ich alsdann noch im 
Dienst verbleiben sollte, so würde ich mich den Befehlen des H errn  K u
rators unterwerfen.

Der Inspektor hatte die A bsich t gehabt, sämtliche Schulen des K irch* 
spiels zu bereisen, hatte sich auch eine Marschroute angefertigt. Nach 
unserer Unterredung ist er jedoch sogleich am nächsten Morgen nach 
K iew zum Kurator abgereist. Nach zwei Wochen te ilte  m ir der Schuh 
inspektor Kolenko aus Lutzk m it, der Inspektor S initzyn hätte ihm aus 
K iew  geschrieben: „Popecitel p rysvo jit siebie mnienie Prepodobnago Pa* 
stora wielet priostanovitj d jc lo (l) i ostaw itj niem ieckija ucilisca w pokoje” .4 *)

Diese Angelegenheit hat ein kleines Nachspiel gehabt. A m  22. August 
habe ich, wie a lljährlich  einen Feldgottesdienst im  Lager bei Lu tzk fü r die 
daselbst konzentrierten Truppen abgehalten. Am  folgenden Tage hatte 
Generalgouverneur Drenteln Truppenmaneuvres. Nach Vollendung der* 
selben fand o ffiz ie lle  Vorstellung statt, bei welcher ich zugegen war. A ls 
der Gouverneur von W ehl mich dem Generalgouverneur vorgestellt hatte, 
sagte dieser in ruhigem Ton: ,,W y nie priznaj-etje w last’e jl“ ’ ) A ls ich 
meine Verwunderung ausdrückte, setzte er hinzu: „N ie  chotitie  (? unleser* 
lieh) sko l!“ 6) Da schoss es m ir durch den Kopf, dass der Kura tor ihm 
Bericht erstattet haben werde. Ich sagte alsdann: „M y  suscestvujem na 
zakonnom osnovaniji“ .7) Indem er zu den nebenanstehenden Personen 
weiterging, sagte er: „D a  — tako j to niem ieckij zakon“ .8) Es ging nun nicht 
an, ihm nachzurufen, daß ein vom Kaiser von Rußland gegebenes Gesetz 
ein russisches und kein deutsches sei. Nach vollendeter Vorstellung hatte 
ich m it dem Generalgouverneur noch eine längere Unterredung über unsere 
Gemeinde* und Schulverhältnisse, welche zu beiderseitiger Zufriedenheit 
abgeschlossen wurde. Somit haben w ir  fü r unsere Schulen von den Flecken 
keinen A n g riff zu gewärtigen, es sei denn, daß von oben ein Befehl er* 
lassen werde.

In diesem Jahre sind zwei Schulhäuser, in Pustomit und in Kolodesh, 
eingeweiht und eröffnet worden. Beide Schulen sind insofern von großer

3) „W ie ! Das , is t eine hochgestellte• Persönlichkeit!“
4) „D e r Kura tor hat sich die Auffassung des Hochwürdigen (H errn) 

I ’astors zu eigen gemacht, verfügte die A k tio n  (!) einzustellen und die 
deutschen Schulen in Frieden zu lassen.“

°) „Sie anerkennen keine Behörden!“
°) „Sie wollen (?) keine Schulen!“
7) „W ir  bestehen auf gesetzlicher Grundlage!“
H) „Ja, das ist aber ein deutsches Gesetz!“
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W ichtigke it, da beide O rte w e it vom Pfarrorte entfernt sind und eine 
bedeutende Anzahl Gemeindeglieder auf dieselben angewiesen ist. Nach« 
dem von 87 Schulen Berichte eingegangen waren, konnte genauere Ein« 
sicht in die Schulverhältnisse gewonnen werden. U m  den Schulbesuch und 
die Schulen zu fördern, sind auf Grund der eingegangenen Schulberichte, 
noch folgende Tabellen an Gemeinden und Lehrer versandt worden. Zu« 
nächst Tabelle A  (cf. Beilage), in  welcher die Reihenfolge der Lehrer 
gradatim  nach der Zahl der Unterrichtstage aufgeführt ist. Aus dieser 
Tabelle ist der Fleiss des Lehrers zu ersehen, ln  der zweiten I abeile B. 
sind die Schulen aufgeführt je nach dem fleissigen Schulbesuch der Kinder. 
D ie Durchschnittszahl is t gewonnen, indem die Summe sämtlicher Unter« 
richtstage durch die Zahl der Schüler d iv id ie rt worden ist. Aus dieser 
Tabelle ist der Fleiss der Gemeinde ersichtlich. Eine d ritte  Tabelle, 
welche zum Anfang des Schulunterrichtes der Gemeinde vorgelesen w ird, 
enthält die Reihenfolge der Schüler nach der Zahl der Tage, an welchen 
sie die Schule besucht haben. Aus dieser Tabelle w ird  der fleissige Besuch 
des einzelnen Schülers ersehen.

Ein gleichmässiger, geordneter Schulbesuch ist in  diesem Kirchspiele 
schwer zu erzielen; einerseits weil die K inder der vorwiegend armen 
Familien m it zur A rb e it zugezogen werden, anderseits weil in  vielen 
Schulgemeinden die Familien w eit verstreut wohnen und daher der Weg 
zur Schule fü r die kleinen K inder zu w e it ist. Meistenteils beginnt die 
Schule m it dem Schneefall. Aus der Beilage A  ist die verschiedene Dauer 
des Schulunterrichtes in  den einzelnen Gemeinden während des Schul« 
jahres 1886/87 zu ersehen. D ie äussersten Grenzen sind: Maxim um  172 
und M inim um  32 Tage. Von 6183 schulpflichtigen K indern haben 4 292 
K inder oder 69,6% die Schule besucht. 1861 K inder oder 30,4% fehlten. 
Von den schulpflichtigen Knaben besuchten 71%, und von den schul« 
p flichtigen Mädchen 68% die Schule. D ie Summe der Unterrichtstage 
betrug fü r das ganze K irchspiel im  letzten Schuljahre 7 654 Tage.

Der W anderlehrer Christian Beerbaum hat auch in  diesem Berichts« 
jahre rechtschaffen gearbeitet. Er hat in  der genannten Z e it 132 Gemein« 
den besucht, 1 943 Schüler und 715 Konfirmanden einzeln geprüft; 
37 Gottesdienste und 10 Missionsstunden in abgelegenen Gemeinden ge« 
halten; 15 Gottesdienste der Lehrer ko n tro llie rt; 5 Taufen und 3 Beerdi« 
gungen vollzogen; 4 Lehrerkonferenzen beigewohnt und 15 Gemeinde« 
Versammlungen in Gemeinde« und Schulangelegenheiten abgehalten.

Die Lehrerkonferenzen haben in den 8 Konferenzbezirken monatlich 
einmal stattgefunden. Der Erfolg derselben ist schon in vieler Beziehung 
sichtbar. D ie Solidaritä t unter den Lehrern hat gewonnen. Ein korpo
ratives Bewusstsein hat sich unter den Lehrern entw ickelt. Dieselben 
halten sich fü r verpflich te t, aufeinander zu achten und untereinander ¿ment 
zu üben. A m  1. O ktober hat unter meiner Leitung eine GeneralKonteren 
stattgefunden, an welcher nach M öglichkeit die Lehrer der meisten Kon
ferenzen teilnahmen. E rö ffne t wurde die Generalkonferenz du 
speziell fü r die Lehrer berechneten Gottesdienst Nach dem Liede. Du 
grosser Zionskönig, dem alles untertänig, etc., fand die i  red gt statt, über 
I. Samuelis 12,23: Es sei aber ferne von mir, mich also an dem H errn  zu 
versündigen, dass ich sollte ablassen a) fü r euch zu beten und b) euch zu 
lehren den guten und richtigen Weg. M it Gebet und .'eg > Cnttes- 
dem Liede: D ie w ir uns allhier beisammen finden etc., schloss der Gottes
dienst. _ ,

Darauf fand die Konferenzverhandlung statt. Der erste Gegenstand 
der Besprechung und Beratung war die Konferenz selbst, ln  einigen Be
zirken? in welchen die Konstellation der M itg lieder keine günstige war 
und keine massgebende Persönlichkeit die Führung hatte hatte der L ite r 
fü r die Konferenzen nachgelassen. Es wurde daher die Konferenz allen 
dringend ans Herz gelegt und die W ich tigke it derselben auseinander ge
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setzt, indem darauf hingewiesen wurde, dass durch die Konferenzen die 
Lehrer einander genähert und m iteinander befreundet würden, dass das 
Bewusstsein, gemeinsam einem Herrn an einem W erke zu dienen, geweckt 
werde; dass die L inheit des Kirchspiels sowohl in den Augen der Lehrer 
als auch der Gemeinden gefördert werde; dass gegenseitige Anregung, 
Belehrung und Zucht dargeboten und der Austausch amtlicher Erfahrung 
gen ermöglicht werde; sowie dass die pfarramtliehe Verwaltung erleichtert 
würde, indem durch die Konferenzen schneller die nötigen Auskünfte be* 
schafft und die dringlichen Bekanntmachungen am schnellsten verbreitet 
werden können. Ueber jede Konferenz soll in Z ukun ft ein kurzes Protokoll 
geführt und dem Pfarramt eingesandt werden.

A ls zweiten Gegenstand der Beratung diente die Unterstützungskasse. 
Letztere wurde als Existenzbedingung der lutherischen Kirche in Russland 
hingestellt, welche in dem Masse der Teilnahme bedarf, als die staatliche 
H ilfe  entzogen w ird. Das Interesse fü r die Unterstützungskasse wuchs m it 
der Kenntnis derselben.

Ferner wurde als Gegenstand der Beschäftigung auf den Konferenzen 
die Einübung der Liturg ie aufgestellt. Je nach der Provenienz der Lehrer 
wurde auch die L iturg ie  verschieden gesungen. Wenn nun während der 
Rundreise mehrere Lehrer an einem O rte anwesend waren, so bildete der 
liturgische Gesang eine störende Dissonanz. Es wurde nun bestimmt, dass 
die L iturg ie  nach dem Purschellschen Choralbuche auf den Konferenzen 
eingeübt werden sollte . . .

Es kam auch zur Sprache, dass die Lehrer nicht immer zur rechten 
Z e it ih r Gehalt bekämen und dass einzelne Familien m it ih rer Zahlung 
im Rückstände blieben. Es wurde den Lehrern zur P flich t gemacht, ihr 
Gehalt n icht selbst von den einzelnen Familien einzufordern, wodurch 
einerseits sie in eine unliebsame Lage zu den Familien kämen, was ihre 
W irksam keit beeinträchtigen müsste, anderseits jedoch sich Rückstände 
bilden, weil der Lehrer keine Zwangsm ittel besässe. Es sollen in Z ukun ft 
die Gemeindeschulzen das Gehalt einziehen und an zwei Terminen, im 
Frühjahr und im Herbst, dem Lehrer gegen eine Q uittung einhändigen und 
letztere dem Pastor loci einsenden.

H insichtlich  der Opfer an Sonn* und Feiertagen waren an manchen 
Orten Unordnungen eingerissen. An paar Orten hatten die Schulvorstehcr 
das halbe Opfer fü r sich v ind iz ie rt; an anderen Orten sollen dagegen 
Unterschleife seitens der Schulvorsteher vorgekommen sein. Diesem Uns 
wesen wurde ein Ende gemacht und es jedem Lehrer zur P flich t gemacht, 
ein Kontobüchlein über Einnahmen und Ausgaben des Opfergeldes, das 
sich in den Händen der Schulvorsteher befindet, zu führen.

Was die übrigen Gegenstände be tr ifft, die zur Sprache kamen, wie 
etwa die Herstellung einer V entila tion  in den Schulhäusern, Anlage von 
Baumsehulen bei den Schulen, periodischer Hausbesuch des Lehrers in 
der Gemeinde etc., so genüge eine blosse Hinweisung.

Das diesjährige Missionsfest wurde am M ittw och, den 5. August unter 
zahlreicher Beteiligung der Gemeinden aus dem ganzen Kirchspiele ge« 
feiert. Die Zahl der Anwesenden wächst von Jahr zu Jahr enorm. A ls  
Prädikanten waren ersehienen die Herren Pastoren Wasem 11 aus Kiew' und 
H irsch aus St. Mathias in Estland. Die W itte rung w'ar diesmal nicht 
günstig. Dennoch harrte die Menge tro tz  des Regens im Freien aus. A m  
Nachmittage fand der Gottesdienst in der Kirehe statt, welche bis auf 
den letzten Platz besetzt war. Der Posaunen* und der Sängerchor Wechsel* 
ten miteinander ab. Eine Frucht der Missionsfeste sind die Missions* 
Versammlungen, welche während der günstigen Jahreszeit in jedem Monat 
in verschiedenen Schulgemeinden gefeiert worden sind und bei welchen 
die Gemeindeglieder benachbarter Schulgemeinden Zusammenkommen.

In der Gemeinde Sitschinek hat sich auch ein Posaunenchor, aus acht 
Mann bestehend, gebildet. Der Gesangverein in Rosehischtsche, welcher 
wöchentlich seine Uebungen hält, besteht aus 47 Personen.
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Die Ernte dieses Jahres ist eine vorzügliche gewesen. Doch da^ der 
Handel to ta l stockt und die Preise äusserst niedrige sind, so ist die Geld* 
no t überall gross. Daher können w ir auch dieses Jahr n icht an den Bau 
einer F ilia lkirche denken. In  diesem Jahre sind 3 Schulen eingeweiht und 
eröffnet worden. D rei Schulen und ein grosses Bethaus sind im Bau be* 
griffen , und dürften vor Beginn des W inters fertig  sein.

Das kirchliche Leben hat einen ruhigen und geordneten V erlau f ge* 
habt. D ie Ordnung is t nirgends gestört worden. D ie Gottesdienste sind 
fleissig und zahlreich besucht worden. D ie Lehrer, welche sämtlich sich 
eines ordentlichen Wandels befleissigen, haben treulich ihre P flich t erfü llt. 
Der Baptismus hat seine Zugkra ft verloren. Man spricht n icht mehr von 
ihm  und hört auch nichts von ihm. N u r dann und wann gelingt es den 
Baptisten, ein G lied unserer Kirche durch unlautere M itte l zu überreden 
und hinüberzuziehen . . .

Der Stand der Kirchenkasse ist ein erfreulicher. Im  Laufe dieses 
Jahres hat dieselbe einen Ueberschuss von cirka 800 Rubel gehabt. Die 
Zahlungen in die Kirehenkasse gehen je tz t m it einer erfreulichen Regel* 
mässigkeit und P ünktlichke it ein, seitdem sämtlichen Schulzen zu einer 
und derselben Zeit, das ist Anfang September, eine gedruckte Zahlungs
forderung zugesandt w ird, und seitdem der K irchenrat beschlossen hat, 
alle Gemeinden, die m it dem Pfarrgehalt rückständig sind, als n icht zum 
Kirchspiele gehörig zu betrachten und von ihnen bei vorkommenden Am ts* 
handlungen zum Besten der Kirchenkasse höhere Accidentien zu fordern.

Die Konfirm ation zu Roschischtsche hat am Palmsonntag statt* 
gefunden. Im  ganzen Kirchspiele wurden 426 Knaben und 350 Mädchen, 
in  Summa 776 K inder konfirm iert. Kommunikanten waren: 9 134 männliche 
und 10 520 weibliche, im ganzen 19 645 Personen.

3. Gemeindebericht des evang.duth. Kirchspiels Roschischtsche fü r 1888/89.
Die Physiognomie des kirchlichen und Gemeindelebens im  Kirchspiele 

Roschischtsche ist im  laufenden Berichtsjahre so ziemlich dieselbe, wie 
im vorhergehenden. D ie politischen Verhältnisse sind eher verschärft 
worden, als dass sie gemildert worden wären. Unsichtbar, doch fühlbar 
ziehen sich die Fesseln enger zusammen, welche alle freie Bewegung und 
Entw icklung des Gemeindelebens hindern, und wie ein A lp  liegt auf den 
Gemütern die Furcht vor dem, das noch kommen könnte. Einzelne Vor* 
kommnisse von symptomatischer Bedeutung lassen darauf schliessen, dass 
bei den adm inistrativen Behörden Vorschriften vorhanden sind, deren 
Tendenz gegen den Bestand und die Interessen der evang.«lutherischen 
Gemeinden geriehtet ist. Der an die Stelle des Generalmajors v. Wehl 
berufene Gouverneur, Generalmajor Jankowski, ist ausgesprochenermassen 
ein Gegner der Deutschen und der evang.*luth. Kirche^ welcher es sich 
zur Aufgabe gestellt hat, die Bevölkerung dieses Grenz*Gouvernements zu 
uniform ieren. '

Dass unter solchen Umständen die ökonom ischen Verhältnisse unserer 
Gemeinden einen Rückgang erleiden, lässt sich begreifen. Wer nichts hat, 
kann zu nichts kommen, und wer etwas hat, fürchte t es zu verlieren. Es 
ist daher n icht zu verwundern, dass der Gedanke an eine Auswanderung 
in immer weitere Kreise dring t und tie fer W urzel fasst. L)a die Gemeinden 
fast ausschliesslich in einem Pachtverhältnisse stehen und nui sehi wenige 
Gemeinden Eigentum besitzen, so ist sowohl der Abbruch als auch der 
Aufbruch vie l leichter. Ist das Feld abgeerntet, sind Pferd und Kuh ver* 
kauft, so w ird  Land und Haus, welche beide dem Edelmann gehören, 
auch vor A b lau f des Kontraktes verlassen. Dass noch keine Massenaus* 
Wanderung stattgefunden hat, hängt lediglich von dem umstände ab, dass 
auf günstige Nachrichten von den bereits Ausgewanderten gewartet w ird. 
N un sind bisher nur junge Familien ausgewandert, welche hier nichts zu
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verlieren hatten, die aber in Am erika sich n icht als Landw irte nieder» 
gelassen haben, weil ihnen dazu die M itte l fehlen, sondern in Fabriken 
oder als Kneehte lohnende A rb e it gefunden haben. Noch ist aber niemand 
ausgewandert, der dort als W ir t sich niedergelassen und günstige Nach? 
richten zugesandt hätte.

D ie Auswanderer haben Kanada, speziell das T e rrito rium  W innipeg 
ins Auge gefasst. Wenn ich auf die ungünstigen Erfahrungen der atis dem 
Gouvernement Cherson nach der viel südlicher, in den Vereinigten Staaten 
liegenden Provinz Dakota ausgewanderten Kolonisten sehe, so kann ich 
fü r eine Auswanderung nach W innipeg kein günstiges Prognosticon stellen. 
A u f die Reklameberichte der Auswanderungsagenten, die massenhaft in 
den Gemeinden verbre itet werden, läßt sieh nicht vie l geben. Der Umstand 
jedoch, daß jeder unentgeltlich Land als Eigentum erwerben kann, ist 
äußerst verlockend. FIesse»Warteg dagegen schildert in seiner Beschreib 
bung Kanadas die klimatischen Verhältnisse Winnipegs derartig, daß fü r 
eine gedeihliche Entw icklung der Landw irtschaft n icht v ie l zu hoffen ist. 
Es herrscht in  Kanada resp. W innipeg ein 8—9 Monate währender äußerst 
strenger W inter, worauf ein kurzer, 3—4 Monate währender äußerst heißer 
und zur A rb e it beschwerlicher Sommer folgt. Wenn nun ein Landw irt in 
der kurzen Z e it der Ernte fü r 9 Monate V ieh fu tte r besorgen muß, und 
den langen W in te r nur m it V ieh fü tte rn  und H olzfällen zubringen muß, 
ohne W ertobjekte produzieren zu können, so kann er wohl schwerlich 
zu einer gedeihlichen Existenz kommen, ln  diesem Herbste ist nun einer 
der wohlhabendsten Kolonisten, Gietzel, der als der einzige reiche 
Mann unseres Kirchspiels allgemein bekannt ist und unbedingtes Ver» 
trauen genießt, auf 2 Jahre nach Kanada gereist, um daselbst die land» 
w irtschaftlichen Verhältnisse kennen zu lernen. Sein U rte il w ird  fü r unser 
K irchspiel von entscheidender Bedeutung sein.

Der Regierung b le ibt die Zahl der Ausgewanderten unbekannt, da 
dieselben ohne Pässe über die Grenze gehen. D ie Besorgung der Pässe 
ist m it Ausgaben, Um ständlichkeiten und Vcxationen verbunden, denen 
sieh jedermann entziehen w ill. W ird  eine Eingabe um einen Auslands» 
paß bei der Gouvernementsregierung eingereicht, so dauert es ganze 
Monate, bis ein Resultat erfolgt. Es werden nämlich auf dem Instanzen» 
wege von der örtlichen Polizei, welche sieh auch n icht übereilt, Auskünfte 
verlangt, ob etwa der Auswanderung Hindernisse im  Wege ständen. Da 
es n icht absolut gewiß ist, daß der erbetene Paß auch e rte ilt w ird , so 
kann m it der Veräußerung der Habe n icht begonnen werden, weil man 
sonst im Weigerungsfälle das unter dem Preis Verkaufte, w ieder fü r 
höheren Preis anschaffen müßte. T r i f f t  jedoch der Paß endlich ein, so ist 
seine G ü ltigke it so kurz bemessen, daß der Abbruch und die Abreise 
p lö tz lich  und übereilt geschehen müßte. Dazu kommt, daß keine Reise» 
gesellschaft organisiert werden kann, w eil die Pässe n icht zu gleicher Z e it 
fü r alle eintreffen. Dagegen finden sich in den Grenzdörfern Leute, welche 
sich dam it beschäftigen, Auswanderer b illig  über die Grenze zu befördern.

Zu allem Leidwesen kom m t noch die M ißernte dieses Jahres hinzu. 
Einer so geringen Ernte, wie in diesem Jahre, kann sich^in \Volhynien 
niemand entsinnen. Vom  A p r il bis Ende Juni war kein 1 ropfen Regen 
gefallen. Dagegen regnete es unaufhörlich während des Juli» und August» 
monats, so daß, was in der Dürre noch gewachsen war, während der Ernte 
durch Nässe zugrunde gegangen ist. A n  manchen O rten ist weder die 
Sense noch die Sichel angelegt worden, weil es n icht der Mühe gelohnt 
hätte. Der Ausfa ll an B ro t könnte durch Z u fuhr noch gedeckt werden. 
Doch am empfindlichsten ist der äußerst große Futtermangel. D ie einzige 
Kuh, welche die notwendige Nahrung für, die K inder darreichte, desgleichen 
die Pferde müssen fü r Schleuderpreise verkauft werden. Schon je tz t 
werden auf den M ärkten Pferde zu 3 Rubel in  Massen zum Verkauf 
gebracht. Im  Frühjahre w irds am nötigen Dünger fehlen. Dazu w ird  das 
Zugvieh, wenn die Felder n icht unbestellt bleiben sollen, fü r teures Geld
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gekauft werden müssen. Dadurch werden viele Geld zu Wucherzinsen auf* 
nehmen müssen und somit in die Hände der Juden geraten. W ie viele 
Familien, die keinen eigenen Acker haben und nur durch Tagelohn in der 
Erntearbeit ih r B ro t verdienten, werden in N o t geraten. Ist die A rm u t 
doch ohnehin so groß. Letzth in  sagte m ir der Lehrer von Kolodesh, daß 
in den drei Kolonien seiner Schulgemeinde die meisten Familien nur drei» 
mal im Jahre, an den größten Festen, B rot backten, sonst sich ausschließ« 
lieh von der K arto ffe l nährten. N un sind aber die Karto ffe ln  von den 
ungemein vielen Engerlingen angefressen und fangen schon je tz t an im 
Keller zu faulen, weil sie naß eingeerntet werden mußten. W ir gehen einer 
schweren Z e it entgegen. Hungersnot, Bettelei und Dieberei sind in 
drohendem Anzuge.

Unsere Schulangelegenheit is t in das Stadium der Stagnation geraten. 
A m  12. Dezember vorigen Jahres, bei Anwesenheit der wolhynischen 
Pastoren in Kiew, sollte eine Konferenz zur Beratung der Schulangelegen« 
heit bei dem H errn Kura to r des Lehrbezirks stattfinden. Doch kam die» 
selbe n icht zu stände, weil der H err Kura tor nach Petersburg beordert 
worden war. Im  Januar dieses Jahres erhielten die Pastoren die Anfrage, 
wann sie zu einer Konferenz nach K iew kommen könnten. Es kam jedoch 
zu keiner Konferenz, sei es, daß die Ze itpunkte divergierten, oder aus 
anderen Gründen.

Indessen wurde die im Herbste begonnene Uebernahmc der Schulen 
durch die beauftragten Persönlichkeiten fortgesetzt und vollendet. Diese 
Uebernahme kann ich nun n icht anerkennen und muß gegen dieselbe pro« 
testieren, weil sie form ell n icht in  der erforderlichen Weise stattgefunden 
hat. D ie Schulen können doch nur von dem übernommen werden, in dessen 
Verwaltung sie sich bisher befunden haben. Es hätte somit an mich die 
Aufforderung gestellt werden sollen, die Schulen zu übergeben. D ie zur 
Uebernahme beorderten Persönlichkeiten hätten sich an mich m it ihrer 
Legitim ation wenden sollen, dam it ich ihnen die Schulen form ell übergebe 
oder die Lehrer beauftrage, in  meinem Namen solches zu tun. S tatt dessen 
haben Lehrer der zweiklassigen Stadtschulen aus den Kreisstädten oder 
wer weiß wer, die Schulen in  Begleitung von W olostältesten bereist, die 
Schulen vermessen, Protokolle aufgesetzt und dieselben von den Lehrern 
und Gemeindeschulzen unterschreiben lassen. O ffiz ie ll weiß ich vom 
ganzen Vorgänge nichts und ignoriere denselben vollständig. Die Ueber« 
nähme hat überhaupt zu voreilig stattgefunden, bevor maßgebende Prin« 
zipienfragen entschieden worden sind, zu deren Beratung resp. Lntschei« 
düng die Konferenz beim Herrn Kura tor stattfinden sollte. Ueberhaupt 
haben die betreffenden Persönlichkeiten die ganze Schulangelegenheit, ohne 
sich vorher m it den Verhältnissen bekannt gemacht zu haben, Sr. Majestät 
zur Beschlußfassung unterlegt. D ie Schulen, welche laut Befehl Sr. Maje« 
stät vom M in isterium  der Volksaufklärung übernommen werden sollen, 
sind eigentlich gar n icht vorhanden. W ir haben keine Schulen, wie sie 
dem Ressort des M inisterium s der Volksaufklärung angehören. Ich habe 
seiner Z e it den verstorbenen H errn Generalgouverneur, Generaladjutant 
Drenteln, davon überzeugen können, daß unsere Lehrer oder Kantoren, 
eigentlich K irchendiener sind, welche dem Pastor beim Abhalten des 
Gottesdienstes als auch beim Konfirm andenunterricht behilflich sind, und 
daß der Fall denkbar sei, wo neben und außer der Staatsschule auch die 
jetzige Konfirmandenschule zu Recht bestehen könnte und mußte.

U nte r Wahrung des Rechtsstandpunktes kann ein modus vivendi nur 
in  der Weise zustande kommen, daß die Schulen in der bisherigen weise, 
nur m it erweitertem Programm weiter bestünden, bei Anerkennung der 
Schulhäuser als kirchliches Eigentum, und die Delegierten des M inisteriums 
der Volksaufklärung nur die A u fs ich t und K ontro lle  behielten, daß die 
Lehrer politisch zuverlässig seien und daß der U n te rrich t in der russischen 
Sprache resp. das Programm des M inisterium s eingehalten wurde.
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Im  A p ril dieses Jahres erging eine Zuschrift vom 19. A p r il N r. 3064 
des Kurators des Kiewschen Lehrbezirks an alle Pastoren, einen A u fru f 
im  Kirchspiele zu erlassen, ob sich n icht junge Leute fanden, welche in 
den Schullehrerseminaren von Ostrog in W olhynien und Korostyschew in 
Kiew, sowie in den zweiklassigen Stadtschulen zu Schullehrern ausgebildet 
werden könnten. A u f diese Zuschrift hin konnte kein A u fru f erlassen 
werden, weil darüber, was die Ausbildungskosten und wer die kosten 
tragen würde, nichts erwähnt war. Anderseits wäre unseren Gemeinden 
m it Lehrern, die in den erwähnten Anstalten ihre Ausbildung erhalten 
haben nicht gedient, weil in  den genannten Anstalten kein U n te rrich t in 
der deutschen Sprache und kein evangelisch-lutheranischer Religions
unterrich t e rte ilt w ird. W enn selbst im  Realgymnasium zu kow no kein 
ev.-luth. Religionsunterricht zustande kommen kann, wie sollte solches m 
den genannten Seminaren und in den zweiklassigen Stadtschulen ermöglicht 
werden.

Es ist unbedingt die Gründung eines eigenen Schullehrerseminars 
nach dem Vorb ilde  des Warschauer dreiklassigen Schu lehrerseminars 
nötig A u f Kosten der Regierung w ird  man wohl schwerlich ein Bollwerk 
der ev.duth. Kirche schaffen. Doch würde man umso wahrscheinlicher die 
Konzession zur Errichtung eines solchen, unter der Leitung eines Pastors 
stehenden Seminars erhalten, wenn man sich bereit erklärte, die Kos en 
selbst zu tragen. Es müßte ein P ro jekt und Kostenuberschlag ausge« 
arbeitet werden, um dann zu erfahren, inw ieweit die Gemeinden des 
Wolhynischen und Kiewschen Gouvernements zur Beisteuer herangezogen 
werden könnten. H ier wäre auch der A llerhöchst bestätigten Unter« 
stützungskasse eine Gelegenheit geboten, rettend ins M itte l zutreten. Von 
diesem Seminar w ird  die Z u ku n ft der ev.duth. K irche in diesen Gouver* 
nements abhängig sein.

Doch wer soll diese Frage von v ita le r Bedeutung beim Kura tor des 
Lehrbezirkes in Bewegung bringen und vertreten? In W olhynien sind 
fün f Pastoren, in Kiew ein Pastor, in Podolien zwei Pastoren Soll jcdei 
auf seine Hand und in seiner Weise m it dem Kura to r in  Verhandlung 
treten? Nach meiner unmaßgeblichen Meinung wäre es, um des einhciK 
liehen Vorgehens halber, Aufgabe eines hochwurdigen konsistorn, als des 
Vertreters der Pastoren und der Gemeinden, auch als V ertre te r deren 
Interessen m it dem H errn  Kura to r in Verhandlung zu treten und die Sache 
zum Z ie l und Schluß zu bringen. Es ist unmöglich, bei der großen Enk 
fernung und bei der Arbeitslast, die auf jedem Einzelnen ruht, so oft, als 
es nötig wäre, im  Interesse der Schulfragen Pastoralkonferenzen zu ver« 
anstalten. Die unabhängig von einander von den I  astoren aut die ¿u« 
schritten und Anfragen des Herrn Kurators abgegebenen Gutachten und 
Meinungen dürften schwerlich übereinstimmen und zweckentsprechend 
sein So käme das divide et impera zur Geltung. Der H err Kurator muß 
m it der Vertretung unserer kirchlichen Interessen zu tun haben, im  
entgegengesetzten Falle w ird  ohne uns entschieden werden und w ir werden 
in Z ukun ft Vorschriften  erhalten, die w ir n icht zu diskutieren, sondern 
strik te  zu erfüllen haben werden.

A m  24. Juni dieses Jahres hat Pastor loci unter Beteiligung geehrter 
Am tsbrüder und unter ehrenvoller Berücksichtigung eines Hochwurdigen 
Konsistorii sein 25jährigcs Am tsjub iläum  feiern können.

A m  Sonntage, den 25. Juni fand Unser diesjähriges Missionsfest wohl 
das letzte fü r unabsehbare Zeit, statt. Es waren als Gaste und I  radikanten 
zugegen: der H err Konsistorialassessor Pastor Pingoud und die Herren 
Pastoren WasermShitomir, Althausen«Tutschin, K o rod t ( .)  Nowgorod« 
W olynsk und Schrenk«Glückstal. D ie Beteiligung seitens der Gemeinden 
war eine sehr zahlreiche und der Erfolg ein gesegneter. Nam entlich war 
die Anwesenheit des H errn  Konsistorialassessors Pastor Iingoud  als 
V ertre te r des Kirchenregiments, von erfreulichem Einfluß, sowohl durch
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die Anregung, welche derselbe in der Angelegenheit der Unterstützungs» 
Kasse geboten als auch dadurch, daß die Gemeinden Fühlung m it dem 
Kirchenregim ent gewonnen haben. Es ist n icht gut, wenn die Gemeinden 
lange Jahre es nur m it dem eigenen Pastor zu tun haben. D ie disjecta 
niembra ecclesiae, welche unsere Gemeinden darstellen, kommen in ihrer 
Isolierung n icht so le icht zum kirchlichen Bewußtsein, zum Bewußtsein 
der Zugehörigkeit zur Evangelisch»Lutherischen Kirche. Es ist in  den 
Gemeinden das unausgesprochene Bedürfnis und Verlangen vorhanden, 
„den Bischof zu sehen“ .

Was das V erbo t der Missionsfeste be trifft, so w ill ich die Tendenz 
dieser Maßregel n icht präjudizieren, muß aber bekennen, daß letztere 
einen Lebensnerv unseres kirchlichen Lebens empfindlich getroffen hat. 
Abgesehen von der Pflege und Förderung des Missionsinteresses, übten 
die Missionsfeste eine segensreiche Rückwirkung auf die Gemeinden. A n  
den Missionsfesten sah sich das K irchspiel und kam zu seiner selbst 
Erkenntnis, die einzelne Gemeinde fühlte sich als G lied einer größeren 
Gemeinschaft, manches neue Band wurde um die bisher einander fern» 
stehenden Gemeinden geschlungen und das gepredigte W ort, die empfan» 
gene Anregung, wurde mitgenommen und zündete daheim in segensreicher 
Weise weiter. D ie im Haufen glühenden und zündenden Kohlen werden 
nun zerstreut und vereinzelt. Liegt die Gefahr n icht nahe, daß die G lu t 
verlösche?

Ich kann nicht umhin, an dieser Stelle den die M issionstätigkeit in 
den EvangelischsLutherischen Gemeinden Rußlands betreffenden Befehl 
des Herrn M inisters des Inneren einer Erwägung zu unterziehen, schon 
w eil in demselben jeder Pastor, welcher in  seiner Gemeinde Missions» 
feste gefeiert hat, der Gesetzesübertretung bezichtigt w ird. Zunächst w ird  
unter Hinweis auf die Gesetzesbestimmung (Band X IV . A rt. 78. 1876) die 
M issionstätigkeit m it der fü r die herrschende rechtgläubige K irche in  An» 
spruch genommenen und den anderen Konfessionen im  Reiche verbotenen 
(Bd. X L  A rt. 1381. 56) Propaganda verwechselt. U nd wenn jede Missions» 
tä tigke it in den Grenzen des Reichs verboten wäre, so bezöge sich doch 
dieses V erbo t n icht auf eine Beteiligung an der M issionswirksamkeit 
außerhalb der Grenzen des Reiches, da doch unmöglich vorausgesetzt 
werden kann, daß der H err M in is te r auf Grund des angeführten Gesetzes 
die M issionstätigkeit außerhalb der Grenzen des Reiches als alleiniges 
Recht der herrschenden rechtgläubigen K irche in  Anspruch nehmen wolle. 
Nun aber ist dementgegen doch in  gewissen Schranken eine Missions» 
tä tigke it, wenn auch keine aggressive, welche einer Propaganda gleich 
käme, selbst in den Grenzen des Reichs gesetzlich gestattet gewesen. Ist 
doch im  A llerhöchst bestätigten Kirchengesetze § 159 (26) und in der 
Beilage zu diesem A rtik e l der U n te rrich t und die Taufe der Hebräer und 
anderer N ichtchristen gewährleistet. Sind doch in der gesetzlich bestätig» 
ten Agende Formulare zur Taufe von Hebräern und anderen N ichtchristen 
enthalten. Haben doch sämtliche an Hebräern und Mohammedanern bisher 
vollzogenen Taufen m it auf Grund des Gesetzes erte ilte r m inisterie ller 
Genehmigung stattgefunden. Oder sollte diese Praxis n icht als Missions» 
tä tigke it betrachtet werden können? A u f Grund obiger Auseinander» 
Setzung ist m ir der Passus in der P redlozenijee) des Herrn M inisters 
„ Im  H inb lick  auf diesen so klaren Sinn des Gesetzes könne keinerlei 
M issionstätigkeit der lutherischen Geistlichkeit, in  welcher Form dieselbe 
sich auch äußern möge, in Rußland zugelassen werden , sowie auch der 
Passus: „  . . . da durch das Gesetz jede M issionstätigkeit der anders» 
gläubigen G eistlichke it verboten sei“  — unverständlich geblieben.

Im  Februar dieses Jahres hat Pastor Adjunctus Reinschüchel (?) 
seine A d ju n c tu r in diesem Kirchspiele, in der sicheren Voraussetzung, 9

9) Erlaß.
Deutsche W issensch. Z e itsch r. i .  W a rth c U m l. H e ft  2. 1940. 8
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daß seine Wahl in Friedrichsstadt auch bestätigt werden würde, nieder* 
gelegt. Im selben M onat vollendete cand. Hesse hierselbst sein lrobe* 
jahr und bekleidet je tz t die Stelle einer A d junc tu r in  Bjelostock.

Was die Teilung des Kirchspiels Roshischtsche b e tr ifft, so sei in 
folgendem einiges Material zur Beurteilung der Frage m itgeteilt. Fs w ird  
meiner Meinung nach das Zweckentsprechendste sein, den ganzen Kreis 
W lad im ir W olynsk als selbständiges Kirchspiel abzuteilen. Aus der 
diesem Berichte bcigcgcbencn detaillierten Beilage sind die zur Calcula* 
tion nötigen Angaben zu ersehen. In dieses Verzeichnis sind sämtliche 
Ortschaften aufgenommen, auch solche, wo nur eine Familie vorhanden 
ist. Im Ganzen sind es 101 Ortschaften m it 10 415 Seelen, welche /66 Hüten 
Land inne haben. N u r neun Gemeinden m it 125 Familien besitzen das 
Land als Figentum und zwar 100 llu fen . Die übrigen Ortschaften m it 
1795 Familien sind auf Pachtland (666 Hufen) angesiedelt. Was die Fm* 
künfte b e tr ifft, so w ird  bisher, abgesehen von den Accidentien, eine 
Abgabe vom Lande in die Kirehenkasse als Pfarrbeitrag gezahlt. Von 
den Gemeinden, die bis auf 10 W erst vom Pastorat angesiedelt sind, w ird 
1 Rubel von der Hufe gezahlt, von denen bis auf 20 W erst 7o Kop., von 
den übrigen Gemeinden 50 Kop. fü r die Hufe. Die Gemeinden des Wla* 
d im ir W olynka Kreises haben zu 50 Kop. -  310 Rubel beigetragen. Bei 
der Teilung des Kirchspiels w ird  die Abgabe von Land erhöht werden 
können. Sollte man es nicht auf einen Rubel bringen können, was einen 
Ertrag von 600 bis 700 Rubel gäbe, so doch auf 73 Kop., was 500 Rubel 
ausmachen würde. An Accidentien sind aus diesem Kreise eingegangen.

Für 800 Taufen oder Bestätigungen ą 40 Kop. 320 Rbl.
Von 289 V e rs to rb e n e n ..........................ą 15 Kop. 43 Kb .
Für 240 K o n firm a n d e n ........................ a 50 Kop. 120 <b •
Für 157 Trauungen . . . .  ä 3 Rbl. 45 Kop. 541 Rb . 83 Kop.
Von 6700 Communicanten . . ■ ■ • a o Kop. .i.i.i Km.________

Summa . . .  1 359 Rbl. 85 Kop.

H ierbei ist noch zu bemerken, daß fü r jeden Confirmanden 1 Rbl. 
bezahlt w ird  und von jedem Communicanten 10 Kop., die H a llte  jedoch 
w ird  im Kirchspiel Roshischtsche der Kirehenkasse abgegeben. Geschieht 
solches im abgeteilten Kirchspiele nicht, so vermehrte sieh die Einnahme 
des Pastors um 120+335 Rbl. =  455 Rbl. Somit konnten die L inkunfte  
mutmaßlich sieh folgendermaßen gestalten:

Gehalt 500 Rbl.........................  500 Rbl.
A c c id e n t ie n ..............................1 360 Rbl.

dto ........................  ■ 455 Rbl.
Summa . . . 2315  Rbl.

Schließlich ist zu erwähnen, daß der Graf O lizar zu Kisielin eine 
Hufe Pfarrland zu schenken versprochen hat. Es käme nun darauf an, 
M itte l zu finden, um den Ausfa ll aus den E inkünften des I astors zu 
Roshischtsche (1360 Rbl.) annähernd zu decken.

Im verflossenen Berichtsjahre sind 3 Schulen und in den Gemeinden 
N eudorf*Tortschin und Bresalup 2 schöne Bethäuser erbaut worden. Bei 
den Bethäusern w ird  noch an der inneren E inrichtung gearbeitet. Die 
Kirche in Roshischtsche hat einen z\Veiten K rista llkronleuchter erhalten, 
ln  diesem Jahre sind 486 Knaben und 443 Mädchen, im ganzen 9-9 Gon - 
firmanden eonfirm iert worden. Communicanten waren 9/08 männliche 
und 10 975 weibliche, im  Ganzen 20 683 Communicanten.

Roshischtsche, d. 1. Nov. 1889.
Georg Friedrich Kerm. 

Pastor.



Gemeindeberichte Roshischtsche 115

4. Gemeindebericht des evang.sluth. Kirchspiels Roshischtsche fü r 1890/91.

Zunächst wäre die allgemeine Lage und die politische Stellung unserer 
Gemeinde zu beleuchten.

W ie schon aus den letzten Berichten zu ersehen, fehlt unserer 
Gemeinde die gesetzlich geordnete, rechtliche Basis zu einer gedeihlichen 
Lxistenz. Indessen, während einerseits dieser Stützpunkt fehlt, w ird  
andererseits durch immer neue adm inistrative yerordnungen der Kreis 
rechtlicher Befugnisse immer mehr verengt. Anfänglich wurde den Aus
ländern das Recht zum Landkauf entzogen, alsdann den russischen U nter
tanen deutscher Provenienz und evangelischen Glaubens.

Eine fernere Verfügung war, daß den Ausländern die Landpacht ver
weigert und die Bekleidung von Verwaltungs- u. D irektorenstellen unter
sagt wurde. Endlich wurde der Term in der Landpacht auf nur 12 Jahre 
beschränkt. D ie Befürchtung war allgemein, daß nach A b lau f der Pacht- 
contrakte die Erneuerung derselben gänzlich verboten würde. Eine Z e it
lang schien der fernere A ufen tha lt unserer Gemeinde hierselbst in krage 
gestellt. In den südwestlichen Gouvernements, welche vorübergehend 
unter polnischer Herrschaft gestanden und welche daher von polnischen 
Elementen durchsetzt sind, und in  welchen anderseits die unierte Kirche 
geherrscht hat, geht die Tendenz der Regierung dahin, diese Gouver
nements energisch zu russificieren und die O rthodoxie zu befestigen, und 
dieselben gegen katholisierendc und cvangelisierendc Einflüsse zu sichern. 
Dieser Gesichtspunkt muß bei Beurteilung aller Vorkommnisse im  Auge 
behalten werden. Nun bilden auf diesem T e rrito rium  unsere Gemeinden 
ein Conglomérat heterogener Elemente, welches dem Staatskörper gesetz
lich noch n icht eingefügt ist. Daraus entstehen nun beständig neue Kom
plikationen und Fragen, die ihrer Lösung harren. Es bat den Anschein, 
als wenn von der Regierung zwei Wege zur Lösung dieser Fragen ins 
Auge gefaßt wären. Einerseits die Russificierung und Conversion, ander
seits die Aussiedlung, resp. Dislocierung der Gemeinden aus diesen Gou
vernements. Mancherlei Anzeichen wie das V erbot des Kirchbaues in 
Shitomir, der Kirchspielstheilungen, der Vermehrung pastoraler Kräfte 
u. anderes mehr, sprechen dafür. Die Conversion der katholischen 
Tschechen —  die reform ierten Tschechen sind bei ihrem Glauben 
geblieben — schien einen vielversprechenden Präcedenztall zu bieten. A n  
Versuchen hat es seitens verschiedener Persönlichkeiten n icht ge c . 
A ls  die, durch die O pfe rw illigke it der brasilianischen Regierung ermög
lichte Auswanderung begann, hatte cs den Anschein, als wenn dieselbe 
der Regierung genehm wäre. Die Grenze war n icht streng bewacht und 
einem ungesetzlichen Ueberschreiten offen. Dagegen war den- D ruck aut 
die Gemeinden ein umso stärkerer. Es war, als wenn eine Parole e rte ilt 
wäre, die Deutschen aufs N iederträchtigste zu behandeln. Fried!ens- 
verm ittle r, Polizeibeamte, Snspektoren und (. . • ■ •?) schimpften bei 
jeder Gelegenheit aufs Gemeinste. A m  tollsten gebadeten sich die Land
gendarmen. Diese Stimmung te ilte  sich auch der mdigenen Bevölkerung 
mit, welche in gleicher Weise au ftra t und die Deutschen offen fü r recht
los erklärte.

Doch ist in dieser H insicht p lötzlich ein förm licher Umschwung ein
getreten welcher nur durch eine Aenderung der Regicrungsmaxirnen 
erk lä rt werden kann. Geschimpft w ird  jezt n icht mehr. A ls ein Symptom 
kann betrachtet werden, daß ein lsprawmk, ein Friedensrichter u. ein 
Schulinspektor bei Gelegenheit die Leute versicher haben, daß es keines
wegs die Absicht der Regierung sei, den evangelischen Glauben irgendwie 
zu beeinträchtigen. Es werde nur die russische Unterthanenschaft und 
die Beherrschung der russischen Sprache verlangt. Eine Aussiedlung 
unserer Gemeinden w ird  auch nicht mehr beabsichtigt, sonst wurde die 
Regierung nicht selbst das Zuschreiben unserer Gemeinden zum W olost-

8*
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verbände, welches energisch betrieben w ird, in  A n g riff genommen haben.
Es soll auch der Generalgouverneur gesagt haben, daß man die Guts* 
besitzer u. Edelleute so vieler A rbe itskrä fte  nicht berauben könne. Es 
mag sein, daß, nachdem die Deutschen auf diese Weise, durch die Z u 
schreibung, der indigenen Bevölkerung adm inistrativ gleich gestellt sein 
werden, sie auch in den Rechten derselben, namentlich h insichtlich des 
Eigentumserwerbs, theilnehmen werden.

Die Dcutschenfrage ist neuerdings in  eine neue Phase getreten, nach
dem man begonnen hat, die russischen Unterthanen unter den Deutschen 
und die Ausländer gesondert ins Auge zu fassen, Für Letztere ist keine 
Aussicht vorhanden. Nach einer Zeitungsnotiz sollen sie über die Grenze 
gewiesen werden und sofern sie wegen Verlust und Verjährung des 
Heimathreehtes keine Aufnahme finden sollten in den Gouvernements 
O m s k  u. T o b o l s k  angesiedelt werden. Eine daraufbezugliche V o r
schrift is t noch n icht bekannt geworden. Ich habe indessen durch Circulan- 
den Ausländern in allen Gemeinden den Rath gegeben, sofern sie nicht 
die Absicht und das Interesse hätten das Reich zu verlassen, sogleich sich 
um die Unterthanenschaft resp. einstweilige Aufenthaltsberechtigung zu 
bewerben, dam it sie die fün f Jahre bis zur Aufnahme in die Unterthanen* 
Schaft, unangefochten existieren könnten. Soviel ich bis je tz t erfahren 
habe, haben die meisten bereits diese Eingabe gemacht.

D ie zweite brennende Frage, welche noch einer erwünschten Lösung 
harrt und ein tie f einschneidendes, vitales Interesse hat, ist die Schultrage. 
Der prinzipielle Fehler, welcher durch die Ueberführung unserer Kirchen
schulen in das Ressort des M inisteriums der Volksaufklärung begangen 
worden ist, zeigt sich auf Schritt und T r i t t  und h indert die Lösung der 
Frage. Während Seine M ajestät neuerdings verordnet hat, in  den 
russischen Dörfern Kirchenschulen einzuführen, welche n icht der D irektion  
der Volksschulen untergeordnet sind, sondein unabhängig von denselben 
der Leitung der Ortsgeistlichen unterstehen und in jeglicher Beziehung 
unseren bisherigen Kirchenschulen nachgebildet sind, sollen Letztere in 
Volksschulen umgewandelt werden, ohne daß sie ihres Characters als 
Kirchenschulen ganz entkle idet wären. Das läßt sich n icht ausführen, weil 
das Programm und die bestehenden Vorschriften auf diese Schulen nicht 
anwendbar sind und weil die pecuniären D itte ln  fehlen. Volksschulen nach 
dem Programm des M inisterium s der Volksaufklärung gibts in jeder 
W olost nur eine, höchstens zwei, während in unseren Gemeinden aut je 
drei Kolonien eine Schule kommt. H ätte man unsere Kirchenschulen, die 
ja  w ie bemerkt, in den russischen resp. ortodoxen Gemeinden eingctunrt 
werden, belassen, und hätte dagegen auf Rechnung unserer Gemeinden 
eine bestimmte, geringere Anzahl neuer Volksschulen, die unabhängig yon 
der kirchlichen Leitung wären, und Fortbildungsschulen bilden wurden, 
geschaffen, so wäre die Frage endgiltig und zu allseitiger Zufriedenheit 
gelöst. Nun weiß die Schuldirektion N ichts m it unseren Schulen anzu* 
fangen, während w ir in unserer Thätigke it behindert sind. Fs feh lt eine 
geordnete Basis, auf welcher fußend man sein Recht verfechten und 
erzwingen könnte, und es hängt A lles von jeweiligen freundschaftlichen 
Beziehungen, in welchen Pastor und Inspeötor zu einander stehen, ab. Es 
muß von Fall zu Fall operiert werden.

N ich t nur hinsichtlich der Leitung und Verw altung der Schulen, 
sondern auch in  ökonomischer Fiinsicht gehen aus dieser Zw itterste llung 
maßlose Schwierigkeiten hervor. Unsere Schulhäuser, welche m it wenig 
Ausnahmen auch Bethäuser sind, in  welchen der sonntägliche Gottesdienst 
abgehalten w ird , ressortierten zum M inisterium  des Innern. Seit der 
Uebernahme der Schulen durch das D irekto rium  ist ein Te il des Gebäudes 
m it dem bisherigen Schullocal dem M inisterium  der Volksaufk arung unter
stellt. W er verfügt nun bei den Reperaturen, oder wenn ein Umbau nothig 
ist? Dieses Dilemma wäre n icht entstanden, wenn die oberste Kirchen-
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lcitunü gegen die Uebernahme der sogenannten Schulgebäude protestiert 
hätte weil w ir  keine Schulen im  eigentlichen Sinne haben, sondern weil 
die K inder im  kirchlichen Local in der Wohnung des Kantors von 
Letzterem zur C onfirm ation, m it welcher der Schulbesuch aulhort, heran- 
gebildet werden, ln  mehreren Schulen werden die K inder factisch im  Bet- 
saal unterrichtet, w eil die W ohnung des Kantors zu beschrankt ist.

Der hiesige Adelsmarschall hat in  K iew einer Conferenz in  Schul
angelegenheiten beigewohnt, in  welcher der Kura tor und der General- 
gouverner der südwestlichen Gouvernements, Ignatieff theilgenommen 
haben. A u f dieser Conferenz soll der Curator das P ro jekt aufgestellt 
haben alle bisherigen Schulen zu schließen und neue Schulen nach dem 
Programm des M inisterium s der Volksaufklärung, qnd zwar: 5 fü r das 
Gouvernement W olhynien, 3 fü r das Gouvernement Kiew, 2 fü r das 
Gouvernement Podolien zu gründen. Das wäre unser Ruin Doch soll 
sich der Generalgouverneur gegen die Schließung unserer Schulen aus» 
gesprochen und erk lä rt haben, daß er im  Reichsrath gegen dieses Project 
nlaidieren werde. Das Resultat is t noch n icht bekannt. Das Project ware 
gut wenn uns unsere Schulen als Kirchenschulen w ieder zuruck gegeben 
würden. Z u r Dotierung jener p ro jektie rten  Schulen wurden unsere 
Gemeinden dann gern die M itte l geben, obgleich auf dieselben, seitdem 
sie der W olost zugeschrieben sind, auch die Ausgaben fü r orthodoxe 
Kirchen und Schulen repartiert werden.

Eine fernere Schwierigkeit b ilde t der häufige Wechsel der Schul
inspectoren, ohne daß hierüber irgendwelche Anzeige gemacht w ird . Der 
Inspector des Kreises Lu tzk  wohnt in  der Stadt Lutzk, und ist daher bei 
persönlichen Verhandlungen erreichbar. Der Inspector des Kreises W la
d im ir W olynsk dagegen residiert in der Stadt Kiew und laßt von sich 
nichts hören und nichts sehen. In  einigen Gemeinden dieses Kreises sind 
durch Abgang der Lehrer und Cantoren Vacanzen entstanden. Die 
Anstellung eines neuen Cantor-Lehrers ohne Betheiligung des Inspectors 
könnte die Schließung der Schule und nach der adm inistrativen V er
ordnung des Generalgouverneurs vom Jahre 18.. eine Pön von 50 bis 
500 Rubel nach sich ziehen. U nd doch kann in  manchen, iso liert liegenden 
Gemeinden die Stelle nicht unbesetzt bleiben, w eil die Leute n icht Jahr 
und Tag ohne Gottesdienst bleiben und die Neugeborenen getauft und 
die Verstorbenen beerdigt werden müssen. Da habe ich m ir n icht anders 
zu helfen gewußt, als daß ich Cantor-Lehrer anderer Gemeinden, die nahe 
bei anderen Schulgemeinden sich befinden und von dortaus Vertretung 
finden können, in  einige der verwaisten Gemeinden versetzt nabe, und 
zwar m it der Weisung, daß sie bis zur eventuellen Bestätigung durch den 
Inspektor keinen Schul-Unterricht erteilen, sondern nur das Gantorenam 
verwalten. Ob die Bestätigung erfolgen w ird , w ird  von der D isposition 
des Inspectors abhängen. Somit sind in  diesem Kreise o Lehrer unbestätig 
und 5 Schulgemeinden sind unbesetzt.

In  Lu tzk  hat ein Inspektorenwechsel stattgefunden. D er e*e 
Inspektor m it dem es sich leben ließ, hat beim l'ortgang zwei unbeschol
tene, tüchtige Lehrer, welche die ungeschmälerte L;,ebf , ^ d A n w b e ^d e s  
Gemeinden besitzen, auf schri tlichem Wege und ohne f tAngab d 
Grundes, abgesetzt. Ich habe dieselben als R o to re n  m ih rer Stell g 
zurückbehalten und w ill beim neueingetretenen Inspektor ihre Restitu tion 
als Lehrer durchzusetzen suchen. Indessen findet jedoch in  diesen 
Gemeinden kein Schul-Unterricht statt.

W ip in Z ukun ft der Neubau der Schulen zu bewerkstelligen sein w ird  
läßt S  'nicht v iT rau^ehem D ie  Gemeinde Korscheluwka hatte m  diesem

iS  u t S Ä t r Ä Ä  D ie dG e n |i-

ÖK Ät S Ä Ä S S i  S Ä



118 W alter Kuhn

sichtig genug. Denn solange der Lehrer Cantor ist, muß er auch evan
gelisch-lutherischer Confession sein. N atürlich  hat man einstweilen vom 
Bau Abstand genommen.

Die Gemeinde Friedrichuwka-Rudke hat vor 8 Jahren, also zu einer 
Ze it, wo die Uebergabe der Schulen noch nicht stattgefunden hatte, die 
Erlaubniß zum Bau eines Schul-Bethauses erhalten. Der Rohbau stand 
jahrelang fertig, konnte aber wegen M ißhelligkeiten in der Gemeinde 
nicht zur Vollendung kommen. A ls es endlich im  vorigen Jahre dazu 
gekommen war, stellte ich einen Cantor, der sich m ir zufällig darbot und 
geeignet war, an, in der Absicht die Bestätigung desselben als Lehrer beim 
Inspektor auszuwirken. Ehe ich aber dazu kam, wurde auf des Letzteren 
Verordnung ohne Rücksprache m it m ir, das zum Schullocal bestimmte 
Zim m er vom Wolostamte versiegelt. Dieses Vorgehen ist gcsctzlieh kaum 
zu rechtfertigen. Hätte der Inspektor den Beweis gehabt, daß dort U n te r
rich t e rte ilt worden wäre, was n icht geschehen ist, so hätte er die betref
fenden Personen zur gesetzlichen Rechenschaft ziehen können. Da jedoch 
das Gebäude nicht, wie die anderen Schulgebäude, form ell übernommen 
worden ist, so hat er kein Recht, in  einem fremden Hause ein Local ver
siegeln zu lassen. Diese Angelegenheit ist noch unerledigt, da sie schrift
lich n icht gut abzumachen ist, weil die litera scripta böses B lut machen 
könnte. Persönlich habe ich m it dem neu eingetretenen Inspector nicht 
verhandeln können, da w ir uns durch die vielen Rundreisen verfehlten.

D ie Z ukun ft unserer Schule in Roshischtsche ist noch nicht ent
schieden. H ie r am Orte befindet sich auch noch eine Volksschule 
(narodnoje). Nun besteht ein Project, eine 2*classige Simultanschule für 
Deutsche, Russen, Polen und Juden zu gründen und die bisherigen Schulen 
zu schließen.

Der bisherige, tüchtige und begabte Lehrer unserer Schule A . Z ielkc 
hat im  März seine Stellung aufgegeben, um sich zum E in tr itt in die U n i
versitä t vorzubereiten. A n  seine Stelle ist am 8. August Lehrer Santer, 
welcher das Seminar absolviert und einige Jahre als H ilfs lehrer in Polen 
am tiert hat, getreten.

Der W anderlehrer Chr. Beerbaum, welcher lange Jahre m it Eifer 
und Erfolg gew irkt hatte, mußte am Ende des vorigen Jahres, weil er sich 
dem T rünke ergeben hat und auch sonst ein großes Aergerniß der 
Gemeinde gegeben hat, seines Amtes entsetzt werden. Die Stellung eines 
Wanderlehrers ist in diesem K irchspiel als aufgehoben zu betrachten, 
einerseits weil die Schulen den Inspectoren unterste llt sind, anderseits, 
weil durch Creirung einer A d ju n c tu r die A rbe itskrä fte  anderweitig ver
mehrt worden sind.

Die Theilung des Kirchspiels Roshischtsche ist in diesem Jahre vo ll
zogen worden. Im Januar dieses Jahres tra f Gand. E. Hesse hier ein und 
wurde nach Erledigung der erforderlichen Formalitäten am 31. März in 
der hiesigen Kirche o rd in ie rt und am 18. A p ril als A d ju n k t des K irch
spiels in troduziert. Er ist wie fü r diese Verhältnisse geschaffen und es 
läßt sich fü r die Z u ku n ft von seiner W irksam keit Segensreiches erwarten.- 
Da es ihm bei seiner Herreise zur P flich t gemacht worden war, während 
der Monate Juni, Juli, August das K irchspiel Nem irow  zu bedienen, so 
hatte er seinen A u fen tha lt zunächst hier in Roshischtsche genommen, 
wobei ihm die Gelegenheit geboten war, sich m it der Eigenart der hiesigen 
Amtsgeschäfte bekannt zu machen. V on, hier aus hat er auch Rundreisen 
in die Kolonien gemacht und zwar auch in solche Gegenden, die n icht zu 
seinem zukünftigen P farrbezirk gehören, damit er m it dem ganzen bis
herigen Kirchspiele bekannt würde. A m  1. O ktober ist ihm der ganze 
Kreis W lad im ir W olynsk als Kirchspiel zugeteilt worden. In  Ermangelung 
eines Pastorats hat Pastor Hesse einstweilen in einem gernietheten und 
zweckentsprechend hergestellten Hause in der Kolonie M iroslawow seinen 
A u fen tha lt genommen. D ie Vorbereitungen zum Pastoratsbau sollen
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unverzüglich in A n g riff genornm.n werden und
M itte ln  der Gemeinden zustande zu bringen, ln  gen  ̂J n k ;lnnen.

Ä ' l f n  ^ ^ % c „ U r r  p e v U . e „

JSS
Was den O rt fü r den Pfarrersitz anbetn fft, so war lOisner Gra{

• S Ä C X T Ä ^  BhL^JfS
Umgegend der Stadt das Pastorat zu bauen erwies sieh als nicht k 
entsprechend, weil sämtliche Gemeinden m jenem J ^ . f KXm\ en  
ländereien angesiedelt sind, wahrend im  G™kreis de°  0 r t  Kisselin nicht 
auf Eigentumsgrunde vorhanden sind. Doch 1 , j d
de in it iv  fü r den Pastoratsbau in Aussicht genommen. Es ha viel tu r 
sich, wenn der Pastor inm itten  seiner GemeindeMebt N un hat die ^  
W erst von Kisselin entfernte Gemeinde A n tonutka  eme 1
das Pastorat zu schenken versprochen., ,  Außerdem ‘ behndet «  ch .diese

SÖ&Ä Ä

schon seit einigen Jahren in  Bereitschaft. Da gerade je - Zustellung
walde geeignetes Bauholz vo rte ilha ft zu erstehen ist und die Z u s t^ u n g  
im W inter, wo die Kolonisten außerdem nichts zu tun haben. Sobald.
iW  so soll m it der A n fuh r des B / r ^ r V u T a u p L l z u ^ b o b a W  
die Gemeinde A ntonutka ihren Entschlu , die gerich tliche  Expro-
durch Gemeindebeschluß betätigt haben und dm ^gcrich ti^  ^ P ^
pria tion des Grundstückes vollzogen sein ; einem hochwürdigen
den erforderlichen Dokumenten zur Genehmigung einem
Consistorio unterlegen. , u„,.¡ni,tc¡ohres die Gemeinden

D ie Aufregung, welche im L *»fe des tT O rd a i
erregte und welche durch die Auswanderung h ^  haUe d)C Leute m it
war, hat sich nun gelegt. I l e , Uj  y  u„d  der T rieb  gleich stark 
elementarer Gewalt ergriffen, da der -- g Land, welches ihnen
waren. Das Angebot einer freien ^ ^ ^ e n  n a ^  lh rer Meinung 
so verführerisch geschildert wurde, un La®dg< /og umso gewaltiger, als 
n icht schlechter gehen konnte als gemacht worden war und viel*
ihnen dasselbe zum ersten Mal ™ f  wurde, da trieb der
le icht nie mehr gemacht werden W o^ezog  ^  ^  ^  gich fae<
Druck der Zeitverhaltnisse und d ie „Ausw anderung hätte einen größeren 
fanden, zu raschem kntschlus ■ ¿esitz und die Habseligkeiten leichterMaßstab angenommen wenn der Bes K „ ufer und n icht em Jeder war
zu veräußern waren. Doch es ich wisse Z ukun ft hinzuwerten
bereit, das schwer Erworbene tu r ein 8 ^  Ausgewanderten em, welche 

A llm ählich traten Nachrichten ^  Rück* anderung weniger Per.
ungünstig lauteten, bchlie^ ^  M itte l dazu hatten und welche nun
sonen und ta in ilien , welch schilderten nun die Verhältnisse in  den
arm und m itte llos ankamen jen zieht Niemand mehr. Statt dessen
schwärzesten Farben- ,m Maße die Auswanderung nach N ord ,
beginnt, wenn auch och in g g Die hohen Löhne locken die Hand. 
Amerika, namentlich nacn Kanac
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werker und Arbe iter, die M öglichkeit, verhältnismäßig b illig  Grund und 
Boden als Eigenthum zu erwerben, locken den bemittelten Landmann hin* 
über. Es läßt sich n icht voraussehen, in welchem Maße diese neue Strö* 
mung sich entwickeln w ird.

D ie Ernte ist in diesem Jahre eine schwache M itte le rn te  gewesen. 
D ie hohen Preise jedoch, welche fü r die Landeserzeugnisse erzielt worden 
sind, haben den Ausfa ll ausgeglichen. Es ist jedoch zu befürchten, daß 
eben diese hohen Preise Viele, namentlich solche, die durch Schulden 
schwer belastet sind, werden verle ite t haben, ein größeres Quantum des 
Geernteten zu verkaufen, als sie selbst entbehren könnten. Es sind Fälle 
constatiert, wo W irthe  den ganzen V orra th  verkauft haben, in der Ab* 
sicht, nach dem Fallen der Preise den eigenen Bedarf wieder aufzukaufen. 
Somit ist es n icht ausgeschlossen, daß auch hier N o th  und Theuerung ein* 
kehren. D ie Aussichten fü r das nächste Jahr sind n icht die besten. In* 
folge der Regenlosigkeit während dreier Monate war das Einsäen der 
Herbstsaat unmöglich. Wo solches geschehen ist, da ist die Aussaat 
meistens verloren gegangen. Ob nun die Aussaat, welche nach dem Ein* 
tr it te  des Regens im M onat November gemacht ist bei der niedrigen 
Temperatur aufgehen und gedeihen w ird, läßt sich n icht bestimmen.

Der D ruck der Zeitverhältnisse hat auch seine segensreichen Folgen 
gehabt. Es läßt sich wahrnehmen, daß die Leute stille r und gottergebener 
geworden sind. D ie Gottesdienste sind überall in  der erfreulichsten Weise 
besucht worden. Die Propaganda der Baptisten hat einstweilen gänzlich 
aufgehört. Während vor einigen Jahren der Baptismus das Interesse A lle r 
in  Anspruch genommen hatte, und eine große Erregung hervorgerufen 
hatte, spricht heute Niemand von demselben. Desgleichen hat die Be* 
wegung der Schreiersecte, von welcher im letzten Berichte erwähnt worden 
ist, gänzlich nachgelassen, obgleich der Urheber und Leiter derselben in 
der Gemeinde wohnt.

C onfirm iert wurden in diesem Jahre 356 Knaben, 395 Mädchen, im 
ganzen 751 Confirmanden. Das heilige Abendmahl haben empfangen: 
8635 Männer und 9765 Frauen, im  ganzen 18 800 Communikanten.

5. Gemeindebericht des evang.sluth. Kirchspiels Roshischtsche pro 1891/92.

Das Hauptinteresse nehmen die Existenz* und die Schulfrage in An* 
Spruch. Was die erstere b e tr ifft, so ist deutlich wahrzunehmen, wie seit 
dem Jahre 1884 durch auf einander folgende Gesetze und adm inistrative 
Verordnungen allmählich die Rechte und Befugnisse der Deutschen in 
W olhynien beschränkt worden sind. Es wurde der Modus befolgt, daß 
erst den ausländischen Untertanen, alsdann den russischen Untertanen 
die Beschränkungen auferlegt wurden. So geschah es m it der Berechtigung 
zum Landankauf, sodann m it der Berechtigung zur Landpacht. Das Z ie l 
war stets, das deutsche Element hinaus zudrängen oder m it der indigenen 
Bevölkerung zu amalgamieren. Von einschneidender Bedeutung ist in 
dieser H insicht der allerhöchste Erlaß vom 14. M ärz dieses Jahres. Da 
die direkten Konsequenzen, sowie auch die w illkürlichen Auslegungen 
desselben in gleicher Weise verhängnisvoll sind, halte ich es fü r nötig, 
den W ortlau t dieses Erlasses mitzuteilen.

A llerhöchster Erlaß an den dirigierenden Senat.
In den Jahren 1884 und 1887 wurden besondere Verordnungen erlassen, 

welche auf die Festigung des russischen Grundbesitzes in  den westlichen 
Gouvernements Rußlands gerichtet waren:

Gegenwärtig haben W ir angesichts der besonderen Lage des Gouver* 
nements W olhynien fü r wohl befunden, in Ausdehnung und Ergänzung 
der oben angeführten Verordnungen, künftig  bis zum Erscheinen des
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neuen Gesetzes über die russische Untertanschaft temporäre Regeln be» 
züglich der Niederlassung von Personen nichtrussischer H erkun ft im  
Gouvernement W olhynien -anzuordnen.

ln  Folge dessen befehlen W ir in  Übereinstimmung m it der Resolution 
des M inisterkom itees:

1) A llen  ausländischen Emigranten, darunter auch solchen, welche 
die russische Untertanschaft angenommen haben, zu verbieten: a) sich 
künftig  in den Grenzen des Gouvernements W olhyniens außerhalb der 
städtischen Ansiedlungen niederzulassen und b) in Z ukun ft auf keinerlei 
Weise außer durch gesetzliche Erbberechtigung, ein Eigentumsrecht aut 
Immobilien, die außerhalb der städtischen Ansiedlungen belegen, sowie 
auch das Besitz» oder Nutzungsrecht derartigen Eigentums zu erwerben.

2) Denjenigen der oben genannten Personen, welche bis zum 1 age der 
Veröffentlichung des gegenwärtigen Erlasses sich bereits in dem erwähn» 
ten Gouvernement außerhalb der städtischen Niederlassungen angesiedelt 
haben das Besitz» und Nutznießungsrecht auf die von ihnen als Eigentum 
erworbenen, oder von ihnen auf gesetzlicher Grundlage gepachteten Grund» 
stücke zu bewahren; denjenigen aber, welche sich zum orthodoxen Glauben 
bekennen auch das Recht der eigentümlichen Erwerbung und Nutznießung 
von Im m obilien außerhalb der städtischen Niederlassungen zu belassen.

3) A lle  A r t  Abmachungen, die in  Verletzung oder Umgehung des im 
Punkt 1 des gegenwärtigen Erlasses dargelegten Verbotes abgeschlossen,
als ungiltig anzusehen. , „  , ...

4) Falls eine im  vorhergehenden Punkt 3 dieses Erlasses erwähnte 
Abmachung von der lokalen Gouvernements»Administration entdeckt w ird, 
so bevollm ächtigt der Gouverneur, nachdem die genannte A dm in istra tion  
die notwendigen Daten eingefordert, welche sowohl die Gerichts» als auch 
alle übrigen Regierungs»Institutionen und »Personen verp flich te t sind der» 
selben zu erteilen, eine ihm untergebene Amtsperson zur Einreichung einer 
Klage bei dem lokalen Bezirksgericht, zwecks Aufhebung der getroffenen 
Ü bereinkunft oder des abgeschlossenen Aktes. Diese Angelegenheiten 
werden in der fü r die Fiskus»Verwaltung festgestellten Ordnung geführt.

5) Dem Gouverneur von W olhynien anheimzustellen, Personen, welche 
sich nach der Veröffentlichung dieses Erlasses außerhalb der städtischen 
Niederlassungen im  Gouvernement W olhynien, dem im Punkt 1 dargeleg» 
ten V erbo t zuwider angesiedelt haben, auf adm inistrativem  Wege nach 
ihrem ständigen W ohnort auszuweisen.

Der dirigierende Senat w ird  n icht unterlassen, zur Ausführung dieses 
die betreffenden Anordnungen zu treffen.

Gatschina, d. 14. März 1892. U nterschrift Sr. Majestät.

Dieser Erlaß ist von schweren Folgen fü r die Kirchspiele W olhyniens 
und ste llt die fernere Existenz derselben in  Frage. W ie ist nun derselbe zu 
deuten und auf wen bezieht er sich? D ie Meiungen gehen auseinander. Die 
einen meinen, der Erlaß betreffe alle Deutschen in W olhynien, die andern 
dagegen, er betreffe die Ausländer. Ich halte es dafür, daß nur die Aus» 
länder gemeint sind. Denn w ir müssen unter den hiesigen Deutschen 
einen Unterschied machen, zwischen denen, welche d irekt vom Auslande 
eingewandert sind, (innostrannije pereselency10) und denjengen, we che 
als russische Untertanen aus dem Königreiche Polen eingewandert sind 
[w ychodjcy carstva Poljskago u )]. Der Passus in  lu n k t  1 „darunter auch 
solchen, welche die russische Untertanenschaft angenommen haben be» 
zieht sich auf die d irek t Eingewanderten, und hat seinen Grund in dem 
Umstande, daß solche Leute in Preußen immer noch als deutsche resp.

10) Ausländische Einwanderer. 
u ) Auswanderer aus dem Königreich r  ölen.
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nreußischc Untertanen betrachtet werden, und dieselben demnach ein 
doppeltes Heimatrecht haben. Auch bei dieser Auffassung des Erlasses 
w ird  ein bedeutender Bruchteil unserer Gemeinden in k u i / t r  Z e it vo 
der B ildfläche verschwinden, w eil die Pachtkontrakte nurmehr kurze Z 
G iltig ke it haben, viele hingegen bereits abgelaufen sind. Andererseits w ird  
der Erlaß von der A dm in is tra tion  so gehandhabt, als wenn derselbe au 
sämtliche Deutsche, auch die aus Polen eingewandert als russische Unter, 
tanen geboren sind, die M ilitä rd iens tp flich t geleistet, den k rieg  mitgemacht 
haben usw., Beziehung hätte In diesem Sinne hat der vor kurzem ver* 
storbene Gouverneur, als auch der Friedensvcrm ittler des Eut/ker Kreises 
verfahren. Die armen Leute sind ratlos, läß lich  hören sie es von samt, 
liehen Polizeiorganen, wie auch von der W olostverwaltung. Ihi Deutsche 
müßt alle hinaus. Es herrscht hier ein Zustand der Recht osigkeit und 
Verw irrung. So o ft die Leute kommen und einen Kat oder eine A uskunft 
begehren, so muß man sic in vö lliger Ungewißheit entlassen, weil einem 
die adm inistrativen Vorschriften nach denen verfahren wnd; unbekan 
sind Daß dem kaiserlichen Erlasse von den hiesigen maßgebenden Be
hörden und Instanzen eine weitere Ausdehnung gegeben w ird , dafür 
spricht der Umstand, daß die Entlassung aus dem K'ntertancnvxrbandc 
dem Generalgouverneur zugewiesen ist. Wenn keine Andern g 
Regierungsmaximen eintreten w ird, so gehen unsere Gemeinden n icht n 
ihrer Auflösung, sondern auch einem großen Elende entgegen. Der Weg 
ins Innere Rußlands ist ihnen allerdings offen gelassen. Doch wohin sollen 
100 000 Seelen auf eigene Hand, ohne organisatorische Leitung und luh rung  
sich hinwenden? Abgesehen von dem Herzeleid, eine liebgewordene, 
Schweiß getränkte Stätte zu verlassen, muß das schwererworbene Besitz, 
tum bei dem Massenangebote fü r Schleuderpreise hingegeben werden 
der Umzug, während dessen N ichts produziert werden kann, verschlingt 
das Wenige, und bis die Leute sich irgendwo angesiedelt haben und wieder 
erwerbsfähig geworden sein werden, werden mehrere M illionen unproduc, 
t iy  verloren gegangen sein. Die Niedergeschlagenheit und Ratlosigkeit der 
Leute ist groß. Der H err wolle in Gnaden helfen. . Y

Die Auswanderung nach Brasilien, welche die Gemeinden in gcwalt ge 
Aufregung versetzt hatte, war zum Stillstand gekommen ijachdem U m i, 
Hen die noch eigene M itte l zur Reise hatten, zuruckzukehren begannen 
und’ das Elend der Ausgewanderten in den kbhaftestenbarben schilderte 
Der Strom der Auswanderer machte nun eine Schwenkung nacn no ui 
Am erika speziell na^h Canada. Während nach Brasilien größtenteils die 
ärmeren unPd ärmsten Familien zogen, die N ichts zu verlieren hatten und 
Alles zu gewinnen hofften und welche die Vergünstigung einer freien, 
kostenlosen Reise n icht unbenutzt lassen wollten, Zügen nâ  ^ o rd - 
Am erika die besser situierten und wohlhabenderen l amilien, wenigstens 
solche welche die Überfahrt bezahlen konnten, um dann drüben in ein 
D ienstverhältnis als Knechte oder Fabrikarbeiter au
bem ittelten Familien ist dagegen der Weg nach N ord-A m erika  ver
schlossen. Denn obgleich das Land daselbst umsonst, gegen, Erlegung der 
Einschreibegebühren, als Eigentum gegeben w ird, so ist doch die Bedin
gung daran geknüpft, daß das Land in einer bestimmten Frist ertragsfahig 
uemacht und’ m it Gebäuden bebaut sein soll. Dazu sind aber bei den hohen 
Preisen beträchtliche Betriebsgelder nötig. Aber auch ^ ' A “’ / ^ e n s t "  
Familien die zum Dienst bereit sind, ist der Weg verlegt, weil das D ienst
angebot ’ bereits die Nachfrage übersteigt. Darum fangt schon in den 
Könfen der Gedanke an Brasilien wieder an sich zu regen zumal da von 
den daselbst Zurückgebliebenen bereits leidlichere Nachrichten einzu
treffen beginnen. Dann soll in Brasilien noch die Vergünstigung bestehen 
daß, wenn jemand von den do rt Angesiedelten ^ c  ^ w a  en a 
Rußland nachkommen lassen w ill, er ‘ reukarten ™ re ™ederum
erhalten soll. Somit is t es n icht unmöglich, daß im  Frühjahre wiederum
eine Brasilienfahrt beginnt.
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In der Schulangelegenheit sind w ir keinen Schritt vorwärts gekommen, 
wohl aber manchen rückwärts. W o Schulen dringend notig sind und wo 
die Gemeinden eine solche innigst wünschen und zu den notigen Opfern 
bereit wären, können dieselben doch n icht gegründet werden, weil die 
Erlaubnis der Schulobrigkeit von der Bedingung abhängig gemacht w ird, 
daß der Lehrer zu keinem Kantoren» und Kusterdienste verp flich te t werde. 
W eil aber die Gemeinden n icht im  Stande sind, zwei E ersonfu  zu erhalten, 
der Kantor ihnen jedoch nötiger ist, als der Lehrer, so b le ibt das P rojekt 
ohne Folgen. M it dem jetzigen Schulinspektor hat sich ein leidlicher 
modus vivendi herstellen lassen. Jedoch weil er 22 W erst von hier ent» 
fern t wohnt und auch vielfach auf Amtsreisen sieh befindet, so können 
w ir seltener zusammen kommen, als es die Umstande erfordern, und 
manche dringende Angelegenheit muß länger unerledigt bleiben, als es 
erwünscht und dienlich ist. So zuvorkommend indessen der Schulinspektor 
auch sein mag, so ist er doch an seine Instructionen gebunden und es 
läßt sieh n icht mehr erwarten, als er vermag, Somit ha lt er streng aut 
die Beobachtung des Programms und des m inisterie ll bestätigten Stunden» 
planes In denselben ist jedoch der U n te rrich t im Deutschen n icht vor» 
gesehen A u f diese Weise müssen die ohnehin gering bemessenen Kehgions» 
stunden teilweise zu Leseübungen im  Neuen Testament und im  Gesang» 
buche verwendet werden. Einige der größten Schulen stehen seit mehr 
denn einem Jahre vacant, weil keine geeigneten Persönlichkeiten zu finden 
sind. D ie Mehrzahl der vorhandenen Lehrer hat in den drei Sommer* 
monaten einen Lehrcursus durchmachen müssen. Welches die Resultate 
sein werden, ist noch unbestimmt, da das Examen noch n icht stattgetunden 
hat. Es ist noch gut, daß vom Ausfa ll des Examens n icht das Verbleiben 
im  Amte, sondern nur die Versetzung auf eine bessere Stelle abhängig 
gemacht w ird, und ein w iederholter Lehrcursus im nächsten Jahre zuge* 
standen w ird. Sonst würden w ir wohl die meisten der Kantoren verlieren.

So lange die gezwungene C oalition des Pastors m it dem Schulinspector 
bestehen w ird, solange die Interessen der Gemeinden von der D isposition 
beider zu einander abhängig sein werden, und solange keine kechtsbasis 
geschaffen w ird, auf welcher fußend, man sein Recht jedem gegenüber 
behaupten und durchsetzen kann, ist fü r die religiöse und sittliche Ent» 
Wicklung unserer Gemeinden und namentlich der Jugend wenig zu hotten. 
Meiner Meinung nach gibt es zur Lösung der Schulfrage keinen anderen 
Weg als welchen ich im vorigjährigen Jahresberichte berührt habe, Jis 
müssen fü r W olhynien auf Kosten der Gemeinden etwa tunt Schulen, wie 
sie vom M in ister fü r unsere Verhältnisse vorgesehen sind, als höhere oder 
Fortbildungsschulen, gegründet werden. Diese Schulen würden aussch le » 
lieh unter der Leitung des Schulinspectors, resp. des Guratonums stehen. 
Dagegen müßten in allen übrigen bestehenden Schulen, oder vielmehr bet- 
häusern, unter der Leitung des Pastors Kantoren angeste lltw erden m 
dem Rechte, behufs Vorbereitung zum Confirmandenunterricht, den U nter
rich t in der Muttersprache, im Singen und in der Rehgion erteilen zu 
dürfen. Es kann auf Präcedenzfälle hingewiesen werden, indem ^ ß e r d e  
dem M inisterio  der Volksaufklärung unterstellten Volksschulen den ortho. 
doxen Gemeinden von Sr. Majestät Kirchenschulen, die n icht dem Resso.t 
des U nterrichtsm in isterii unterste llt sind, bew illig t worden sind.

Seit dem O ktober des vorigen Jahresi hat Pastor;Adjunk1= ^  He“ ® ™  
Kreise W ladim ir»W olynsk selbständig das Pfarram t verwaltet, bene 
Wohnsitz hat er in der Kolonie Antonowka bei M onkowitsch genommen. 
In der Deputierten Versammlung vom 5 Dezember vorigen Jahres war de 
Ra„  eines* Pastorates beschlossen worden. Doch mußte dieser Hau au 
günstigere Zehen verschoben werden, weil die Zeitverha tn.sse zu ungünstig 
sind A , V d t  dessen ist ein eben vollendetes Haus, welches zum Pastorat 
hergerichtetl worden ist, auf Kosten des Kirchspiels auf drei Jahre gemietet 
worden.
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Das kirchliche Gemeindeleben hat auch in diesem Berichtsjahre seinen 
gewohnten Fortgang gehabt. Die Gottesdienste sind überall sehr fleißig 
besucht worden. D ie Ordnung und Ruhe in den Gemeinden ist nirgends 
gestört worden. D ie drückenden Zeitverhältnisse haben die Leute demütig 
und ergeben gemacht. D ie Ernte dieses Jahres is t günstig ausgefallen, ob« 
gleich dieselbe in den benachbarten Gouvernements K iew und Podolien 
mißraten ist. Auch ist das K irchspiel vor der Choleraepidemie in Gnaden 
bewahrt worden, obgleich dieselbe im benachbarten Gouvernement Lub lin  
in hohem Grade geherrscht hat. In  diesem Herbste hat S. Eminenz, der 
Vicepräsident des Generalconsistoriums C. Freifeld auch unser Kirchspiel 
besucht, und am 4. September in Antonowka und am 6. September in 
Roshischtsche K irchenvisita tion gehalten.

In diesem Jahre wurden confirm iert:
265 Knaben 
288 Mädchen 
553 Confirmanden.

Communicanten waren:
6 263 männliche 
6 891 weibliche 

13 154 Personen.
G. Fr. Kern, Pastor.

6. Gemeindebericht des evang.duth. Kirchspiels Roshischtsche pro 1892/93.
Das Gemeindeleben verlie f im  vergangenen Berichtsjahre in  gewöhn* 

licher Weise, ohne besondere Ereignisse von bedeutender Tragweite auf* 
zuweisen. Indessen vollzogen sich in  aller Stille die Nachwirkungen 
früherer Gesetze und Bestimmungen. Es war eine Z e it der Abbröckelung, 
indem stetig ein G lied des Kirchspiels oder der Gemeinde nach dem 
andern sich ablöste. Zunächst mußten diejenigen ausländischen Unter* 
tanen, deren Pachtcontracte abgelaufen waren, ohne W iderrede ihre Scholle 
verlassen. Diesen folgen andere, deren Contracte zwar noch n icht ab* 
gelaufen sind, jedoch in der richtigen Voraussetzung, daß sie je tz t noch 
eine Abstandssumme erzielen können, während sie nach A b lau f des Con* 
tractes m it leeren Händen abziehen müßten. A ber auch russische Unter* 
tanen suchen sich auf und davon zu machen, in der Befürchtung, daß 
Gesetze ad hoc erscheinen möchten, durch welche auch sie getroffen 
werden könnten. Es sind hauptsächlich orthodoxe Bauern aus dem be* 
nachbarten Gouvernement Grodno, welche das E rb te il unserer Gemeinde* 
glieder antreten. Eine ganze Anzahl Gemeinden besitzt schon orthodoxe 
Gemeindeglieder. Die kirchlichen Angelegenheiten werden dadurch auch 
in M itle idenschaft gezogen. Denn, wenn auch der W egfall der Steuer an 
die Kirchenkasse von dem Landesteile, welcher in  orthodoxen Besitz über* 
gegangen ist, n icht ins Gewicht fiele, so w ird  doch anderseits der Unter* 
halt eines Kantors in manchen Gemeinden in Frage gestellt. D ie Verhält* 
nisse hierselbst sind ganz und gar unsicher geworden. N iemand weiß, 
was Rechtens besteht, was nicht. Es macht den Eindruck, als wenn jeder 
Beamte machen kann, was er wolle. Jedermann trägt sich m it dem Ge* 
danken fortzuziehen, wenn er nur einen Käufer fände, der ihm  sein 
geringes Hab und G ut abkaufen würde. Während zu der Ze it, wo freie 
Reise nach Brasilien geboten wurde, die ärmeren Gemeindeglieder fort* 
zogen, so sind es je tz t die wohlhabenden Familien welche das K irchspiel 
verlassen. Ein T e il der Auswanderer ist in  die Bukowina, nach Österreich 
gezogen, der größere T e il jedoch nach Canada, und zwar nach Manitoba. 
U nter den obwaltenden Umständen gerät alles in V erfa ll. Denn da Nie* 
mand seines Bleibens sicher ist, so w ill er weder Geld noch Mühe zur 
A m eliora tion seines Besitztumes opfern.
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So gehen auch die Schuh und Bethäuser ihrem allmählichen V erfa ll 
entgegen. H ierbei w irk t auch der Umstand m it, daß die betreffenden 
Gebäude zwei verschiedenen Ressorts angehören. Es ist unentschieden, 
wer in dieser H insicht zu befehlen habe, der Pastor oder der Schulinspector. 
D ie Gemeinde Sernik war w illig , ih r viel zu kleines Schuh und Bethaus 
umzubauen und zu vergrößern. Baumaterialien waren schon beschafft. 
Doch da auf die Eingabe an die Schuldirection eine abschlägige, unmoth 
v ierte A n tw o rt zurückkam, mußte die Sache aufgegeben werden. Somit 
muß sich die Gemeinde auf unabsehbare Zeiten m it dem engen und 
niedrigen Betsaale begnügen. In  Miroslawka-Perespa ist auf dem Schul- 
und Bethause (das Dach) dermaßen schadhaft, daß der Regen durch die 
Zimmerdecke hindurch fließt. Es ist berichtet und geschrieben worden, 
Papiere sind durch verschiedene Instanzen gegangen und die Sache bleibt, 
wie sie war.

Bisher galt das von der Gemeinde aufgebrachte Gehalt als Kantoren« 
gehalt, w ie m ir solches der Curator des Lehrbezirkes persönlich zugesichert 
hat. Somit hatte der Pastor M itte l, einen Kantor nach seiner W ahl an« 
zustellen und der Inspector war genötigt, denselben als Lehrer anzunehmen 
und zu bestätigen, weil ihm sonst zur Anstellung des Lehrers keine M itte l 
zu Gebote standen. Der Lehrer saß beim Kantor zu Tische. Nun ist die 
Sache umgekehrt, der Kantor s itzt beim Lehrer zu Tische. D ie Wolost« 
ältesten haben auf Veranlassung der Schuldirektion und auf Befehl der 
Gorvernementsregierung in  allen Gemeinden formelle Gehaltsfestsetzungen, 
und zwar namentlich fü r die Lehrer und n icht fü r die Kantoren, ausfertigen 
lassen. D ie Gemeinden, welche den principiellen Unterschied n icht ein« 
sahen, haben ihre U nterschriften gegeben. Jetzt müssen w ir m it den 
Lehrern zufrieden sein, welche die Inspectoren uns zu geben fü r gut be«
finden.

Der hiesige Schulinspector hat bis je tz t in den meisten Fällen einem 
Aspiranten n icht eher eine Anstellung als Lehrer erte ilt, bevor letzterer 
n icht eine Bescheinigung beigebracht, daß er auch als Kantor der betreffen« 
den Gemeinde angestellt würde. Indessen sind auch Fälle vorgekommen, 
wo, um ein persönliches Zugeständnis n icht zum Gewohnheitsgesetz werden 
zu lassen, Anstellungen ohne vorhergegangene Anfrage vollzogen wurden. 
So ist es denn vorgekommen, daß Gemeinden geschädigt worden sind, 
weil der als Lehrer geeignete und tüchtige Mann n icht imstande war, den 
nötigen geistlichen E influß auszuüben. Es macht sich ein Mangel an 
Lehrern immer mehr fühlbar, weil keine Bezugsquellen vorhanden sind. 
D ie Lehrer dieses Kirchspiels haben auch in diesem Sommer während 
dreier Monate an Unterrichtscursen, welche fü r sie in Lu tzk und in 
Roshischtsche von der Schuldirektion eingerichtet worden waren; teil« 
nehmen müssen. H atten nun letztere einen unleugbaren Nutzen, so haben 
sie doch bei manchen eine Arroganz und auch das Verlangen nach 
Gehaltszulage hervorgerufen. Es wäre nun wünschenswert, daß dieselben 
Lehrer auch in Religionskenntnissen Fortschritte  machten und deshalb zu 
einem Religionsunterricht herangezogen würden. Zu diesem Zwecke hatte 
in jedem Sommer eine Partie Lehrer auf 6 bis 8 Wochen zu einem ta§' 
liehen Confirmandenunterrichte versammelt werden müssen. Jedoch lassen 
sich die Unterhaltskosten n icht den Lehrern aufbürden, nachdem dieselben 
während zweier Jahre die Kosten des Unterrichtscursus von ihren geringen 
Einkünften bestritten haben Außerdem können sie nicht noch weiterhin 
ihre Feldarbeiten versäumen oder dieselben durch bezahlte A rbe ite r ver« 
richten lassen. So w ill ich denn einstweilen zu einem Pa llia tivm itte l greifen, 
indem ich die Lehrer verpflichten w ill, sich m it dem Catechismus von 
Seeberg und m it der biblischen Geschichte von Wangemann selbständig 
zu beschäftigen, während ich die Beschäftigung controlliere und von Z e it 
zu Z e it eine Prüfung vorzunehmen gedenke.

Ein em pfindlicher Mangel ist es, daß bis je tz t von der kirchlichen 
O brigke it die Erlaubnis zum U nterrichte in der deutschen Sprache, resp.
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der Muttersprache, n icht ausgewirkt worden ist l is  w ird  wohl der 
Religionsunterricht in der deutschen Sprache erte ilt doch darf kein Lese« 
unterricht stattfinden. Wer schon lesen kann dem ist wahrend des 
Religionsunterrichtes beim Lesen der heiligen Schritt und des (-’ esâ  
Buches Gelegenheit zur Übung geboten. Doch schlimm ist es m it den 
K indern bestellt, die zu Hause keinen Leseunterricht erhalten können.

Die Gottesdienste sind überall in erfreulichster Weise besucht worden. 
In den meisten Gemeinden haben auch Nachmittagsgottesdienste statt« 
gefunden, welche jedoch nur verhältnismäßig gut besucht worden sind. 
Desgleichen ist auch die Teilnahme an der Abendmahlsteier eine zahl« 
reiche gewesen Die Mehrzahl n im m t zweimal im Jahre am Saeramente 
te il, einzelne auch häufiger. Das S ittlichkeitsniveau hat sieh nicht ver« 
schlimmert. Der Procentsatz der unehelich Geborenen betrug im letzten 
Jahre 3%.

Der Erlaß des Herrn M inisters vom 22. Dezember anni prioris des 
Inhalts daß bei Veranstaltung und Abhaltung der gottesdienstlichen Leier 
in Privatlocalen jedesmal die Genehmigung der örtlichen Polizei emzu« 
holen sei, is t fü r dieses K irchspiel m it höchst nachteiligen , v “ '
bunden An manchen Orten ist der Gottesdienst geradezu unmöglich ge
macht. Wenn man eine pastorale Stellung einnimmt, welche emem Missions« 
Posten gleich kommt, wo man Gemeindeglieder und Gemeinden an ih ien 
entfernten W ohnorten aufsuchen muß, wo man oftmals unvorhergesehen 
veranlaßt w ird, einem langgehegten Verlangen zu genügen und der gerade 
versammelten Gemeinde einen Gottesdienst zu halten wo ist da eine 
M öglichkeit vorhanden, zuvor eine Erlaubnis einzuholen? So sind die beiden 
Kreisstädte Lu tzk und Kowel zu bedienen, in welchen außer dem Gon« 
tingent, welches das Dienstpersonal bildet, eine bedeutende Anzahl von 
Personen vorhanden ist, welche dem Kreisgericht, den vier Regimentern, 
dem Eisenbahndepot und anderen Dienstzweigen und Berufsarten ange« 
hören, ln keiner dieser beiden Städte ist ein Gottesdienstlocal vorhanden. 
So o ft ein Gottesdienst veranstaltet werden soll, muß zuvor in die be« 
treffende Stadt gefahren und ein Local gesucht werden. Da die Wohnungen 
o ft gewechselt werden, so kann kein ständiger O rt ein fü r alle Mal 
bestimmt werden. Früher als höchstens 14 1 age vor dem beabsichtigten 
Gottesdienste kann keine Zusage in Betreff des Locals erhalten werden, 
da keine Familie sich so lange im Voraus binden w ill und niemand die 
Eventualitäten in der Familie zuvor bestimmen kann. W ie ist es in 
solchem Falle möglich, die Bestimmung des Herrn M inisters zu erfüllen 
und die Genehmigung einzuholen? Im August dieses Jahres wurde, wie 
a lljährlich, ein Gottesdienst angeordnet, an welchem auch die Lutheraner 
der im Lager zusammengezogenen Regimenter theil zu nehmen pflegen. 
D ie Ankündigung des Gottesdienstes, sowie die Eingabe an den Isprawnik, 
konnten nur zehn Tage vorher geschehen. Der Gottesdienst mußte jedoch 
abbestellt werden. Die A n tw o rt des Isprawnik war, daß er in dieser 
Sache ohne den Herrn Gouverneur n icht verfügen könne. Ist nun solch 
ein dilatorisches Verfahren beabsichtigt, um das Zustandekommen eines 
lutherischen Gottesdienstes zu vereiteln, oder hatte der Isprawnik keine 
Instruction, und wagte demnach von sich aus n icht zu handeln? W ie es 
in Z ukun ft in dieser H insicht sich gestalten werde, ist n icht zu ersehen.

A m  3. Juni is t der Generalgouverneur Graf lgnatieff, hier gewesen. 
D ie A n ku n ft desselben ist allen aufgefallen und ist allen ein Rätsel ge« 
blieben. Sein Besuch hatte einen demonstrativen Charakter. Von Lutzk 
kommend, war er d irek t zu unserer Schule gefahren, woselbst er m it den 
Fortschritten der K inder im Russischen sehr zufrieden war. Aus der 
Schule kam er m it seiner Frau und seinen Kindern, die ihn begleiteten, 
ins Pastorat, wo er sich ein paar Stunden aufgehalten hat. Es trug alles 
den Anschein, als wenn er beruhigend und beschwichtigend einwirken 
wollte. A u f die Vorstellung hin, in welches Elend die Kolonisten ohne
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Verschuldung durch die neuesten Gesetze als auch durch die w illkürliche  
Anwendung derselben durch die verschiedenen Beamten geraten seien, 
trug er m ir auf, die Leute zu beruhigen und zu versichern, daß es besser 
werden würde. Das walte G ott!

D ie Confirm ation in  Roshischtsche fand wie a lljährlich  am Palmsonn, 
tage statt. Im  ganzen Kirchspiel wurden confirm iert: 346 Knaben, 3zU 
Mädchen, zusammen 666 Confirmanden. Commumcanten waren. 1 «6U 
männliche, 9 030 weibliche, zusammen: 16 890.

Roshischtsche, d. 6. O ktober 1893. G pr Kenn.

7. Gemeindebericht des Kirchspiels Roshischtsche pro 1893/94.
Was die allgemeine Lage des Kirchspiels b e tr ifft, so hat im  verflossenen 

Berichtsjahre der Abbröckelungsprozeß seinen stetigen Fortgang gehabt. 
Unsere Kirchspiele sind auf den Aussterbeetat gesetzt und die zu dem 
Zweck ergriffenen Maßnahmen w irken erfolgreich. Wenn man die Ver» 
laufszeit sämtlicher Pachtkontrakte im Kirchspiele kennen wurde, so konnte 
man die Phasen der allmählichen Verkleinerung und die endliche A u t, 
lösung des Kirchspiels im  Voraus berechnen. Zunächst funktion ie rte  der 
Kaiserliche Erlaß v. 14. März 1892 wonach den ausländischen Untertanen 
die außerstädtische Niederlassung und die Landpacht untersagt ist. Dan 
h in fo rt kein neuer Zuzug von ausländischen Familien stattfand, war eben 
nicht so fühlbar, um so empfindlicher aber war es, wenn allmählich immer 
mehr Familien, deren Pachtzeit abgelaufen war, die gewohnte und lieb 
gewordene Scholle verlassen und unter pekuniären Verlusten einer unbe, 
kannten und ungewissen Z ukun ft entgegengchen mußten. D ie Zahl der 
fortziehenden Familien nahm immer mehr zu. Fis fingen allmählich ..a" ; 
auch solche Familien sich aufzumachen, welche zwar noch nicht behelligt 
wurden welche aber der Zukun ft n icht trauten und daher die Z e it benutz
ten, wo man fü r seine W irtschaft noch befriedigende Abstandssummen 
von den Ubernehmern erhalten konnte. A llm ählich fingen an Geruch e 
zu kursieren, als wenn es auch auf die russischen Untertanen deutscher 
H erkun ft abgesehen wäre. Andererseits erhielt man beruhigende Machricm 
ten. A ls im  vorigen Jahre der Generalgouverneur bei m it «  ™ d I 
ihm die verzweifelte Lage unserer Gemeindeglieder schilderte forderte 
er mich auf, die Leute zu beruhigen, es werde alles wmder gut werden. 
Im Juli ds. Jahres soll er einem Divisionsgenerale, wie d ' es° ,e* )ifhre 
siinlich m itgete ilt hat, gesagt haben, daß die deutsche Frage aut ze 
bei Seite gelegt sei. . . , ,.

Indessen w ird  Niemanden, dem d e r ^ ^ “ S r S " ( S Ä  als 
Erlaubnis zur Erneuerung desselben erteilt, bs ^u rs  ert 
wenn ein Erlaß vom 2. Mai ds. Jrs. existiere ^ ^ ^ S ’le ü te  s.nd vo ll, 
Deutschen der fernere Landbesitz gestatte weichc die Am elioration
ständig ru in ie rt; denn sie finden keine A  - bezahlen möchten. So
des Bodens, sowie die Einrichtungen unc . < keinen Nutzen davon
fä llt alles dem Besitzer anheim, welche Jcdoch a h hatte es m it der
hat, da er auch keine Pachter und hat man namentlich Leute aus
Einwanderung von Kwnrussen versucht ^ ^ h i  M thrcre  Gemeinden haben 
dem Gouvernement Grodno hierhe g stelle der fortgezogenen
schon eine gemischte B - ' t ^ S i ^ n  gTtreten in d .  Dadurch ist die 
deutschen Familien russische a ^ k ^  Angekommenen an den
Gemeinde geschwächt wortfen, ^  h t tei inehmen. Doch auch dieser 
Leistungen fü r K irche und Schule n icnt e ^  ^  Grodno-schen
Zuzug hat äut^ ° r ; n 'Vhiesigen landwirtschaftlichen Bedingungen nicht 
Gouvernement m it den h:lesg .. . kommen. Nun aber ist auch
n^emand°vorhandem an den man verkaufen könnte. Selbst diejenigen.
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deren K on trak t n icht abgelaufen ist, dürfen n icht die Stelle eines anderen 
übernehmen, wenn es auch in  derselben Kolonie und Gemeinde wäre. W o 
sollen die Leute nun sich hinwenden? Die Preußen ziehen in ihre Heimat. 
Nach Brasilien zieht niemand mehr. Desgleichen hat die Auswanderung 
nach Am erika aufgehört, seitdem der Notstand dort aufgetreten ist. Jetzt 
sind die Gedanken nach Bosnien gerichtet. D ie österreichische Regierung 
hatte anfänglich eine freie Fahrt von Brody bis Bosnien und eine Unters 
Stützung von 15 Gulden pro Kopf bew illigt. Doch beides hat je tz t auf» 
gehört. Man n im m t je tz t nur solche Familien an, welche die Reise selbst 
bestreiten können und einige M itte l fü r den Anfang besitzen. Gnidau, 
die reichste Kolonie des Kirchspiels, w ill samt und sonders nach Bosnien 
auswandern, desgleichen Harashde, welches auch aus Eigentümern besteht. 
Letztere werden zwar n icht behelligt, aber es hat die Leute gleichsam eine 
Panik ergriffen. Sie fürchten fü r ihre Kinder. Es hängt indessen noch von 
den Berichten der Kundschafter ab, die sie nach Bosnien geschickt haben. 
D ie indigene Bevölkerung macht sich Hoffnungen, das Erbe der Deutschen 
anzutreten. Es ist bezeichnend, daß in der Volostversammlung zu Ro» 
shischtsche der p ro jektie rte  Neubau einer zweiten orthodoxen Kirche, 
welche dringend nötig ist, m it der M otivierung aufgegeben wurde, daß in 
n icht langer Z e it die K irche der Deutschen den Russen zufallen würde. 
Diese Meinung soll der orthodoxe Ortsgeistliche verbreiten. Diese un» 
sicheren Existenzbedingungen werfen n icht bloß einen dunklen Schatten 
auf die Stimmung der Gemeinden, sondern lähmen alle T a tk ra ft. Es gerät 
allmählich alles in Verfa ll. Es w ird  nichts mehr getan fü r die Erhaltung, 
geschweige denn fü r die Verschönerung des Gemeindewesens. W o neue 
Bethäuser gebaut werden müßten und auch gebaut werden könnten, ge» 
schieht solches nicht. D ie Gemeinden selbst nehmen gleichsam den Cha» 
rakter eines marasmus senilis an. Ein Stillstand und ein Rückschreiten 
is t an Stelle des einstmaligen frischen und freudigen Vorwärtsstreben 
getreten. <

Neuerdings hat die Kolonie Nowoja Semlja das Exmissionsmandat 
erhalten. Diese Kolonie existiert seit 150 Jahren in W olhynien. Die 
Kolonisten stammen aus Schlesien und haben früher in den W äldern des 
Kreises Dubno gelebt. D ie letzten 45 Jahre haben sie an ihrem jetzigen 
W ohnorte, Nowoja-Semlja, gewohnt und haben in dieser Z e it mehrfach 
den W ert des Landes durch Pachtzahlungen bezahlt. Jetzt sollen sie fort* 
ziehen. Doch wohin? Es sind alles arme Leüte. Ein erschwerender Um» 
stand kom m t noch hinzu. V o r langen Jahren sind ihnen ihre Legitimations» 
papiere von Beamten abgefordert und n icht wieder zurückgegeben worden. 
Bis je tz t hatte man die Leute unbehelligt gelassen. Doch sobald sie ihre 
gewohnte Stätte verlassen, werden sie als Landstreicher aufgegriffen und 
w ird  danach m it ihnen verfahren werden. Man kann weder raten noch 
helfen.

Die Gottesdienste sind sowohl am P farrort als auch in allen Schul
gemeinden vorschriftsmäßig abgehalten worden. D ie letzteren sind zwei» 
mal jährlich, im Frühjahr und im  Herbste von Pastor loci besucht worden. 
W ährend der Rundreise haben außer den Vormittagsgottesdiensten auch 
Nachmittagsgottesdienste stattgefunden, in welchen entweder die äußere 
Mission oder die innere Mission resp. die Angelegenheiten der Unter» 
stützungskasse behandelt wurden. D ie Teilnahme an den Gottesdiensten 
ist überall eine höchst erfreuliche gewesen. Um  die Bekanntschaft m it der 
hl. Schrift zu fördern, soll es von nun an m it den Bibellesegottesdiensten 
versucht werden. Es w ird  die Bibel in äußerst wenigen Häusern gelesen. 
Einesteils macht das Lesen den meisten zuviel Schwierigkeiten, anderer» 
seits gehört kein geringes Maß von Energie dazu, um alle Hindernisse 
einer bedrängten Häuslichkeit zu überwinden. D ie Kenntnis der hl; Schrift 
beschränkt sich fast ausschließlich auf die Kenntnis der Sonntagsperikopen. 
Da sollen nun h in fo rt in den Schulgemeinden Abendgottesdienste einge»
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füh rt werden, in welchen m it Gesang und Gebet die hl. Schrift kursorisch, 
ohne Predigt und Auslegung, vorgelesen werden soll. Es sollen zunächst 
vornehmlich die historischen Bücher der hl. Schrift in Anwendung kommen.

Der bisherige Schulinspektor, m it dem leid lich auszukommen gewesen 
ist, ist je tz t versetzt worden. Wie der neue Inspektor sein w ird, ist noch 
n icht abzusehen. Seitdem die Schulen unter der A ufsicht der Schub 
inspektoren stehen, haben manche Lehrer in ihrem früheren E ifer nach« 
gelassen. Sie wissen, daß sie je tz t n icht ohne weiteres vom Pastor ab* 
gesetzt werden können und sind deshalb lässig geworden.

Ein großer Übelstand ist es, daß kein deutscher Sprachunterricht ge* 
sta tte t ist. Denn viele Familien sind n icht imstande, den K indern zu 
Hause das Lesen beizubringen. Da der Religionsunterricht in  deutscher 
Sprache e rte ilt werden darf, habe ich es den Lehrern anheimgestellt, einen 
T e il der Stunde zum Lesen des Neuen Testamentes zu benutzen. Augen* 
dienerische Lehrer haben nun solches dem Inspektor hinterbracht. Es 
erschien ein C irculair, in welchem den Lehrern die Benutzung der Reib 
gionsstunde zum Sprachenunterricht streng untersagt w ird. D er Inspektor 
wäre in seinem Rechte, wenn man in der Religionsstunde das Buchstabieren 
lehren würde und wenn man die Fibel und das Lesebuch benutzen würde. 
Doch das Lesen der Bibel resp. des Neuen Testaments gehört zum 
Religionsunterricht und ist n icht w ider das Gesetz. Daß solches aber der 
Kenntnis der deutschen Sprache zu Gute kommt, ist unvermeidlich. An 
Lehrern herrscht je tz t ein Mangel. Sechs Schulen sind unbesetzt, und es 
ist keine Aussicht vorhanden, geeignete Lehrer zu finden.

In der Woche vor Pfingsten erschien bei m ir ein Stanislaus von Sa* 
vinsky und stellte sich als Evangelist aus Ostpreußen vor, als Abgesand* 
ter einer Gesellschaft fü r innere Mission, zu deren D irektoren die Herren 
Pastoren M. Dalton und Sam. Keller gehörten. E r sei seit dem vorigen 
Jahre auf Reisen in den Gemeinden Südrußlands, um Abonomenten fü r 
den von der Gesellschaft herausgegebenen Brüderboten zu sammeln. Zu 
diesem Zwecke habe er überall in den Gemeinden Versammlungen gehalten. 
Letzteres verweigerte ich ihm rundweg, indem ich ihn darauf hinwies, daß 
es ungesetzlich wäre und daß w ir hier keine Veranlassung zu irgend 
einem Verdachte geben dürfen. A ns ta tt jedoch ins Ausland zu gehen, 
war er von einer Kolonie in die andere gegangen und hat überall Ver* 
Sammlungen- gehalten. Sobald ich solches erfahren hatte, sandte ich in alle 
Gemeinden ein striktes Verbot, worauf Savinsky über die Grenze nach 
Österreich gegangen sein soll. Was ich befürchtet hatte, tra f ein. Die 
Polizei fing an, Nachforschungen anzustellen. Danach nahm die Gendar* 
merie die Sache in die Hand. Was das Ende sein w ird, weiß man noch 
nicht. D ie Befürchtung liegt nahe, daß alle Lehrer, welche ihn bei sich 
haben Versammlungen halten lassen, abgesetzt würden.

Im  vergangenen Berichtsjahre sind 255 Knaben und 309 Mädchen, im 
ganzen 564 Konfirmanden, kon firm ie rt worden. A d  sacra wurden admit* 
tie rt: 6 435 männliche und 7 245 weibliche, im Ganzen 13 680 Communi* 
canten.

Roshischtsche, d. 1. O ktober 1894. q  p f  j^erm Pastor.

8. Gemeindebericht des ev.duth. Kirchspiels Roshischtsche fü r 1894/1895.
In den Gemeindeberichten der letzten Jahre ist hauptsächlich die 

Existenzfrage unserer Kolonien, resp. Kirchspiele behandelt worden. Das 
Z ie l und der W ille  der Regierung war, alle Deutschen, als staatsgefährlich, 
aus dem Südwestgebiet, also auch aus W olhynien, fortzuschaffen. Der 
Modus der Ausführung jedoch ließ sich n icht finden. W o sollte man die

Deutsche W issenseh. Z e itse h r. i.  W arthe land . H e ft  2. 1940.
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circa 200 000 Seelen hintreiben, von denen vie lle icht die meisten eigene 
Untertanen sind. Man entschloß sich dazu, die Leute selbst einen Ausweg 
finden zu lassen. Es begann nun eine förm liche Treibjagd. A lle  Existenz-, 
bedingungen wurden teils eingeschränkt, teils gänzlich genommen. Einer* 
seits nahm man das Recht, Land zu kaufen und auch nur zu pachten, 
anderseits wurde durch eine grobe und ungerechte Behandlung seitens der 
Landpolizei, sowie auch seitens der Beamten das Leben unleidlich gemacht. 
Der Zweck jedoch wurde eher verfehlt, als erreicht. Es begann allerdings 
eine Auswanderung nach N o rd a m e rik a  und nach Brasilien. Doch die 
Zahl der Auswanderer war eine verhältnismäßig geringe. Außerdem zogen 
meistenteils die besseren Elemente fort, Leute, welche arbeitstuchtig und 
bem itte lt waren. Doch die Auswanderung stellte sich ein, als die Nach* 
richten eintrafen, daß die neue Heimat den Erwartungen nicht entspräche.

Inzwischen scheint ein Umschwung in den Ansichten und Absichten 
der Regierung eingetreten zu sein. Es tra t p lötzlich eine Kühe und Stille 
ein. Man ließ einen jeden gewähren, doch waren die Gesetze und Verord* 
nungen noch vorhanden, und dieselben konnten jeden Augenblick \er* 
derbenbringend werden. Es wurde das Gebiet der W irksam keit ein* 
geschränkt. Man nahm zunächst die ausländischen Untertanen in Behänd* 
lung, indem man energisch gegen dieselben vorging und, wofern die L acht* 
contracte abgelaufen waren, in kurzer Frist die Auswanderung verlangte. 
Doch auch dieser Eifer erlahmte. Es fanden sich nun rechtliche Verbind* 
lichkeiten, welche n icht ignoriert werden können. Es wurden immer wieder 
neue Aufschubterm ine bew illig t, bis die ganze Sache wieder zum Stillstand 
kam N un haben zwar die Ausländer wiederum Ruhe, doch es ist eine 
Rühe auf dem Vulkane, der jeden Augenblick ausbrechen und ganze 
Existenzen vernichten kann.

A m  20. März dieses Jahres is t nun eine Verordnung erschienen, welche 
diejenigen Deutschen b e tr ifft, welche russische Untertanen sind und in 
den Wolosten des Gouvernements W olhynien angeschrieben sind. Diese 
werden als „krestjane“  12> betrachtet und genießen alle Rechte derselben 
Demnach haben sic auch das Recht, Land zu pachten und zu kaufen. A u t 
diejenigen russischen Untertanen deutscher Provenienz, welche außerhalb 
W olhyniens angeschrieben sind, beziehen sich diese Vorrechte nicht. 
Durch dieses Gesetz w ird  m it der Z e it aus der Masse der Deutschen ein 
Kern rechtlich geordneter und wohl auch rechtlich geforderter Gemeinden 
hervorgehen, welche sich ruhig werden entwickeln und erstarken können. 
W ie groß jedoch die Anzahl der Gemeinden, resp. Familien, sein w ird, 
welche in den hiesigen Wolosten angeschrieben sind und somit an den 
W ohltaten des neuen Gesetzes Te il haben, läßt sich n icht bestimmen, 
weil eine diesbezügliche Aufnahme n icht stattgefunden hat.

In der Schulangelegenheit herrscht derselbe Zustand wie bisher. Sieben 
Gemeinden: Helenow, Bogumilow*Okorsk, Dombrowo*Goloby, Kuczka* 
rowicz Tarnewole, Marianowka*Poddubitz und Ploschtscha*Lomanowskaja 
sind seit Jahr und Tag ohne Lehrer, teils, weil keine Lehrer fü r unsere 
Verhältnisse zu finden sind, teils, w eil der Schulmspector n icht zu er* 
reichen ist. Es hat nämlich ein Wechsel der Schulinspectoren stattgefunden 
Der neue Schulinspector, welcher nicht, wie die bisherigen, che Stadt 
Lutzk, sondern die bedeutend entferntere Stadt Ostróg als W ohnsitz 
erwählt hat, hält sich in unerreichbarer Entfernung. Er hat die Schulen 
in den Kolonien noch gar n icht bereist, und die Eingaben der Lehrer um 
Versetzung oder Bestallung hat er bisher einfach totgeschwiegen.

Die Gemeinde Helenow hat ih r Schulgebäude aufs Beste renoviert. 
D ie Gemeinde Roshischtsche hat aus eigenen M itte ln  ein neues, schönes

12) Bauern.
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Schulgebäude und Küsterat, unter Beobachtung sanitärer und hygienischer
Vorschriften und Forderungen aufgebaut........

In meiner A m ts tä tigke it bin ich in  diesem Jahre ^  K rankheit 
leider erheblich behindert worden, im  Januar wurde ich durch die w ieder
holten Krankenfahrten in mehr oder weniger entfernte Kolonien wobei 
einerseits die überheizten Stuben, anderseits die Kalte und der W ind 
m itw irk ten  von einem Bronehialeatarh befallen. Trotzdern ich nun la g  
und N acht’ von einem heftigen Husten geplagt wurde, bin ich dloch‘ meinen 
A,mtsverpflichtungen nachgekommen, auch wo ich von der Influenza he m- 
öesucht worden war. Nach Pfingsten wurde ich heiser und mußte einen 
T e il der Rundreisen einstellen. A u f die Forderung der A rz te  begab ’ d i 
m ich auf einen Tag nach Warschau, um einen Spezialisten fü r Kehlkopf- 
krankheiteń zu consultieren. A ls ich jedoch do rt angekommen war er, 
krankte ich am selben Tage an einer heftigen Lungenentzündung, so daß 
ich drei Wochen im  Gasthause darniederhegen mußte. Obgleich die beiden 
mich behandelnden Ä rzte  mich aufgegeben hatten, genas ich doch m it 
Gottes H ilfe , verließ jedoch das Krankenlager in  großer Schwache. Der 
berühmte Laryngologe Dr. Hering constatierte bei der Laryngoscopie, daß 
infolge von Überanstrengung die Ränder der Stimmbänder wund waren 
und beim Reden den Hustenreiz hervorrieten. Der Kehl^kopf wurde gesund 
die Stimme kam wieder, doch der böswillige Husten blieb Die 
schickten mich von einem Spezialisten zum andern. Jetzt b in ich beim 
zehnten angelangt. Seit fün f Tagen hat mich der Husten verlassen. Ein 
Te il der Ä rz te  verlangt einen W interaufentha lt an der Riviera, dam it d 
sonst gesunden, jedoch geschwächten Lungen erstarken mochten. Doch 
hierzu fehlen die M itte l und auch die Immilienverhaltnisse lassen es n icht 
zu. Meine teueren Am tsbrüder und Nachbarn Wąsem I, A lthausen un 
Hesse haben das freundliche Anerbieten gemacht, im  Herbste die Rund
fahrten unter sich zu verteilen und diejenigen Gemeinden, welche ihrem 
Kirchspiele am nächsten sind, amtlich zu bedienen. Den Amtsobliegen, 
heiten am Pfarrorte hoffe ich nachkommen zu können, wenn nur ment 
ein rauher W in ter m ir den Aufen tha lt in  Roshischtsche unmöglich macht.

Die C onfirm ation am P farrort fand wie gewöhnlich am P ^ o n n to g e  
statt, ln  den Kolonien fanden die Confirmationen (zu verschiedenen 
Zeiten) während der Rundfahrten statt. Es wurden kon firm ie rt.

280 Knaben und 232 Mädchen, zusammen: 512 
munikanten waren: 5 187 männliche und 5 606 weibliche, in Summa.
10 793 Personen.

Der H err helfe in  Gnaden weiter! 9 * * * G. Kern, Pastor.

9. Gemeindebericht des ev.ng.Jath , Kirchspiels Roshischtsche pto 1895/«,.

Des kirchliche ' Ä
ter Weise seinen Fortgang gehabt. d ; und sämtliche A m ts,
K rankheit haben die Gottesdienste, che KV ^  ^  Sncl\  " ltsbrüder dje p asto, 
handlungen stattgefunden, indem die Ä e Ä  sind. Seit
ren Wasen I, Hesse und A lthau' en, s ^  als Ge,
dem März dieses Jahres ist Pastor Adjunktus Arno ngebung sein
hilfe  in  die A rbe it: ««getreten und hat m it Treue und ^
A m t verw altet W ahrend ich J- ^  das Predigen untersagt
lungen habe vollziehen können, gege meine Gesundheit
gewesen ist, is t nun . ' u r ,̂h / / ^ “ ^ ^ " "  'fa rram tliche  T ä tigke it in frühe, 
£ ” w d ™ h Ä Ä e n k ö n n e n .  J e tr tk .n n  die A d junc .o r, welche fü r
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den Ausfall der A rbe itskra ft und Arbeitsleistung einzutreten hatte, als 
Kraftzuschuß dem Kirchspiel zu Gute kommen.

Pachtcontracte werden den Deutschen, die russische Untertanen sind, 
wiederum erte ilt. Es w ird  auch hin und wieder die Erlaubnis zum Eand, 
w ie d e ru m ^  ebenso o ft aucli unm otiv ie rt verweigert. Es wird
e h f Verfahren von Fall zu Fall beobachtet. Die bestehenden Verordnungen 
durch welche der Landkauf verboten wmrden ist, sind n icht aufgehoben 
und rückgängig gemacht. Es scheint jedoch, als wenn durch obenerwähnte 
Praxis die betreffenden Verordnungen n icht aufgehoben, sondern n 
gessenheit gebracht werden sollen. Somit ist eine wenn auch noch geringe 
H offnung vorhanden, daß die ökonomischen Verhältnisse unserer Gemein
den gesichert und besser gestaltet werden.

Wenn nun letztere der Regierung gegenüber unangefochten dastehen, 
er, sind sie es nicht den Edelleuten gegenüber, deren achtel sie sinct. 
So o ft ein Pachteontraet abgelaufen ist, w ird  der 1 achtzins gesteiger , 
oder es T eg inn t eTn fü r die Pächter ungünstiger Proceß, weil die Guts, 
herren ihre im  Contracte enthaltenen Versprechungen fü r die neue C m 
tractszeit n icht einhalten, und das Gesetz in diesem einzelnen Falle keine 
Handhabe bietet. So sollen demnach die beiden Gemeinden M arianowk - 
Radin und Nowaja.Semlja durch den Gerichtspnstav exm ittie rt werden, 
ln beiden Gemeinden ist gewalttätiger W iderstand gegen che Gerichts. 
Vollzieher geleistet worden. Die Schuldigen sind gefänglich eingezogen 
worden U nd doch hat die N otw ehr die Leute dazu getrieben. In Maria- 
nowka.Radin wurde einem 70jährigen Manne, welcher krank darnieder* 
lag das Haus abgetragen, und er selbst wurde in semem Bette nach 
Roshischtsche gebracht und auf dem M arktplatze abgestellt. Die Ge
meinde Nowaja.Semlja hat schon von jeher unter den ungünstigsten V er. 
hältnissen existiert Sie haben nie einen längeren Gontract als auf dre 
Jahre erringen können. Deshalb haben sie ihre e'enden, ha bvoUendetW 
Häuser nie ausbauen und nie an die Errichtung einer ordenthehen Schub 
gehen können, weil sie fürchten müssen, daß dann bei der Erneuerung 
ihres Pachtcontractes der Pachtzins unmäßig hinaufgeschraubt wurde¡oder 
sie gezwungen würden, ihre Häuser und die darauf verwandten M itte l 
zu verlieren' Die Gemeinde existiert bereits gegen 150 Jahre in W olhynien, 
und zwar ist sie anfänglich in den W äldern des Kreises Dubno ansässig 
gewesen. U nter anderen befinden sich in der Gemeinde ^ e 1 Mamner von 
je 96 Jahren, welche in W olhynien geboren sind und nun in ihrem hohen 
A lte r eine neue Heimat suchen müssen.

Die Auswanderungslust is t auch wiederum rege geworden und ist für 
gewissenlose Leute zu einem M itte l der Ausbeutung geworden, So hat 
d n  ge“  Moderau, ein ehemaliger Lehrer, welcher seines Amtes ab. 
gesetzt worden ist, die Leute zur Auswanderung nach Sibirien beredet 
und seine V erm ittlung in Aussicht gestellt. A ls Einschreibgebühr hat jede 
Familie 50 Copeken zahlen müssen. Nun sind die Leute n icht buh. u 
dieses Geld gebracht worden, sondern einige leichtsinnige Personen haben 
in Aussicht auf die freie Reise und die ihnen verheißene Unterstützung 
der Regierung ih r Hab und G ut verschleudert und das Geld durchgebracht. 3

l3) Bauern.
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Erweckungen stattgefunden haben. Em rege - s ^  ö fte r als früher
Stelle des bisherigen Gewohnheitechnstentum get und um Rat

u n d ' ein größeres Verlangen nach
Gottesw ort und Gottesdienst gezeigt.

» _  <, n  und 13 August dieses Jahres hat Se. Hochwürden, der 
h  A rVnprälsunerintendent Pingoud hierselbst K irchenvis ita tion gehalten.
1 £ f and die eigentliche V is ita tion  und die Beantwortung der

¡3. Augu.« wurde eine Ccnlerenz m it »«» ., 
liehen Lehrern des Kirchspiels abgehalten.

S e T d n e m  halben Jahre haben sich die Verhältnisse einigermaßen ge. 
hessert seit dem der Inspeetor seinen W ohnsitz nach Kopaczewka, 4 W erst

m . so a« s - r ' ^ " v ' r u & h d K11 T ehrern zu ermöglichen. Augenblicklich sind von 71 ¡schulen y scnuien 
unbesetzt.0 Im  Laufe des Berichtjahres sind 8 Lehrer versetzt und 3 neue 
Lehrer angestellt worden.

Durch den Inspector habe ich es in Erfahrung gebracht, daß unsere 
Schulen wiederum einer Reform unterzogen werden sollen und daß das 
diesbezügliche Project der Beurteilung der betreffenden ,!"stanz^ ‘ t  '
liegen soll. Es scheint, daß der auch meinerseits in  den früheren Berichten 
ausgesprochene Wunsch, daß unsere früheren
liehen Leitung belassen und eine entsprechende Anzahl Volksschiuga h 
rer A r t  errichtet werden möchten, realisiert werden konnte. Es souen 
nämlich Schulen niederer A rt, skoty gramoty ») und Schulen h»h^ er £  
m ro d n iie  ucilisca lr'), je nach der Seelenzahl und Schulerzahl der einzelnen 
Gemeinden, eingeführt werden. Ob die Leitung der ersteren ^  j j ^ e i n *  
Pastoren übergeben w ird, ist noch n ich t zu ersehen doch wohl wahrsene n 
lieh Jedenfalls w ird  kein so großer Mangel an Lehrern mehr sein, da ur
die Lehrer der Elementarschulen die Semmarbildung keine cond 
qua non sein w ird.

Von den Konfirm anden ist in diesem Jahre eine a beider
sonst wegen mangelhafter Vorb ildung zuruckgew lesen Österreich ge»
sollen gegen 50 von denselben über che nahe . G r « * .  »ach ^ e r r e ic h  £  
gangen sein und vom Pastoi zu Josexow m w
sein. • s v  u

In diesem Jahre ist eine genaue Z ä h lu n g .d e r ^ v ö lk e ™ ^  des Krrch»

" J h  der Publication der Gouver» 14 15

14) Lese» und Schreibschulen.
15) Volksschulen.
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nementsregierung, voraus. D ie Gesamtbevölkerung des .Gouvernements 
W olhynien beträgt 2 589 931 Seelen (Dänemark 2 298 367, Griechenland 
2 187 208, Serbien 2 162 759 Einwohner).

Darunter sind:
1. O rthodoxe . . . .
2. J u d e n ........................
3. Katholiken . . . .
4. Evangelische . . . .
5. B a p t is te n ....................
6. Tschechen (Hussiten)

1 901 541 Seelen
340 415 „
214 237 „
117 630 „

6 223 „
2 773 „

Im ganzen Gouvernement nehmen demnach die Evangelischen die 
vierte Stelle unter den verschiedenen Konfessionen ein und bilden den 
22. Teil der Gesamtbevölkerung, den 16. T e il der orthodoxen Bevökerung. 
A u f einen Evangelischen kommen 16 Orthodoxe, 1,7 Katholken und 
3 Juden.

In den das K irchspiel Roshischtsche betreffenden Kreisen Lutzk, 
Kowel gestaltet sich die Bevölkerungszahl folgendermaßen:

Kreis Lu tzk Kreis Kowel

1. O rthodoxe .
2. Juden . . .
3. Evangelische
4. Katholische
5. Hussiten . .
6. Baptisten

133 609 164 919
29 840 19 788
20 674 1 481
18 186 10 258

901
337

Im Kreise Lu tzk nehmen die Evangelischen die d ritte  Stelle der Gesamt» 
bevökerung ein und bilden den 10. Te il der Gesamtbevölkerung und den 
6 T e il der orthodoxen Bevölkerung. Demnach kommen auf einen Evan» 
gelischen: 6 Orthodoxe, 1,4 Juden und 0,8 Katholiken. A u f 61 Evangelische 
kom m t ein Baptist.

Nach der neuesten Zählung zählt das Kirchspiel Roshischtsche 22 155 
Seelen. Darunter sind 20 064 russische Untertanen und 2 091 Ausländer. 
Diese Anzahl von Gemeindemitgliedern ist an 268 Orten ansässig, und zwar 
befinden sich an 38 Orten Eigentümer in der Anzahl von 5 138 Seelen, 
an 230 Orten Pächter in der Anzahl von 17 862 Seelen. Demnach komm t 
ein Eigentümer auf 3,4 Pächter.

Die 268 Ortschaften sind meistenteils schwach bevölkert, so daß die 
Gesamtseelenzahl sehr zerstreut ist. Es fehlen die größeren Gemeinde» 
complexe, wie es aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich ist:

M it 1 bis 10 Seelen g ibt es 21 Orte
„  10 20 „ *» „  17 „
„  20 30 »> „  23 „
„ 30 40 1 » *» „  24 „
„  40 50 »» »» ,. 20 „
„  50 60 »> , 14 „
„  60 70 „  15 „
„  70 >> 80 »* jt „  20 „
„  80 ** 90 »» ,, 5 „
„  90 100 »> „  50 „
„  100 200 27 „
„  200 300 „ 1 1  „
„  300 400 „  3 „
., 400 ,, 800 ,, „  1 „

i
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Rechnet man die Familien durchschnittlich zu je 3 Seelen so sind, 
zu 20 Familien 50 Gemeinden 
„  40 27
„  60 „  11
„  80 „  3
„  100. „  1

Es sind ,
254 O rte  im  Kreise Lu tzk  auf 6625,9 Quadratwerst und 

14 Orte im Kreise Kowel auf 6459,1 Quadratwerst verstreut.

K on firm ie rt wurden an verschiedenen Orten des Kirchspiels: 245 Kna» 
ben und 252 Mädchen, im Ganzen 497 Konfirmanden. Commumkanten 
\Varen: 12 617 Personen beiderlei Geschlechts.

Roshischtsche, d. 10. Oktober 1896. G Fr Kerm> p astor.

10. Gemeindebericht des evang.duth. Kirchspiels Roshischtsche fü r 1896 97.

U nter Gottes gnädigem Beistände hat das kirchliche Gemeindeleben
seinen “ e g e iS g »  v J U  g fh .b t. Während ich ”  « " “ “ ¿ fS n ™ . 
poi 0e der Einrichtung der A d junc tu r in unserem Kirchspiele, das gal 
lahr habe selbst die Gottesdienste halten können, hatte der Pastor A d junc t 
A  Hoffm ann im Herbste und im  Frühjahre die Kolonien zu bereisen un 
daselbst Gottesdienst und Abendmahlsfeier zu halten. Der Besuch de 
Gottesdienste am P farrorte selbst war ein sehr guter, besonders an den 
einmal monatlich wiederkehrenden Abendmahlssonntagen, an d«^enp 
Kirche die Zahl der Kirchenbesucher n icht fassen ko™ te- A n  d 
tagen mußte wenigtens der d ritte  Teil, wenn n icht die I la lf te  
sammelten Gemeinde außerhalb der K irche verbleiben Bei d>eser Gelegen
heit muß ich wiederum das Bedauern aussprechen daß es verw ehrt sb 
außerhalb der Kirche, im Freien, Gottesdienst zu halten. In  den Kolome 
war der Besuch der vom Adjuncten gehaltenen Gottesdienste gleichfalls 
ein erfreulicher. Im  Ganzen sind im Herbst 1896 und im 897
auf 98 Kolonien vom Pastor A d ju n c t Gottesdienste m it jedesm g 
Abendmahlsfeier gehalten worden. ,

Außer den Sonn» und Festtagsgottesdiensten und den Passionsgottes 
d ie n ^n ßes indna m npfarrorte  v o m V to b e r
Bibelstunden von nur geha ten worden u n t c : m pastor A d junc t 
seitens der Gemeinde. Desgleichen sind jeden Mon reisen sind von
Missionsstunden hier gehalten worden Auch auf den R Anzahl
ihm ab und zu Missionsstunden gehalten worden. A  h U Ver»
von Kantoren hält monatlich eine Missionsstunde und d,e /u  Einzelner 
hältnismäßig ansehnlichen Missionsgaben der ^ c' " ^ nr“ sse gew innt. Es ist 
sind ein Beweis, daß die Missionssache s t 6 , Freien, wie dieselben
zu bedauern, daß die öffentlichen Missio gefunden hatten, verboten
in früheren Jahren m it großem Erlo g sondern dadurch auch das-
sind, weil n icht bloß das Missionsin e ' Förderung erfahren hätte, 
religiöse und an Sonn»

In 72 Schulgemeinden M ^ n  m df c5  stattgefunden, an welchen die
und Festtagen regelmäßige Leseg Schulgemeinde ange»
Gemeindeglieder aller benachbarten und an uf  ¿en eingezogenen Nach»
schlossenen Gemeinden teilnehm Gottesdienste fleißig besucht worden 
richten ist ersichtlich.. daß.auch diese g o ttM ^ e M W  ne |  Hof»
sind. Außer den früher im gebrauch* g*^esenen 1 g Ge Z|eth(,

W Ä Ä Ä Ä  und Epistelgedichte in 

Gebrauch gekommen.



136 W alter Kuhn

Der Gemeindegesang bessert sieh von Jahr zu Jahr, seitdem die 
Lehrer und Kantoren verp flich te t werden, sich nach dem Choralbuche, 
welches in jeder Schulgemeinde vorhanden ist, zu richten. Großen Beifall 
haben die Posaunenchöre. Außer den 4 im Kirchspiel vorhandenen 
Posaunenchören ist ein 5. in der Bildung begriffen. A m  Pfarrorte und in 
zwei Kolonien sind Gesangchöre vorhanden, welche an den großen Festen 
in W irksam keit treten. In den meisten Schulgemeinden haben auch Nach« 
mittagsgottesdienste, welche allerdings n icht so zahlreich, wie die Haupts 
gottesdienste besucht werden, und an vielen Orten auch an Wochentagen 
Bibelstunden, resp. Versammlungen zum Zweck der Erbauung unter der 
Leitung der Kantoren stattgefunden.

Die Kindergottesdienste oder Sonntagsschulen, welche in vielen Kos 
lonien zwischen den beiden Gottesdiensten stattgefunden haben, sind 
nicht, wie es hätte sein sollen, besucht worden, ln vier Gemeinden ist 
Christenlehre m it der ledigen Jugend gehalten worden. Bei der Prüfung 
der Jugend durch den Pastor»Adjuncten hat sich ein befriedigendes ResuL 
ta t ergeben. In zwei weiteren Gemeinden soll die Christenlehre je tz t 
ihren Anfang nehmen.

In den Städten Lutzk und Kowel haben im Laufe des Jahres einige 
Male Gottesdienste stattgefunden. Es ist zu bedauern, daß in keiner der 
beiden Städte ein geeignetes Local zum Gottesdienst zu finden ist. Bis 
je tz t is t der Gottesdienst in Privatwohnungen abgehalten worden. Doch 
da die betreffenden Familien beständig ihre Wohnung wechseln und diese 
nach der Lage und E inrichtung n icht immer geeignet sind, so ist die Sorge 
um das Lokal immer wieder auf der Tagesordnung.

Im  Centralgefängnis in Lu tzk ist im  letzten Berichtsjahre zweimal 
Gottesdienst gehalten worden. In neuerer Z e it sind Neue Testamente 
und Gebetbücher in hinreichender Anzahl bei der Gefängnisverwaltung 
zum Gebrauch der Gefangenen deponiert worden. Es wäre gut, wenn es 
ermöglicht werden könnte, daß die Sträflinge nach vollendeter Strafzeit 
verp flich te t würden, sich beim Pastor zu melden, dam it sie n icht bloß er
mahnt, sondern unter seelsorgerische A ufs ich t und Leitung genommen 
werden könnten.

Das religiöse und kirchliche Leben kann im Großen und Ganzen als 
ein reges bezeichnet werden. Auch in diesem Berichtsjahre haben in 
mehreren Gemeinden Erweckungen stattgefunden, und zwar in  Gemeinden, 
wo geistliche Apathie und weltliche Gesinnung vorherrschend gewesen 
waren. Nam entlich eine Gemeinde, in welcher Dieberei und Trunksucht 
an der Tagesordnung gewesen ist, ist nun zu neuem, geistlichen Leben 
erwacht. Die Gottesdienste und Versammlungen finden häufig statt und 
werden zahlreich besucht. Geförderte Christen aus anderen, o ft entfern* 
ten Gemeinden des Kirchspiels kommen zu den Gottesdiensten und V e r
sammlungen und helfen das Feuer anzufachen und zu erhalten. Es ist 
n icht ausgeschlossen und auch n icht zu vermeiden, daß aus anderen Ver* 
Sammlungen auch solche Personen kommen, welche der Bewegung ein 
pietistisches und methodistisches Gepräge verleihen. Sodann ist auch 
stets die Gefahr vorhanden, daß die Baptisten solche Zeiten der Er» 
weckung sich zu Nutze machen und Anhänger fü r ihre Sache zu gewinnen 
suchen. Es sollen auch im verflossenen Berichtsjahre mehrere Wieder» 
taufen stattgefunden haben. Doch da Solches im  Geheimen betrieben 
w ird, so läßt sich Genaueres n icht constatieren.

Die Konfirm ation fand am Pfarrorte, wie immer am Palmsonntag 
statt. Der Konfirm andenunterricht wurde täglich während der Passionszeit 
erte ilt. An demselben haben auch die Konfirmanden aus den umliegenden 
Kolonien, je nach der Entfernung an 2 bis 4 Tagen wöchentlich te il
genommen. Außerdem wurden während der Frühjahrsrundreise in  ver-
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schiedenen Kolonien, je nach Bedürfnis, Konfirmationshandlungen voll* 
zogen. Die Konfirmanden, welche von den Kantoren unterrichtet waren, 
mußten sich ein bis zwei Tage vorher einfinden, um vom Pastor geprüft 
und durch einen kurzen U nte rrich t zur Konfirm ation vorbereitet zu 
werden. W iewohl die Zahl der zurückgesetzten K inder auch in diesem 
Jahre keine geringe war, so kann man doch sagen, daß die Konfirmanden 
der meisten Schulen befriedigende Kenntnisse besaßen. (Den Brautpaaren 
beim Examen Anle itung zum Hausgottesdienst.)

Der Besuch der Schulen ist nach den Berichten der Lehrer im ganzen 
ein befriedigender, zum T e il ein guter gewesen. Auch die Leistungen der 
Schüler waren zufriedenstellend. V o r der Prüfungscommission haben 
n icht allein Schüler am Pfarrorte, sondern auch Schüler aus zwei Ko lo
nien das Examen bestanden und sich die Vorrechte der Volksschulen 
erworben. Bei den Prüfungen, welche der Pastor A d ju n c t auf den Rund
reisen veranstaltet hatte, hat es sich erwiesen, daß die K inder durch
schnittlich gut lesen, den W ortlau t des Katechismus inne haben, an 
manchen Orten auch biblische Geschichte und eine Anzahl Sprüche 
gelernt haben. Einen tüchtigen Lehrer haben w ir durch den Tod ver
loren. A ch t Schulen sind noch unbesetzt.

Die Mehrzahl d e r. Lehrer besteht aus rechtschaffenen und ehren
werten Leuten, welche es treu meinen und die beste Absicht haben, doch 
ist ihre V orb ildung leider eine mangelhafte. Doch die gering bemessenen 
M itte l der verhältnismäßig kleinen und n icht reichen Schulgemeinden 
lassen die Hoffnung, in  Z ukun ft Lehrer m it Seminarbildung anstellen zu 
können, ausgeschlossen. Jedenfalls werden solche Lehrer nur die Aus
nahme bilden. Man w ird  daher genötigt sein, die vorhandenen Lehrer 
weiter auszubilden. Zu diesem Zwecke werden die Lehrerconferenzen, 
welche in früheren Jahren in Segen bestanden hatten und durch die Reform 
der Schulverwaltungen in W egfall gekommen waren, wieder aufgenommen, 
ln  diesen Tagen hat die erste Lehrerconferenz in einer Kolonie unter der 
Leitung des Pastor Adjunctes Hoffm ann stattgefunden.

D er Ukas Sr. M ajestät vom März d. J., den U nte rrich t in der M u tte r
sprache betreffend, ist bei uns noch n icht in W irksam keit getreten, da 
noch über die Frage verhandelt w ird, ob das im  Jahre 1887 fü r das Süd
westgebiet erlassene Gesetz durch obigen Ukas eo ipso aufgehoben sei 
oder nicht. H offen tlich  w ird  es ohne nachteilige Folgen bleiben, wenn 
indessen die Lehrer, ohne den Befehl auf dem Instanzenwege abzuwarten, 
m it dem U nterrichte  beginnen.

Die Schulgebäude lassen manches zu wünschen übrig. Dringend no t
wendig, wegen Raummangels, ist der Umbau der Schulen in Stanislawka- 
Brezalop, Ludwischin-Schepel, Brischtsche II, Romanowka Il-H o rad in  und 
Antonowka-Podhaec. Größere Reparaturen sind in  Rokin und in Adamow- 
Oderade nötig. E in besonderes Bethaus ist dringend nötig in Nataljen- 
Kolodesh, Romanow I-H orad in  und Janowka-Tortschin. ln  Zapust-Boratin 
ist in diesem Sommer das Dach der Schule heruntergebrannt, fü r  die 
Assecuranzsumme ist das Gebäude an beiden Enden angebaut und von 
neuem rem ontiert worden. Dadurch haben sowohl der Betsaal als das 
Schulzimmer und die Lehrerwohnung an Rauminhalt gewonnen.

Die w irtschaftliche Lage ist im allgemeinen dieselbe geblieben, wie 
im Jahre vorher. Diejenigen Kolonisten, welche bisher ihre Pässe aus 
Polen bezogen hatten, werden bei den W olosten ihres Wohnortes ange
schrieben, worauf die Hoffnung auf weiteren, ungestörten Verble ib und 
die Gewährung umfangreicherer Rechte und Freiheiten gegründet w ird. 
D ie ausländischen Untertanen dagegen haben nichts zu hoffen. Sie dürfen 
nicht außerhalb der Städte und Flecken sich niederlassen und kein Land 
bearbeiten, sobald der von früherer Z e it bestehende Pachtcontract abge
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laufen ist. Den russischen Untertanen dagegen ist je tz t das Landpachten 
gestattet. Es sind sogar Fälle vorgekommen, wo selbst der Landkauf 
gestattet worden ist. In  anderen Fällen ist jedoch dieses Gesuch ohne 
M otiv ierung abgewiesen worden. Es herrscht scheinbar adm inistrative 
W illkü r, als w o llte  man den Schein der Freiheit aufrcchterhalten, im 
Grunde aber die deutschen Landbesitzer nicht aufkommen lassen.

Das Auswanderungsfieber hat im  verflossenen Jahre die Gemeinde 
gründlich aufgeregt. Es hatte sich das Gerücht verbreitet, als würde von 
der Regierung den deutschen Kolonisten Land in Sibirien als erb- und 
eigen geschenkt, eine Reise auf Staatskosten und eine pecuniäre Flilfe 
zur Ansiedlung gewährt. Dunkle Persönlichkeiten machten sich diese 
Umstände zu Nutzen. Sie durchzogen heimlich die Kolonien, schrieben 
gegen eine entsprechende .Zahlung die Familien auf und versprachen ihre 
Angelegenheit bei der O brigke it zu vertreten. In Erwartung des sicher 
m Aussicht gestellten Gewinnes, wurde Hab und G ut fü r jeden Preis 
verschleudert. In  mehreren Partien ging die Auswanderung vor sieh 
Doch die meisten sind verarm t zurückgekehrt. Die keine M itte l zur Rück- 
kehr hatten, sind im  größten Elend zurückgeblieben. Auch von den 70—80 
Familien, welche ins Gouvernement U fa  ausgewandert waren, sind die 
meisten, und zwar verarmt, zurückgekehrt.

In s ittlicher H insicht kann der Zustand unserer Gemeinden im 
Oanzen als ein guter bezeichnet werden. Es kommen wohl w ilde Ehen 
vor, und auch sonstige sexuelle Vergehungen, es sind auch G lieder 
mehrerer Gemeinden wegen schwerer Vergehen in h a ftirt worden, doch 
ist die Zahl dieser Fälle im Verhältn is zur Seelenzahl der Gemeinden

xügr°  5e* ^ runksucht hat, teilweise in Folge der Einführung
des Monopols und der Aufhebung vieler Schenken, nachgelassen. Gegen 
eine Anzahl w ilder Ehen konnte m it Erfolg vorgegangen werden.

C onfirm iert wurden: 259 Knaben, 326 Mädchen, 585 Konfirmanden.
Communicanten: 7 094 männliche, 7 855 weibliche, 14 949 Commu- 

nicanten.
G. F r. K e  r m, Pastor. II.

I I .  Gemeindebericht des evang.duth. Kirchspiels Roshischtsche fü r 1897/98.

Auch im verlaufenen Jahre hat das kirchliche Gemeindeleben seinen 
stillen geregelten V erlau f gehabt. D ie Zeiten directer Verfolgungen und 
systematischer Bedrückungen haben bedeutend nachgelassen wenn nicht 
gänzlich aufgehört, so daß die Leute neuen M u t gefaßt haben, zur Con- 
solidierung ihrer ökonomischen Verhältnisse Mühe und M itte l anziiwenden. 
Vieles, was den Deutschen verboten war, w ird  nun gestattet. So werden 
wiederum Ausländer in den russischen Untertanenverband aufgenommen, 
manchen jedoch w ird  ein solches Gesuch zurückgewiesen, ohne daß ein 
Grund dazu angegeben oder ersichtlich wäre. Es w ird  auch wieder die 
Landpacht und auch der Landankauf den Deutschen gestattet, allerdings 
nur, wenn sie russische Untertanen sind. Aber auch hier finden unbe
gründete und unerklärliche Verweigerungen statt. Durch die nun gewährte 
L ilaubnis zur Landpacht und zum Landkauf w ird  unseren Gemeinden 
ein unberechenbarer Segen zu Teil. Denn, wenn auch kein Zuwachs der 
Gemeinden durch Zuzug von außen zu gewärtigen ist, weil seit dem 
Jahre 1895 neue Einwanderung Deutscher nach W olhynien aus den 
übrigen Gouvernements des Reiches verboten ist, so werden doch die 
bisherigen Gemeinden aus sich heraus erstarken. Der Nachwuchs gewinnt 
Raum, sich auszubreiten und anzusiedeln. Durch den A nkau f des Landes 
werden die ökonomischen Verhältnisse der Gemeinden sich bessern. W ie
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viele Gemeinden haben durch langjährige Pachtzahlungen fast den dop
pelten W ert des Landes bezahlt, ohne in den Besitz desselben gekommen 
zu sein, während bei den Eigentumskolonien das Vermögen verhältnismäßig 
rasch und sicher wächst. Der A nkauf oder die Zueignung des Landes 
muß fü r die nächste Z e it das Bestreben der Leute sein, sofern nur die 
M itte l vorhanden oder unter annehmbaren Bedingungen zu finden sein 
möchten.

Eine der wohlhabendsten und geordnetsten Kolonien des K irch 
spiels, Gnidau bei Lutzk, war in Gefahr, wegen A b lau f des Pacht
kontraktes sich auflösen zu müssen. Nun hat sie soeben, und zwar von 
Sr. Majestät, die Erlaubnis zum A nkauf erhalten und ist m it dem Besitzer 
in  Verhandlung getreten. Dagegen muß sich die Kolonie Marianowka- 
Boguschewka auflösen, weil der K on trakt abgelaufen und das Land von 
den benachbarten Bauern gekauft worden ist. Eine große Anzahl von 
Familien, welche kein Unterkommen finden konnten, haben in den beiden 
letzten Jahren das K irchspiel verlassen und haben sich im  Kreise Rowno 
angesiedelt.

D ie Massenauswanderungen nach Brasilien, Nordam erika und neuer
dings nach Sibirien haben aufgehört. N u r einzelne Familien sind im  Laufe 
des verflossenen Jahres nach Brasilien und Kanada ihren voraufgezogenen 
Verwandten nachgezogen. Aus W estsibirien sind mehrere Familien, denen 
noch G eldm itte l zu Gebote standen, zurückgekehrt. Von manchen Familien 
hat nur ein T e il zurückkehren können, während der andere im großen 
Elend zurückgeblieben ist.

Die Ernte ist in  diesem Jahr zur allgemeinen Zufriedenheit aus
gefallen. Da außerdem die Preise der Bodenerzeugnisse verhältnismäßig 
hoch sind, so läßt sieh eine Aufbesserung der ökonomischen Lage erhoffen. 
Leider ist auch am 17. Juni durch einen phänomenalen Hagelschlag in den 
Kolonien Swobodarka, HelenowkasSokul, Apollonia*Babje, Romanowka-- 
Nemmer die Ernte to ta l vernichtet, in  den Kolonien Neu-Doroschin, 
Perespa, Em ilin, W itschin, Gnidau, Ploschtscha dagegen teilweise ver» 
nichtet. In  Folge dessen ist die Bettelei bereits je tz t in bedeutendem 
Maßstabe zu Tage getreten, namentlich weil auffallenderweise die ärm
sten Pachtkolonien am stärksten heimgesucht worden sind.

Die Kolonie Roshischtsche, resp. Vuln janka, steht je tz t auch vor einer 
Existenzfrage. Im Jahre 1900 ist der Pachtkontrakt abgelaufen und muß 
erneuert werden. Daß der Besitzer diese Gelegenheit benutzen w ird, 
den Pachtschilling um ein Bedeutendes zu erhöhen, ist selbstverständlich 
und nicht zu umgehen. Doch was sollen die 60 Familien beginnen, welche 
ausländische Untertanen sind, und somit kein Recht haben, einen Con- 
tract zu erneuern. Diejenigen, welche Söhne haben, die die russische 
Untertanenschaft angenommen haben, wollen ihren Contract auf den 
Namen der letzteren, andere wollen denselben auf den Namen eines 
Anverwandten schreiben lassen. Es ist solches allerdings eine Gesetzes
umgehung, zu welcher die Leute sich in  ihrer Rat- und H ilflos igke it 
gedrängt fühlen. Fis haben schon ziemlich viele jüdische Familien, welche 
allerdings ebenso wenig dazu die Rechte besitzen, die aber noch weniger 
scrupulös in der Umgehung der Gesetze sind, die W ohnstätten von 
deutschen Familien erworben und sich sogar in der unm ittelbaren Nähe 
von der Kirche niedergelassen.

Die Gottesdienste sind an allen 73 Orten des Kirchspiels, wie bisher, 
regelmäßig und vorschriftsmäßig abgehalten worden. Außer den regel
mäßigen Gottesdiensten sind während der Rundreisen an 89 Orten 
Gottesdienste an V or- und Nachmittagen nebst Abendmahlsfeier gehahen 
worden. Die Teilnahme an den Gottesdiensten ist durchwegs eine höchst 
befriedigende gewesen. Das g ilt auch von den Lesegottesdiensten in 
Abwesenheit des Pastors. Eine erfreuliche Erscheinung ist es, daß, wie 
die über die Gottesdienste geführten Listen es erweisen, durchwegs fast
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in allen Gemeinden und zu allen Zeiten mehr Männer als Frauen sich 
an den Gottesdiensten beteiligen, welche letztere durch Familien» und 
Leistungsverhältnisse mehr zurückgehalten werden. Bei den Lesegottes» 
diensten sind vornehmlich die Predigtbücher von Paulsen, sodann Gerok. 
Knap, Ziehte, an einigen Stellen Hofacker, Harms gebraucht worden . . .

Das religiöse Leben in den Gemeinden nim m t im Segen zu. Es sind 
nur noch wenige Gemeinden, meist an der Peripherie des Kirchspiels 
gelegen und auch neueren Datums, wo das geistliche Leben noch nicht 
erwacht ist und wo der Indifferentismus herrscht. Die in le tz te r Z e it 
zu neuem Leben erwachten Gemeinden machen erfreuliche Fortschritte. 
Daß das neuerwachte Leben im Versammlungswesen seine in den U m 
ständen begründete Ausdrucksweise und Betätigung findet, muß als D urch
gangsstadium16) behandelt werden . . .

Die Schule in Dombrowo»GoIoby ist vom Inspector des IV . Rayons 
geschlossen worden, weil die ökonomischen Bedingungen zur Existenz 
n icht vorhanden waren. D ie Schule in Marianowka-Boguschewka ist ein
gegangen, weil die Gemeinde sich hat auflösen müssen. Unbesetzt sind 
sechs Schulstellen: 1. Friedrichowka, 2. Josefino-Gorodok, 3. Julianow- 
Boratin, 4. Neu-Dorosin, 5. Oleschkewitsch und 6. Zubrowtschina.

Der Inspector des V. Rayons, welcher bisher in der Nähe gewohnt, 
so daß persönliche Verhandlungen und Besprechungen möglich waren, 
hat neuerdings um der Erziehung seiner Töchter w illen  seinen W ohnsitz 
nach Shitom ir verlegt, von wo aus schriftlich  verhandelt w ird, wodurch 
die Beziehungen zu ungunsten der Schulsache bedeutend erschwert sind. 
Das Schul-und Bethaus in Ludwischin-Schepel ist umgebaut und bedeutend 
vergrößert worden. Dasjenige von Sernik ist im Umbau begriffen . . .

Bis zum Schluß des vorigen Jahres wurden im Kirchspiele:
Geboren: 845 Knaben, 789 Mädchen, 1634 Kinder.
Es starben: 471 männl., 444 weibl., 915 Personen.
K on firm ie rt: 309 Knaben, 308 Mädchen, 617 Konfirmanden.
G etraut: 329 Paare.
Communicanten: 6361 Männer, 7130 Frauen, 13 491 Personen.

An Collecten wurden abgesandt:
A m  Ende des Jahres: fü r die Unterstützungskasse 222 Rbl. 57

„ ,, Witwenkasse 77 „  76Vi ( +  25 Rbl.)
Im  O ktober dieses Jahres: fü r die Mission 480 „

Der Bestand der Kirchenkasse war am Ende des Jahres:
Einnahmen 2 914 Rbl. 55 Cop. — Ausgaben 2 278 Rbl 8IV2 Cop

A n heiligen Schriften wurden im Berichtsjahre abgesetzt:
283 Bibeln und 375 Neue Testamente.

G. F r. K c r m ,  Pastor

12. Gemeindebericht des evang.duth. Kirchspiels Roshischtsche fü r 1898/99.

Das kirchliche Gemeindeleben hat in allen Teilen des Kirchspiels 
seinen regelmäßigen Verlauf gehabt . . .  Das Missionsinteresse wächst von 
Jahr zu Jahr, was n icht bloß an der Teilnahme an den Missionsstunden, 
sondern auch aus der Collecte ersichtlich ist. ln  diesem Jahre wurden

"') (ursprünglicher Text :  muß als Durchgangsstadium, tro tz den 
mancherlei unliebsamen Erscheinungen, hingenommen werden, bis sich 
dasselbe zu kirchlicher Gestaltung und Form abgeklärt haben w ird .)
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aus dem Kirchspiele, ohne die A d ju n k tu r Lutzk, 400 Rbl. fü r Leipzig nach 
Petersburg gesandt. Außerdem hat die Gemeinde Sitschinek von sich 
aus 100 Rbl. nach Hermannsburg gesandt, ü e r Besuch der Vorm ittags
gottesdienste ist ein höchst erfreulicher. A m  P farrorte ist die Kirche an 
gewöhnlichen Sonntagen gerade groß genug Doch am ersten bonnt g 
im  Monat welcher jedesmal ein Abendmahlssonntag ist, und zumal an 
den Testtagen, da ist die Kirche viel zu klein, so daß ein bedeutender 
Te il der Gemeinde außerhalb der Kirche bleiben muß.

In mehreren Schulgemeinden ist die Vergrößerung des Betsaales ein

W «  “ wka°C und

noch Bethäusl vorhanden, wiewohl sie dringend nötig sind weil von 
a fle i diesen G eJeinden die benachbarten Bethäuser w e it entlegen sind. 
n  . j : \rm u t der meist kleinen Gemeinden und die unsicheren la c h t 
T rh ä ltm ssT w e rd e n  wohl noch einige Ze it dem Zustandekommen eines 
erforderlichen Lokals fü r den Gottesdienst im  Wege stehen. Da die 
Pachtkontrakte n icht ' a u f  einen längeren Term in abgeschlossen werden 
dürfen und die Verlängerung nach A b lauf derselben n icht gesichert ist, 
s o  entschließen sich je tz t die Leute n icht so le icht zu größeren Ausgaben, 
welche ein Schul- und Bethaus erfordern. Seitdem in der letztvergangenen 
Periode der Bestand der Kolonien angefochten war, hat die Lust zum 
Bauen nachgelassen. Seit Einführung der Schulmspectorate st die 
Errichtung vereinigter Schul- und Bethauser unmöglich gemacht. Man 
hUft sich damit, daß man sich die Erlaubnis zum Schulbau erwirkt. und 
wenn derselbe fertig  ist, sich die Genehmigung verschafft im S Juhaa le  
Gottesdienst halten zu dürfen. Ein ferneres H indernis b ildet die 
bedeutende Preissteigerung der Baumaterialien, namentlich des Bauholzes.

Die politische Stellung der Gemeinden ist eine gesichertere Die 
bisherigen Bedrängnisse und Rechtsbeschrankungen haben f / T f it z e n  
Die Gemeindeglieder, welche die russische Untertanschatt besetzen, 
werden zu den W olosten zugeschrieben und erhalten das Recht zur Lanu 
pacht und auch zum Ankauf des Landes. So ist nun die Auss.c vor
handen, daß die Kolonien, welche größtenteils Pachterkolomen sind a 
mählich Eigentumskolonien werden, wodurch der Bestand derse 
oesicherter sein w ird  und der Wohlstand m it der Z e it zunehmen w ird. 
Bis dahin werden fre ilich  die Gemeinden dadurch P ^ u n ia r  ^eTchc Aus
belastet werden. Umso schlimmer ist es m it den Kolonisten,

bestellt. Nach A b lau f Ihrer ~
liebgewordene Stätte, auf welche sie ihre Ze it und ihre K r beginnen 
haben, verlassen, ohne zu wissen, wohin s.c so en u d was sie 
sollen. V on denen, die nach Preußen gezogen ^ ¿ r *'erungen daselbst
zurückgekehrt, w eil sie den Verhältnissen riesetzesumgehungen, wie
nicht gewachsen sind. Da w ird  dann eider zu Gesetzesumgenui g
die Pachtung auf fremden Namen u. dgl. geschritten.

ln  den russischen Untertanenverband w i r d j ^  ein ¿ed<* auf
genommen. Nam entlich sind c! ,eJU? 'v  "dazu gehören jedoch die 
deutschen M ilitärd ienste gestanden haben d a . g ¡n W olhynien
meisten. Die Kolonie und in Folge
besteht, jedoch keinem U n te rt , , , , K t auf  allerhöchsten
dessen große Drangsal au fustehen gehabt hat i g  ™  band auf.

g S S Ä S l  T £ W ,b.bd“  Ä  .4  C b r »  bis über 90 M ...,
den Untertaneneid geleistet.
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Die Massenauswanderungen haben aufgehört, seitdem viele von denen, 
welche nach Sibirien ausgewandert waren, nach Einbuße ihres Vermögens 
arm zurückgekehrt sind. Dagegen sind im  verflossenen Berichtsjahre 
manche Familien nach N ord-A m erika  ausgewandert, wo die vor Jahren 
dorth in  ausgewanderten Anverwandten ihnen die Wege bereitet haben.

A m  4. Februar dieses Jahres ist ein T e il des Kirchspiels Roshischtsehe 
als selbständige A d ju n k tu r, m it dem P farrort Lu tzk abgeteilt worden. 
Der bisherige A d ju n k t A rno ld  Hoffm ann ist als Pastor der A d ju n k tu r 
Lutzk von hochwürdigen Consistorio bestätigt worden. Zunächst wohnt 
Pastor Hoffm ann in Lutzk in einem gemieteten Hause. Der ständige 
Gottesdienst in Lu tzk findet in  einem gemieteten Lokale im  Hause des 
Dr. Gahr statt. D ie Erbauung eines eigenen Bethauses ist in Aussicht 
genommen, und die den Gemeinden behufs Beschlußfassung vorzulegenden 
Projekte werden vorbereitet. Zu der A d ju n k tu r Lutzk, welche den süd
lichen T e il des Kirchspiels Roshischtsehe b ildet, gehören folgende O rt
schaften: D ie Kreisstadt Lutzk, sodann: Lipowez 130 Seelen, Popowka 
39 Seelen, Choika 46 Seelen, Huschtscha 212 Seelen, Bolocha 110 S., Kolo- 
schanka 71 S., Barbatschisna 62 S., B iw aki 41 S., L idawka 56 S., Roshanez 
136 S., Nowaja-Semlja 421 S., Dobra 34 S., D islaw 31 S., Stafschitz 24 S., 
Marianowka-Poddubitz 101 S., Zesarin-W orotncw 178 S., A lexandria-
Swerew 257 S., Wischnew 72 S., Dombrowo 26 S., W ertep 4 S., Haradsche 
108 S., Antonowka-Podhaez 224 S., Kutschkarowitsch 110 S., Smeninetz 
21 S., Gnidau 257 S., Ploschtscha-Lomanowska 397 S., Pulganow 159 S., 
NatalimKolodesch 225 S., Olgin 142 S., Jagwigin 189 S., Josefine«Gorodok 
255 S., Adamow-Oderade 131 S., Ludw inow  58 S., M yschin-Kostj 72 S., 
M arianowka 59 S., E llinow ka 31 S., U schitzky-Budki 28 S., Gregorowka 
277 S., Jacubowka 59 S., Ludwischin-Schepel 78 S., Ochoczin 107 S., 
Sapust 60 S., Valentinow  73 S., A lexandrowka 137 S., Dombrowka 27 S., 
K le im Valentinow  7 S., Bonasowka 130 S., A ltsAntonow ka 176 S., Josefine= 
G orodok 31 S., Zeperow 55 S., Kosin 45 S., W sewolodowka 135 S., Janowka- 
Tortsch in  437 S., N eudorf-Tortschin (N ow aja Rakowstschina) 85 S., Bei
dorf 26 S., Konstantinow 52 S., M iecislaw 51 S., Jamki 157 S., Ludw ikow  
131, Jamki 88, Florianowka 14, O ljuka  132, K a ljuka 62, Karlinow ka-Tort- 
schin 134, K lein-O korsk 33, Bogumilow-Okorsk 196, D im itrow ka 48 und 
der Flecken Tortschin. Diese Ortschaften sind zu 26 Schulgemeinden 
vereinigt. Lutzk, welches je tz t P fa rro rt ist, und der M arktflecken T o r
tschin gehören zu keiner Schulgemeinde.

Das religiöse Leben ist im ganzen Kirchspiele in  erfreulichem A u f
schwünge begriffen. Wegen des mangelhaften Religions- und Konfirm an
denunterrichts früherer Zeiten t r i t t  das religiöse Leben leider in  pie- 
tistisehen und methodistischcn Formen zu Tage. Es ist die Neigung 
vorhanden, und w ird  von einzelnen Persönlichkeiten, welche in den Ge
meinden umherziehen, genährt, eine Gemeinde von Heiligen zu bilden, 
welche sich über die kirch liche Gemeinde stellen w ill. Solche Emissäre 
sollen dam it beschäftigt sein, in  den Gemeinden, in  welchen sie umher
ziehen und Versammlungen halten, die Bekehrten aufzufordern, gegen 
eine Zahlung in ih r Buch sich cinschreiben zu lassen. Welchen Zweck 
sie damit verbinden, ist n icht zu ersehen. Manche, welche dahinter keine 
gewinnsüchtigen Zwecke suchen, äußern die Meinung, daß jene beim 
hochw. Consistorium m it dem Gesuche einkommen wollen, daß ihnen 
gestattet werde, das heilige Abendmahl besonders, und n icht in  Gemein
schaft der Unbekehrten, empfangen zu dürfen. Auch dieser Grund wäre 
verwerflich, wie jeder andere. Es ist zu verwundern, daß der Baptismus 
auf diesem Nährboden keine Geschäfte macht. V on demselben ist kaum 
etwas zu sehen und zu hören. Es gelingt ihm nicht, die Massen an sich 
zu ziehen.

Sämtliche Schulen im Kirchspiele sind neu besetzt, bis auf Frie- 
drichowska«Rudke, wo die Concession zur Eröffnung der vorhandenen



Gemeindeberichte Roshischtsche 143

Schule jeden Tag erwartet w ird. D ie Schulinspectoren, wenigstens die bei; 
den, welche in diesem Kirchspiele in Betracht kommen, sind sehr zuvorkom; 
mend. Es w ird  n icht nur jeder zum Lehrer präsentierte Kantor als Lehrer 
bestätigt, sondern es w ird  von jedem Aspiranten verlangt, daß er zuvor 
die E inw illigung des Pastors, ihn als Kantor anstellen zu wollen, vorweise. 
Der U n te rrich t der Deutschen w ird  stillschweigend gestattet. Eine weitere 
Concession ist, daß auch solche als Lehrer angestellt werden, die nicht 
gerade zu Lehrern hcrangebildet sind, wofern sie sich nur fü r dieses A m t 
als geeignet erweisen. D er Schulbesuch ist leider immer noch ein mangel
hafter. Ehe der Schnee kommt, werden die K inder zur A rbe it, verm utlich 
zum Viehhüten gebraucht. T r i t t  Frost und Schneefall ein, so beginnt 
zwar der Schulbesuch, doch ist er ein mangelhafter und unvollständiger, 
w eil die Entfernungen und die Bekleidungsfrage entscheidend sind.

D ie neue Agende ist sogleich bei Ihrem Erscheinen in Anwendung 
gekommen. Bis das neue Gesangbuch allgemein in Gebrauch kommt, 
werden wohl einige Jahre vergehen. Denn da jede Familie eine Anzahl 
lixem plare nötig hat, so entscheidet der Kostenpunkt.

D ie Konfirm ation  am Pfarrorte hat wie immer am Palmsonntage 
stattgefunden. D ie übrigen Konfirm ationen haben während der Rund
reisen in der Z e it nach Ostern stattgefunden. Es wurden kon firm ie rt 
248 Knaben und 248 Mädchen, im Ganzen 496 Konfirmanden. Comrnu- 
nicanten waren 6530 männliche, 7339 weibliche, im  Ganzen 13 869 Personen.

G. F r. K c r  m, Pastor

13. Gemeindebericht des evang.duth. Kirchspiels Roshischtsche fü r 1901/02.

Auch in diesem Berichtsjahre hat das kirchliche Gemeindeleben in 
ungestörter Weise sich gestalten und entw ickeln können. A lle  Gemeinden 
sind m it Gottes W o rt und Sakrament reichlich bedient worden. Es sind 
nur einzelne wenige Gemeinden, die später namhaft gemacht werden, 
wo ein regelmäßiger und geordneter Gottesdienst sehr schwer zustande
zubringen ist. D ie Gottesdienste sind sehr zahlreich besucht worden, so 
daß die gottesdienstlichen Lokale stets übe rfü llt waren.

A m  schlechtesten werden die Gottesdienste an den Staatsfesten 
besucht, namentlich am Pfarrorte. In  den Kolonien geht es noch an, 
wenn ein Kronsfeiertag in eine arbeitsfreie Z e it fä llt. Doch am P farrorte 
ist die Kirche m itun ter ganz leer. Es ist solches umso mehr zu bedauern, 
als dadurch ein irrtüm licher Maßstab zur Beurteilung der Untertanentreue 
der Deutschen in den Augen der indigenen Bevölkerung, sowie auch der
jenigen gegeben w ird , welche die Verhältnisse n icht genau kennen. 
N ich t die Indifferenz, sondern die A rm u t und die N otw endigkeit, im 
W etts tre it m it Fabriken und Maschinen alle K ra ft und Z e it zum Erwerb 
der Existenzm itte l zu verwenden, ist die Ursache dieser Erscheinung. Von 
den armen Tuchmachern, welche auf Stück arbeiten und nur 4 bis 5 Rbl. 
wöchentlich verdienen, wovon die ganze Familie leben soll, kann man die 
Einstellung der A rb e it n icht verlangen. Nun könnte man ja in der Kirche 
auch ohne Gemeinde das Gebet fü r das Kaiserhaus vollziehen, jedoch 
n icht die vorgeschriebene Predigt halten. Darum habe ich die Schulkinder 
zum Kommen verp flich te t und halte fü r sie die Predigt. Somit w ird  
nach zwei Seiten genügt; der Kronsfeiertag kom m t zu seinem Recht und 
die Zahl der Kindergottesdienste w ird  ve rm e h rt. . .

D er Gemeindegesang ist ein correcter, seitdem jeder Lehrer Punschils 
Choralbuch besitzt und die Melodien somit n icht durch T rad ition  in 
zweifelhafter Form übernommen werden. Doch tro tz  der Correctheit laßt
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der Gesang an W ohllaut noch so lange vieles zu wünschen übrig, als 
noch die irrtüm liche Meinung von der Notw endigkeit vorherrscht, seine 
eigene Stimme zu Gehör bringen zu müssen. Eine Aussicht auf Besserung 
in dieser H insicht ist vorhanden, da das Harmonium immer mehr Eingang 
findet. Die Gemeinden schaffen sich zwar keine Harmoniums an, — nur 
Rokin und Sitschinek besitzen ein solches Instrument, — wohl aber die 
Lehrer, die durch dasselbe beim Stellenwechsel einen ausschlaggebenden 
Vorzug vor anderen Aspiranten zu haben glauben. So sind im letzten 
Jahre acht Harmonien hinzugekommen.

M it dem Singen der Responsorien w ill es immer noch n icht gelingen, 
solange n icht ein ständiger Sängerchor vorhanden, der zum Absingen der
selben verp flich te t ist. Zw ar soll die ganze Gemeinde die Responsorien 
singen, sie tu t es auch, aber es kommt bisweilen ein unbeabsichtigter 
Streikzustand vor, daß die ganze Gemeinde schweigt und die Orgel allein 
den einen und denselben Ton als Responsorie zu Gehöre bringt. M it 
der Bildung der Kirchenchöre ist begonnen worden. Eine bestimmte 
Anzahl geeigneter Schüler w ird  extra verp flich te t und alsdann eingeübt. 
Ausgezeichnet w ird  die L iturg ie  in  der Schulgemeinde Helenow gesungen, 
wo zwar weder ein Harmonium, noch ein Posaunenchar vorhanden ist, 
dagegen aber ein gemischter Sängerchor durch die Bemühungen des 
Kantors H ändler zustande gekommen ist, welcher die L iturg ie  v ie r
stimmig in ganz vorzüglicher Weise singt.

Das neue Gesangbuch findet stetig Eingang, w iewohl das alte Gesang
buch daneben noch im  Gebrauch ist. A ls in der Kirche zum ersten Mal 
ein Lied angesteckt worden war, welches im alten Gesangbuch nicht 
enthalten ist, so war der Gesang n icht schwächer als gewöhnlich. Hieraus 
ist zu entnehmen, daß am P farrorte das neue Gesangbuch in genügender 
Zahl angeschafft worden ist. ln  den Schulgemeinden geht es n icht so 
schnell. Es wäre eine zu starke pecuniäre Belastung, wenn sämtliche 
Familienglieder eines Hauses m it neuen Gesangbüchern versehen werden 
sollten. Indessen haben zwei Koloniengemeinden, Sitschinek und Sernik, 
sämtliche alten Gesangbücher abgeschafft und durch neue ersetzt.

Was das sittliche Leben in den Gemeinden be trifft, so ist an dem* 
selben im  großen und ganzen nichts auszusetzen gewesen, wenngleich 
in manchen Einzelfällen schwere sittliche Vergehen vorgekommen sind. 
So haben sich zwei Knaben von 11 Jahren (Neu-Dorosin) und von 
16 Jahren (in  Stanislawowka Beloschew) erhängt, beide aus Furcht vor 
den rohen Drohungen des Vaters. Von der Trunksucht ist n icht viel zu 
spüren. Seit Einführung des Branntweinmonopols ist eine Besserung in 
dieser H insicht n icht zu verkennen Der Prozentsatz der unehelichen 
Geburten ist im  Vergleich zu früher auch ein geringerer geworden. Er 
betrug 2,07% gegen 2,25% im Jahre vorher.

U n te r den seelsorgerisch zu behandelnden Angelegenheiten waren 
am häufigsten Ehestreitigkeiten und Klagen von E ltern über ihre K inder 
zu erledigen. Namentlich sind es altersschwache Eltern, welche klagen, 
daß die K inder sie grob behandeln und ihnen das Ausgedinge n icht zu
kommen lassen. A llerd ings eine Folge versäumter Erziehung und 
ungeordneten Familienlebens. Eine verwandte Erscheinung ist die ziem
lich häufige Klage über die Dienstboten, welche grob und unbotmäßig 
sind und gar le icht ihre Dienststelle in  unbefugter Weise verlassen.

D ie Sonntagsfeier, welche allgemein beobachtet worden ist, dürfte  in 
Z ukun ft beeinträchtigt werden, da seit diesem Sommer in Roshischtsche 
ein Monatsm arkt angeordnet ist, der am letzten Sonntage eines jeden 
Monats stattfinden soll. Bis je tz t haben alle evangelischen Gemeinde
glieder sich von demselben fern gehalten. Doch wie lange sie der V e r
suchung widerstehen werden, w ird  die Z ukun ft lehren.
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Die L iebestätigkeit der Gemeinde ist eine private und entzieht sich 
ihrem  Umfange nach der Beurteilung. Doch läßt sich constatieren, daß 
in  N otfä llen  jeglicher A r t  sich auch hilfsbereite Herzen und Hände finden. 
A n  Collecten sind eingegangen 772 Rbl. 10 Cop. (gegen 699 Rbl. 22 Cop. 
im Vorjahre). Nam entlich: fü r die W ifw en- und Waisenkasse 120 Rbl. 
(105,22), fü r die Mission 512 Rbl. (420) und fü r die Unterstützungskasse 
140,10 (174).

Von sektiererischem Treiben ist das K irchspiel in  diesem Berichts
jahre verschont geblieben. V on den Baptisten ist nichts zu hören und 
nichts zu sehen gewesen. D ie Versammlungen sind in  diesem K irch
spiele zahlreich. Doch sind sie nicht zu den Sekten zu zählen, solange 
sie sich n icht von der Kirchengemeinde getrennt haben und in keinen 
ausgesprochenen Gegensatz zu derselben getreten sind, sondern vie lm ehr 
sich fleißig an den allgemeinen Gottesdiensten beteiligen und Sakraments
gemeinschaft pflegen. Ein pastoraler M iß g riff wäre es, w o llte  ein Pastor 
sich an den Versammlungen beteiligen und sich an die Spitze derselben 
stellen. Er würde keineswegs die Leitung in  die Hand bekommen und 
nu r erst recht den Gegensatz zur kirch lichen Gemeinde b ilden und fix ieren 
und dam it alle methodistischen Abnorm itä ten  legalisieren und festlegen. 
E in ebensolcher pastoraler Fehler wäre es, w o llte  er die dieser elemen
taren Erscheinung zugrunde liegenden Lebenskeime verkennen und sie 
n ich t verwerten. D ie Versammlungen, welche einem inneren Bedürfnis 
und dem Drange nach Äußerung und Betätigung des religiösen Lebens 
entsprechen, bewahren die kirch liche Gemeinde vor Stagnation und V e r
sumpfung und führen ih r neue Lebenselemente zu. D ie k irch liche Ge
meinde dagegen muß durch geordnete Lehre und Sitte ordnend und regu
lierend auf die Versammlungen einwirken.

Was den äußeren Bestand der Gemeinden b e tr ifft, so ist neuerdings 
w ieder das Auswanderungsfieber ausgebrochen. D ie Verhältnisse hier zu 
Lande werden immer unleidlicher. Das Recht, Land als Eigentum zu 
erwerben, ist in  diesem Jahre w ieder entzogen worden. W ahrscheinlich 
steht diese Maßnahme in einem causalen Zusammenhänge m it den Bauern
unruhen im  Charkowschen und Poltawaschen Gouvernement. D er Pacht
schilling w ird  bei jedem neuen Contractabschluß höher h inauf geschraubt. 
Außerdem werden unvorte ilhafte Forderungen von den Gutsbesitzern 
gestellt, z. B. Ableistung von Frohntagen, außer der Geldzahlung noch 
Naturalleistungen und dgl. m. W er nur sein Hab und G u t vo rte ilha ft 
veräußern kann, zieht am liebsten fo rt. D er Strom der Auswanderung 
is t vornehm lich nach Posen gerichtet, wo die Staatsregierung die auf
gekauften G üter polnischer Gutsbesitzer parzelliert und kolonisiert. Zu 
diesem Zwecke sind vornehm lich unsere Kolonisten ins Auge gefaßt. U nd 
zwar sollen es Leute evang.-luth. Confession sein. Katholiken und Bap
tisten werden n icht angenommen. D ie fortw ährend wieder erwachende 
Unruhe in  dem äußeren Bestände der Gemeinden w irk t hemmend auf 
ihren Ausbau und ihre Consolidierung . . .

Schmerzlich verm iß t werden Schul- und Bethäuser an der äußersten 
Peripherie des Kirchspiels, so einerseits in Marianowka-Omelno und ander
seits in  Julianowka-Tuliczew. A n  beiden Orten sind mehrere kleine 
Ansiedlungen auf die genannten Orte angewiesen. Wenn nun auch der 
W ille  und die M itte l zum Bau eines erforderlichen Gebäudes vorhanden 
wären, so würde es dennoch aus einem zweifachen Grunde n icht dazu 
kommen können. Einerseits, w eil sämtliche Ansiedlungen Pachtkolonien 
sind, welche kurzterm in ierte  und zu verschiedenen Zeiten ausgehende 
K ontrakte  haben. W o llten  nun die Leute m it gemeinsamen M itte ln  an 
einem O rte  ein Gebäude aufführen, so würde, wenn der Edelmann die 
Erneuerung des Kontraktes durch zu hohe Forderungen unmöglich machen 
sollte, das Gebäude verlassen dastehen und abgetragen werden müssen.

Deutsche W isscnsch. Z e itsch r. i. W arthe land . H e ft  2. 1940. 10
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Andererseits, weil Gebäude, in  denen Schul- und Betsaal com biniert sind, 
n icht concessioniert werden . . .

Zum  Januar 1902 waren im  Kirchspiele:
Geboren 587 männliche, 577 weibliche, Summa: 1 164 Personen; 
Gestorben 242 männliche, 227 weibliche, Summa: 469 Personen; 
Überschuß: 695 Personen.
Getraut 221 Paare.
Communicanten 5 092 männl., 5 794 weibl., zusammen 10 886 Personen. 

! K on firm ie rt: 271 Knaben, 295 Mädchen, zusammen 566 Konfirmanden. 
1 Kirchenkasse: Einnahmen 2 064 Rbl. 94 Cop.

Ausgaben 1 799 „  62 „
Uberschuß 265 Rbl. 32 Cop.

Barvermögen in der K iew er Reichsbank:

in kaiserlicher Rente 2 700 Rbl.
in  der Sparkasse 903 „  85 Cop.

Summa 3 603 Rbl. 85 Cop.

G e o r g  F r i e d r i c h  K e r m ,  Pastor.

Anm. d. Schriftw.: Infolge eines Missverständnisses ist die Schreibung 
der Berichte nicht ganz in der Urform stehengeblieben. Da der Beitrag 
in Linotype gesetzt ist, wäre eine nachträgliche Vereinheitlichung zu 
kostspielig geworden.



Deutsche
Bauernsiedlung im  baltischen N o rd -O s ten

M a x  von S i v e r s  - R ö m e r s h o i

Von J ü r g e n  v o n  H e h n .

Der junge Reichsgau Wartheland erlebt heute in der Ansiedlung 
der deutschen Bauern aus Wolhynien und Galizien, zu denen in nächster 
Zukunft noch die Deutschen aus Bessarabien kommen sollen, und der 
zahlenmäßig viel geringeren bäuerlichen Gruppe aus dem Baltikum  
eine fü r seine Zukunft entscheidende Maßnahme. Die Festigung der 
deutschen Volkstumsgrenze gegen den slavischen Nachbarn und die 
Neuprägung des deutschen Gesichts des Warthelandes wird gerade 
wesentlich eine Aufgabe des schollenverhafteten Bauern sein, ist er doch 
ungleich mehr an den Boden gebunden als der Kaufmann oder Hand
werker in der S tadt; vor allem aber hat sich bisher zu allen Zeiten das 
Bauerntum als der ewige Quell jedes gesunden Volkstums erwiesen.

Eine Betrachtung früherer bäuerlicher Siedlungsversuche — auch 
in anderen Gebieten — kann daher heute nicht nur auf das Interesse 
des zünftigen Historikers sondern wohl auch des Volkstumspolitikers 
rechnen. Im folgenden sei versucht, in einem kurzen Überblick über 
die bäuerliche Siedlung im Baltikum  insbesondere das Lebenswerk Max 
von Sivers’-Römershof, des Gründers der Kolonie W interfeld in L iv 
land, aufzuzeigen.

1.
Es ist bekannt, daß es im M itte la lter nicht zu einer deutschen bäuer

lichen Besiedlung der baltischen Lande gekommen ist. Die Gründe 
dafür sind noch nicht vö llig  freigelegt. In älterer Zeit hat man die Ur
sache fü r diese schicksalhafte Tatsache darin gesehen, daß es keine Ver
bindung zu Lande m it dem deutschen Mutterlande gab, und daß der 
Bauer den Seeweg mied. Doch diese Gründe sind von der neueren 
Forschung nicht mehr als entscheidend anerkannt worden. Der balten
deutsche H istoriker R. W ittram  sieht vielmehr das Haupthindernis fü r 
das Nichtzustandekommen bäuerlicher Kolonisation im Fehlen einer 
einheitlichen Zentralgewalt, die das Siedlungswerk planmäßig hätte 
eilten können.1)

i) R . W it tra m : Geschichte der ba ltischen Deutschen. Grundzüge 
und D urchb licke . S tu ttg a rt und B e rlin  1939. S. 22.

10*
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Am Ausgang des baltischen Mittelalters, als die Polen bereits L iv 
land gewonnen hatten, ist dann von diesen — eine wenig bekannte Tat
sache — der Versuch gemacht worden, deutsche Bauern anzusiedeln. 
Durch den Russenkrieg war das Land weitgehend entvölkert worden. 
Die Heranziehung neuer Siedler war dringend notwendig. Am 29. Ja
nuar 1583 erließ der Polenkönig Stephan Bäthori ein entsprechendes 
Patent.

Geleitet wurde der König bei diesem geplanten Siedlungswerk von 
der Absicht, m it katholischen Bauern Livland dem Katholizismus zu
rückzugewinnen. Bei der Auswahl der Kolonisten war also die Kon
fession das wichtigste. Als daher der Versuch, Bauern aus Masovien 
heranzuziehen, scheiterte, wandte sich der Agent Stephan Bäthoris, 
der Livländer Richard Schaden, nach Süd- und Westdeutschland. Seine 
Werbearbeit hatte hier Erfolg. Tatsächlich sind damals deutsche Bauern 
aus dem Süden und Westen des Reiches in die ehemalige deutsche Nord- 
Ostmark gekommen und in verschiedenen Gegenden Livlands angesetzt 
worden, doch muß ihre Zahl n icht groß gewesen sein. Schon sehr bald 
hören w ir nichts mehr von ihnen; sie sind spurlos untergegangen. So 
is t auch dieser Versuch bäuerlicher Kolonisation im Baltikum  ohne Nach
wirkungen geblieben.2)

2.

Erst die Neuzeit hat dem Baltikum  dauernde deutsche bäuerliche 
Siedlungen gebracht. Die russische Zarin Katharina I I.  erkannte den 
Nutzen, den fü r den kulturellen und wirtschaftlichen Aufbau ihres Reiches 
deutsche Bauern zu leisten imstande waren. Sie hat die Gründung der 
deutschen Kolonien an der Wolga veranlaßt und gefördert. Sie war 
es auch, die die Gründerin der deutschen Bauernsiedlung auf den Do
mänen Hirschenhof und Helfreichshof in Livland wurde. W. Conze 
hat vor einigen Jahren der Kolonie Hirschenhof eine ausführliche Studie 
gewidmet.3)

Die Ansiedlung der Bauern erfolgte in den Jahren 1766—1769. 
Angesetzt wurden 73 Familien und 12 Einzelgänger, insgesamt 321 
Menschen, auf 74 Höfen. Sie kamen zum größten Teil aus der Pfalz, 
aber auch aus anderen Gebieten Deutschlands. Die Kolonie wurde als 
rechtlich und räumlich festgeschlossene Einzelhofsiedlung geschaffen, 
is t aber im Laufe der Zeit zu einer festen Einheit zusammengewachsen. 
Fremde durften kein Kolonialland erwerben. Heirat m it einem Aus
wärtigen führte aus dem Kolonieverband hinaus. Das Anerbenrecht 
w irk te  dem Hang zur Landzersplitterung entgegen. Die Bevölkerungs
vermehrung in der Kolonie war stark. Das Handwerk, namentlich in 
Riga, erhielt aus Hirschenhof starken Zuzug. Im  übrigen aber schloß

2) V g l. R . W it tra m ; a. a. O. S. 60.
3) W . Conze: H irschenho f. D ie  Geschichte einer deutschen Sprach

inse l in  L iv la n d . Neue deutsche Forschungen. A b t. Vo lkslehre u. 
Gesellschaftskunde. Bd. 2. B e rlin  1934.
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sich im 19. Jahrhundert die Hirschenhöfer Siedlung nicht in die halten, 
deutsche Lebensgemeinschaft ein, vielmehr führte sie bis zum Welt 
krieg ihr Sonderdasein. Erst nach den umwälzenden Ereignissen der 
Jahre 1918— 1920 wuchs das Hirschenhöfer Bauerntum langsam in den 

baltendeutschen Volksgruppenkörper hinein. Zahlenmäßig hatte die 
Kolonie durch Krieg und Revolution natürlich stark gelitten. Bis zum 
Jahr 1939 aber war sie wieder auf rund 1600 Köpfe angewachsen. Die 
Umsiedlung der baltischen Deutschen führte auch diese deutschen Bauern 
in den neuen Reichsgau Wartheland.

3.

War die Gründung der Kolonie Hirschenhof ein A k t der kaiserlichen 
Regentin ohne Teilnahme des Deutschtums in den baltischen Landen 
selbst, so ist es bei den Bauernsiedlungen in Kurland gerade umgekehrt. 
Sie verdanken ihr Entstehen der In itia tive  des baltendeutschen Groß
grundbesitzes, aus einem volkspolitischen Entschluß heraus, in der 
Abwehr gerichtet vor allem gegen Letten und Esten4), aber auch gegen 
das vorwärtsbrandende Russentum.

Die lettische Revolution von 1905/06 hatte die baltischen Deutschen 
die volle Gefahr, die ihnen von dem marxistisch verhetzten, gleichzeitig 
aber nationalistisch-chauvinistischen Letten- und Estentum drohte, 
erst im vollen Ausmaße erkennen lassen. Die Deutschheit der baltischen 
Lande — so erkannte man — schien bedroht. Die deutsche Stellung 
im Baltikum  mußte gefestigt, der soziale Unterbau dem baltischen 
Deutschtum geschaffen werden.

Schon in den 1860-er Jahren hatten einzelne livländische Land
w irte Deutsche als Arbeiter herbeigeholt, doch das geschah wesentlich 
aus wirtschaftlichen Gründen. Bei der Bauernkolonisation, die nunmehr 
nach der Revolution 1905/06 begann, aber war der völkische Gesichts
punkt der entscheidende. Die Vorkämpfer dieses großzügigen deutschen 
Siedlungswerks wurden die beiden Kurländer Silvio B roederich-Kur
mahlen und Karl Baron Manteuffel - Katzdangen. Binnen 8 Jahren 
gelang es, in Kurland einen Raum von 47 000 Hektar m it deutschen 
Bauern aufzusiedeln. Sie kamen vorwiegend aus Wolhynien, aber auch 
aus dem Wolgagebiet; doch haben sich letztere meist nicht den klimatisch 
schwereren Bedingungen im Baltikum  anpassen können.

Die ursprünglichen deutschen Heimatgebiete der Kolonisten sind 
bisher noch nicht durchweg ermittelt worden. Jedenfalls stammen sie 
aus den verschie- densten deutschen Landschaften: Schwaben, Rheinland, 
Westfalen, Schlesien, Mecklenburg, Pommern u. a.

F  d. Folg, v g l.: R . Schulz: Der deutsche Bauer im  B a ltiku m - 
E in  B e itrag  zur Entstehungsgeschichte eines deutschen Bauernstandes 
im  B a lt ik u m . Zur W irtschaftsgeograph ie  des deutschen Ostens. 
P o litisch - und w irtschaftsgeographische Untersuchungen u. D a r
stellungen. Bd. 15. B e rlin  1938.
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Bei der Siedlung kamen verschiedene Verfahren zur Anwendung' 
Reine Knechtssiedlungen bewährten sich nirgends. Das Manteuf- 
felsche Verfahren sah einen Aufstieg vom Knecht über den Pächter 
zum Eigentümer vor, führte aber tatsächlich meist zur Pächtersiedlung, 
In seinem Ergebnis am erfolgreichsten war das Verfahren Broederichs, 
das von einer Prim itivsiedlung ausging. M it geringem Kapitalaufwand 
kam der Kolonist verhältnismäßig rasch zum Eigentumserwerb. Gegen 
die Gefahr des Weiterverkaufs an Nichtdeutsche sicherte sich Broederich 
durch ein Vorkaufsrecht.

Diesem großen zukunftsträchtigen Kolonisationswerk bereitete der 
Ausbruch des Weltkriegs ein Ende. Die vom lettischen Staat 1920 durch
geführte Agrarreform zwang etwa 12 000 Bauern zum Verlassen der 
Scholle. Sie wanderten aus, meist nach Amerika. Am besten konnten 
sich noch die Broederichschen Kolonien behaupten, denn die Agrarreform 
verschonte nur die bäuerlichen Eigentümer.

4.

Neben den Kurländern Manteuffel und Broederich steht der liv- 
ländische Landrat Max von Sivers-Römershof. Seine Arbeit und seine 
Persönlichkeit, die in allem ihrem Wirken geleitet war von der Liebe 
zu Volkstum und Heimat, sind noch nicht genügend gewürdigt worden. 
Auch hier kann sein Bild nur knapp Umrissen werden.

Sivers wurde am 28. Oktober 1857 in Dorpat als Sohn des Landrats 
August von Sivers-Euseküll geboren. Seine M utter gehörte dem Ge
schlecht von Maydell an. Väterliches und mütterliches Erbgut wiesen 
ihn auf den Landesdienst und verbanden ihn aufs engste m it Landschaft 
und Natur. Vögel und Pflanzen beschäftigten ihn schon als Jüngling. 
Der Jagd galt seine ganze Leidenschaft. — Nachdem er in Dorpat Land
w irtschaft studiert und durch Reisen nach Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Italien und Frankreich seinen Gesichtskreis und seine Kennt
nisse erweitert hatte, tra t er das von seinem Vater ererbte Gut Römers
hof in Südlivland an. Hier, wo das Klim a günstiger war, als auf dem 
alten Siversschen Stammgut Euseküll, hat er in der Folge zahlreiche 
botanische und dendrologische Versuche unternommen. Eine wertvolle 
durch Krieg und Revolution freilich vernichtete Baumschule und 
ein großer an seltenen Baumarten reicher Park dienten diesen For
schungen. Sivers wurde zu einem Fachmann ersten Ranges auf dem 
Gebiete der Forstwirtschaft und Dendrologie. M it zahlreichen Gelehrten, 
namentlich Deutschlands, stand er in engster Verbindung. W eit über 
die Grenzen seiner livländischen Heimat hinaus genoß er als Wissen
schaftler einen bedeutenden Ruf.

Allein nicht in wissenschaftlichen Untersuchungen und Arbeiten 
erschöpfte sich Sivers’ W irken. Schon früh begann er auch in der Landes
verwaltung mitzuarbeiten. 1887 wurde er Kreisdeputierter, 1898 Land
rat. Als solcher sucht er Verbindung m it dem Alldeutschen Verband. 
Ihm ist schon damals, — so heißt es in einem Nachruf — „sein Liv-
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ländertum, sein B a lten tu m ... nur soviel wert, als es ein besonderer Teil 
des Deutschtums war. Für die Auffassung, die im Baltentum  eine Natio
nalität fü r sich sah, hat er nie Verständnis gehabt.“

Die Revolution von 1905/06, in der auch Römershof zerstört w ird, 
läßt Sivers erkennen, daß die deutsche Stellung in Livland gefestigt 
werden muß. Ein M itte l dazu war der Zusammenschluß aller Deutschen 
des Landes über ständische und soziale Schranken hinweg. Sivers w ird 
einer der ersten, die die Notwendigkeit der Begründung deutscher Volks
tumsvereine erkennen und in die Tat umzusetzen suchen. Als Präses 
der Rigaer Ortsgruppe des Deutschen Vereins in Livland und zeitweilig 
an der Spitze der Gesamtorganisation hat er bis zum W eltkrieg ununter
brochen fü r die deutsche Sache gewirkt und am weiteren Ausbau des 
Vereins gearbeitet.

Gleichzeitig aber greift er wie Manteuffel und Broederich den Plan 
einer inneren deutschen Kolonisation auf. Auf seinem Gut Römershof 
begann Sivers selbst m it der Siedlung.5) Bereits 1906 sandte er einen 
Vertrauensmann in das Wolgagebiet. Im November treffen die ersten 
Siedler in Römershof ein, doch bewähren sie sich nicht. Sivers läßt 
sich nicht abschrecken. Bereits im  April 1907 t r i f f t  ein neuer Siedlerzug 
ein, je tz t aus Wolhynien. Ununterbrochen bis zum großen Kriege kommen 
Jahr fü r Jahr immer neue Siedler. Zuerst werden sie meist von Sivers 
als Knechte angesetzt, damit sie das Land und die Verhältnisse kennen 
lernen. Bereits nach kurzer Zeit erhalten sie eine Pachtstelle. Zuweilen 
werden sie auch gleich Pächter. Eine Hoflage ®) von Römershof wird 
Pächterkolonie. Wo lettische Höfe frei werden, sucht Sivers die deutschen 
Kolonisten anzusiedeln. Auf jede Weise sucht er die Neuankömmlinge zu 
fördern, nicht nur w irtschaftlich, sondern vor allem auch bildungsmäßig. 
Jüngere Bauernsöhne schickt er nach Riga zur Erlernung eines Hand
werks — fördert das Lehrlingsheim in Riga — oder g ib t sie auf die ritte r- 
schaftliche Forstschule in Weizenhof oder die Verwalterschule in Reval. 
Besondere Aufmerksamkeit richtete Sivers auf die Ausbildung guter 
deutscher Lehrer fü r die Bauern im  Lehrerseminar in  M itau.

Unaufhörlich warb Sivers in Livland fü r seine Siedlungspläne, ohne 
allerdings in den wenigen Jahren bis zum Weltkriege größere Erfolge 
bei der Mehrzahl seiner skeptischen oder abwartenden Standesgenossen 
zu haben. Nur in Nordlivland in Sommerpahlen (heute Heimtal) ent
stand eine weitere Kolonie. Auf einigen andern Gütern wurden zwar 
Knechte angesetzt, doch sind sie in der folgenden Kriegs- und Revo
lutionszeit meist untergegangen. Die Siedlung W interfeld selbst wuchs 
bis 1914 auf etwa 450 Seelen an. Der Ausbruch des Weltkrieges schien 
der jungen Kolonie den Untergang zu bringen. Eine große Zahl der Bauern 
flüchtete. Römershof selbst wurde in  den Kämpfen völlig  zerstört.

5) V g l. dazu auch R . G roß : V on  A r t  und  H e rk u n ft der W in te r 
fe lder K o lon isten . Nach E rzäh lungen  der deutschen Bauern. B a lt. 
M onatsh. 1937.

«) Bedeutet das gleiche, w ie V o rw e rk .
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Sivers selbst aber blieb aufrecht. Er glaubte felsenfest die ganze 
Zeit über an den deutschen Sieg, von dem er für das baltische Deutschtum 
den Anschluß an das Mutterland erhoffte. Sein Optimismus schien 
sich zu bewahrheiten. Im Herbst 1917 war Südlivland in deutscher 
Hand. Sofort begann er, wo es nur möglich war, fü r die deutsche Sache 
zu arbeiten. „E r  tr ie b " — wie ein Zeitgenosse sagt — „aktive  deutsche 
P o litik  im weitesten Maße“ . M it größter Energie setzte er sich dafür 
ein, die R itterschaft möge großzügig Land fü r Siedlungszwecke zur 
Verfügung stellen. Selbstverständlich begann er in Römershof sofort 
wieder die Kolonisation fortzuführen oder wiederherzustellen. M it allen 
Kräften arbeitete er auf möglichst engen Anschluß des Baltikums an 
das Reich hin. Wohl war er sich darüber klar, daß eine enge Verbindung 
m it Preußen in der Form einer Personalunion oder eine Eingliederung 
als preußische Provinz m it vielen Schwierigkeiten verbunden und die 
straffe preußische Verwaltung manches Unangenehme und Ungewohnte 
m it sich bringen werde, aber solche Erwägungen traten fü r ihn hinter 
der deutschen, Sache völlig  selbstverständlich zurück.

Als sich dann im Herbst 1918 die Wolken drohend zusammenzogen, 
war Sivers einer der ersten, die fü r die Bildung einer heimischen Schutz
wehr eintraten. Am 11. November nahm der Regentschaftsrat Sivers’ 
Vorschläge zur Aufstellung einer baltischen Landeswehr an. Gleichzeitig 
etwa rief er m it anderen führenden Männern auf zur Gründung eines 
deutschen Baltenbundes, der eine Einheitsfront des Deutschtums über 
die sich bedrohlich abzeigenden parteipolitischen Gegensätze hinweg 
schaffen sollte.

Der Ausbruch der Novemberrevolte in Deutschland vernichtete die 
Hoffnung auf die Rückkehr der baltischen Lande zum Reich.

Am 9. Januar 1919 ist Max von Sivers nach kurzer Krankheit in 
Libau gestorben in der dunkelsten Zeit baltendeutscher Geschichte, als 
die Heimat verloren schien und das Reich tie f daniederlag. Und doch 
erhielt er sich auch je tzt den W illen zum Glauben an einen neuen Auf
stieg des Deutschtums. In dieser aufrechten Haltung und seinem un
wandelbaren gesamtdeutschen politischen Wollen ist Sivers sichtbares 
Vorbild und Beispiel Volksdeutscher Gesinnung und Gläubigkeit.

Sivers Werk aber hatte Bestand. Nach Krieg und Revolution fingen 
die W interfelder Bauern wieder an aufzubauen. 1937 zählte die Siedlung 
bereits über 250 Köpfe. — Der Ruf des Führers, der im  Herbst 1939 
an die baltischen Deutschen erging, führte auch sie wie die Bauern aus 
Hirschenhof und aus den kurländischen Siedlungen zurück in das Reich, 
aus dem ihre Väter einst ausgewandert waren. In dem Kreise Mogilno 
des Warthelandes sind sie nunmehr angesiedelt. Sie haben sich in der 
Vergangenheit bewährt und werden es auch in der Zukunft gegenüber 
den Aufgaben, die an sie als deutsche Bauern gestellt werden. Schicksal 
und A rt verbürgen das.



Deutsche Kolonisten aus dem Osten 
in der N e u m a rk  un te r F r ie d r ic h  d. G r.

Von A l b e r t  K o e r t h  - Berlin.

Der starken Abwanderung von Bewohnern der Neumark während 
des 30jährigen Krieges nach dem benachbarten Großpolen folgte unter 
Friedrich W ilhelm  I. schon ein Rückstrom in bescheidenem Maße, als 
der aus militärischen Gründen zur „Peuplierung“  des Landes daran 
ging, in bescheidenem Maße Neuland in den Bruchgegenden der Warthe, 
Netze und Oder zu gewinnen und m it Ausländern zu besetzen. So 
manche Vorarbeit dafür mußte aber der finanziellen und technischen 
Schwierigkeiten wegen unterbrochen werden, die Pläne und Ver
messungsergebnisse fü r Urbarmachung, Rodung und Bewallung wan- 
derte dann in die bekannte Mappe m it der Aufschrift: „F ü r  meinen 
Sohn“ , der das W erk dann auch bald nach dem Regierungsantritt in 
Abgriff nahm, getreu dem Satze: Die Fundamente bleiben dieselben, 
nur an der Dekoration würde sich manches ändern!

Um 1727 fing das Am t Driesen an, das Bruch G o t t s c h i m m  
zu besiedeln, weil sich dazu neben Inländern auch Deutsche aus Polen 
dort gemeldet hatten, auch das Am t Himmelstädt konnte fü r die Gegend 
um Vietz dasselbe melden. Auch Landsberg war bereit, nach Festsetzung 
der Grenzen ihrer Bruchgebiete an der Warthe dort einige Kolonisten 
zur Steigerung ihrer Einnahmen anzusetzen. Hier machte allerdings 
die Forstverwaltung Bedenken geltend m it Rücksicht auf des Königs 
Vorliebe fü r die Jagd: die W ildbahn würde dort leiden, wo der König 
gern jagte. Der mutige Rat der Stadt wies aber in einem langen Schreiben 
darauf hin, es gäbe keine Verfügungen und Edikte, daß diese Gebiete, 
deren Besitz er m it einem Vertrage aus dem Jahre 1482 m it dem Abte 
von Himmelstädt und der Klassifikation von 1718 belegen konnte, daß 
solche Gebiete nur der „W ildbahn “  wegen ungenützt bleiben müßten! 
Die Besiedlung würde gerade bewirken, daß das W ild  nicht durch diese 
Wildnisse, die nur Wolfsherde seien, aus den königl. Forsten nach denen 
des Herrn von Waldow oder gar — nach Polen wechsele! Der Erfolg 
war dann auch die Mahnung des Generaldirektoriums an die K iistriner 
Kammer, die Sache gütlich beizulegen und die Ansetzung von den ge
planten drei Kolonisten zu gestatten!

Kolonisten fü r Gottschimmerbruch hatten sich schon 1725 in Driesen 
gemeldet, und zwar zunächst 10 Familien aus Polen, man hatte ihnen
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6 Freijahre zugesagt bei 16 Gr. Zins pro Morgen, was ihnen aber-zu hoch 
war, so daß es von Berlin auf die Hälfte herabgesetzt wurde. Die 
Rodung geschah aber nur langsam, das Holz sollte zum Besten der königl. 
Kasse verkauft werden, fand aber wenig Absatz und blieb den Kolo
nisten — 28 W irte  werden 1728 schon gezählt — auf dem Lande liegen. 
Dann machte das Land außerhalb der Bewallung natürlich Sorge, auch 
die Einsprüche der benachbarten Bauern, die peinliche Forschungen 
des Amtes bei den einzelnen W irtschaften nach gerodetem ,,Übermaß“  
verärgerte auch. Dann wünschten die Kolonisten eine eigene Kirche, 
die von Friedeberg aus versehen werden könnte, dem Pfarrer zu Modder
wiese brachten sie nicht das nötige Vertrauen entgegen. Solche und 
andere Sorgen trugen die Besitzer schon 1728 dem Könige vor und unter
schrieben das Gesuch: Hans +  Michael Bolicke,-Andreas +  Peter +  
Hans Stolte, Christian +  Paul Persicke, Michael Strurzweg, M artin 
Stellmacher jun. +  sen. und Michael St. Mathias Kakuschke, Christian 
Lubitz, Gabriel Brüning, Chr. Laenz, Hans Adam Kühl, Hans Genocke, 
Michael Gießke, J. Schmidt, M artin  u. Christian Keim, Hans Steinbach, 
Andreas Vieruß, Hans Zander, Michael Rohrbeck, Hans Völker, Chr. 
Hein, Chr. Pohl, Gottfried Röhl, Michael Bartel, Michael Stabenow, 
Erdmann Lehmann, G ottfried Hartw ich, Hans Golicke.

W ir erfahren wohl, wo diese W irte  saßen, ob sie durch den Wall 
geschützt wurden, über ihre Herkunft aber w ird nichts genau gesagt. 
Die Besetzung ging dann weiter, ln  einer späteren Eingabe bezeichnen 
sich einige W irte  als ehemalige Soldaten: Martin Köntop, Johann u. 
Ludwig Kühl, Hans Quade, Christoph Koske. Gottfried Pohl ist Schulze, 
Daniel Kühl, Hans Lenz und Michael Liebuch zeichnen als Gerichts
leute.

Über die Siedlungstätigkeit des Jagdjunkers Georg W ilhelm 
von Schöning auf Birkholz in dem Reste des Bruches, den er auf 20 Jahre 
als Unternehmer übernahm, kann nicht viel Rühmliches gesagt werden: 
es gab Verdruß wegen des Holzes und des geringen Fortganges der Be
siedlung, so daß 1740 erwogen wurde, das Bruch ihm wieder abzu
nehmen.

M it Gottschimmerbruch gleichzeitig wurde zu P y r e h n e  ge
siedelt. Von den Namen der sich bewerbenden Kolonisten stammen 
die meisten aber aus den Grenzbezirken nach Polen: Zantoch, Kernein, 
Polichen, einzelne aber aus nahen Orten jenseits der Grenze: Christoph 
Strauch aus Lubiath, auch Michael Schulz, Erdmann Völker und Erd
mann Klemm, einzelne nennen bloß allgemein Polen ihre Heim at: Jürgen 
Vanselow, M artin  Kladosch, M artin  Buchholz, und behaupten, sie seien 
schon zwei Jahre m it ihrer Habe auf preußischem Boden gewesen.

Friedrich 11. machte bald Ernst m it der W eiterführung des Kolo
nisationswerkes im Osten der Mark, sah es aber zunächst gern, wenn 
sich wagemutige private „Entrepreneurs“  fanden, die unter Bewilligung 
gewisser gutherrlicher Gerechtsame die Rodungen und Besetzungen 
von Bruchländereien auf eigene Rechnung übernahmen. Ein solcher 
war ein Pächter des Besitzers von Tamsel bei Küstrin, Herrn von Wreech,
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der es m it der Besetzung von etwas über 9 Hufen versuchen wollte. 
Hier handelte es sich aber vor allem um Gewinnung von gewerbetreiben
den Ausländern, m it denen der Unternehmer Fischer es m it Herstellung 
von Leinen Damast, Segeltuch usw. versuchte. Seine Nachkommen 
behaupteten nach einem V ierteljahrhundert, Fischer sei Ausländer ge
wesen, darum gelte fü r einen seiner Enkel das ihm zugebilligte Bene- 
fizium  der Befreiung von der Enrollierung. Das wurde aber nach Akten, 
die beim Bombardement von K üstrin  durch die Russen vor der Schlacht 
bei Zorndorf gerettet worden waren, n icht bestätigt, und der Enkel 
mußte zu seinem Kantonregimente gehen.

Dann meldete sich wieder ein Pächter aus der Spremberger Gegend 
zur Übernahme des großen B a l t z b r u c h e s  bei V ietz und verlegte 
nach Aufgabe seiner Pachtung hoffnungsvoll seinen Wohnsitz nach 
Lieberose, von wo er seine Werbung um Ausländer zur Ansetzung dort 
recht intensiv betrieb. In einer eingesandten Liste konnte er 1749 ver
melden: 8 bem ittelte Familien aus Mutschin (?) in  Polen und 4 aus der 
Meseritzer Gegend neben solchen aus Mecklenburg, Kalau, Drossen usw. 
Trotzdem dieser Pape sich erbot, des Königs Lieblingsidee ganz zu seiner 
zu machen und, gestützt auf Erfahrung, neben den besten Obstbäumen 
auch Maulbeerbäume zu ziehen, so daß zahlreiche Leute durch Zucht 
von Seidenraupen und Seidespinnen Beschäftigung und gute Nahrung 
finden könnten, gelang es der Küstriner Kammer, einen Teichinspektor 
Marburg als Entrepeneur in Berlin durchzusetzen, der nun ebenfalls 
Ausländer kontraktlich  zu werben hatte. Und er fand sie: von Berlin 
wurden ihm einige Pfälzer und 10 Württemberger überwiesen; diese 
letzteren verlangten bald Auszahlung von Reise- und Zehrgeld, weil 
sie in der Heimat vor der Abwanderung „Abschoß“  hatten zahlen müssen, 
wurden aber abgewiesen.

Bei der späteren Errichtung einer eigenen Mühle fü r diese Siedlung 
B litz  und Kleinheide mußte erst der Personenbestand und der V - 
brauch an Mehl, Malz und Grütze aufgesetzt werden, ln  der Liste werden 
auch die Heimatsorte der W irte, meist genannt: G ottfried  K laffke war 
m it Frau und zwei Kindern, die berücksichtigt werden mußten aus 
Morrn-Holländer gekommen und hatte anderthalb Hufen übernehmen 
können. Aus Krebbel-Holland bei Schwerin stammte Jakob Domeck 
und Peter Thieme, aus dem Filehner Gebiete kam Paul ^ n r o ^ k  nu 
m it Frau. Als aus Polen stammend werden noch‘ uutgUi • Hjnze 
Thiern der noch ohne Kinder war, Michael Reiche, ,
der H 52 schSnVerstorben war, unter Hinterlassung von Frau und zwei 
K in de n f dTe beT der Mehlversorgung berücksichtigt werden mußten 
Christian Bunke Georg Ziese, Christoph Engel, ein Neumann m it 
f  tändern die unberücksichtigt blieben, M artin  Krämer, von einem 
t n S n id  ten Meyer stand noch n icht fest, ob er-kommen wurde. Alle 
a u fp r i  n stammmden Kolonisten hatten je 1 % Hufen annehmen können, 
während sich die Württemberger meistens m it f t  Hufe begnügen mußtei 
wegen der geringen eigenen M itte l.
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Ob Pape von seinen geworbenen Kolonisten dem neuen Unternehmer 
einige abgegeben hat, ist zweifelhaft; er klagte später dem Könige, manche 
Ausländer hätten wartend längere Zeit in Lieberose auf seine Kosten 
gelebt und seien dann „un te r Stürmen und Verdruß“  abgezogen, be
sonders die Handwerker, denen die Behörde geraten hätte, nach irgend 
einer märkischen Stadt zu gehen, weil nach des Königs „ In te n tio n “  
Handel und Gewerbe als städtische Nahrung nicht aufs platte Land 
gehöre. Pape nahm nach seinem Fehlschlag m it diesem Unternehmen 
dem Könige gegenüber brieflich kein B la tt vor den Mund, sondern wies 
auf die Widerstände hin, die solche neuen Anlagen bei der Behörde, bei 
den Forstbedienten und besonders bei den einheimischen Bauern fänden, 
die um die freie Weide besorgt waren, die sie auf dem Gebiete „se it un
denklichen Zeiten“  gehabt hätten. Auch die Kolonien hatten dann 
jahrelang ihren Verdruß m it den Bauern von Vietz, die sich durch sie 
geschmälert sahen in ihren alten Gerechtsamen!

Aus der Stadt Posen meldete sich fü r den Rest des Bruches ein von 
To lkm it als Unternehmer d irekt beim Könige durch einen Brief vom 
8. Februar 1751: der „na türliche  Trieb reize ihn an, unter dem mächtigen 
Schutze des ebenso weisen als großen Königs glücklich zu werden; als 
Entrepeneur würde er 12 Kolonisten m itbringen, wenn ihm genügend 
Land unter den Bedingungen des Marburg dort überlassen würde. Der 
König fand den Vorschlag annehmbar und wies die Kammer an, die 
„Sache gründlich zu exerzieren!“  To lkm it muß dann auch zu einer 
Okularinspektion gekommen sein, reiste aber ab, ohne sich zu entscheiden, 
und ließ dann nichts mehr von sich hören! Für ihn übernahm diesen 
Rest des Bruches als Grundherr der kaiserl. Proviantmeister Migula 
und gründete die Kolonie K 1 e i n h e i d e , wo nur kleine W irtschaften 
entstanden. Als Marburg dann bald starb, heiratete er dessen W itwe
und übernahm auch Baltz als Herr.

Die größeren W irte , als vor allem die „Polen“ , drangen darauf, daß 
ihnen Annahmebriefe“  ausgestellt wurden, worin ihre Rechte und 
Pflichten aufgeführt werden sollten. Manche bewahrten auch die Werbe
scheine auf, die Marburg ausgeschickt hatte! Sie wußten aus den Er
fahrungen in der Heimat her, wie w ichtig  solche Dokumente waren bei 
dem dortigen häufigen Wechsel der Starosten und Grundherren! Die 
Vorsicht war auch hier am Platze, das zeigte sich später, als in der Russen
zeit manches Dokument verlorenging und bei Streitigkeiten zwischen 
der Herrschaft und W irten nicht „p roduz ie rt“  werden konnte.

Solch einen Schein besaß G. Ziese, nach diesem waren 8 Freijahre 
bew illig t worden, während deren der W ir t das Land auf seine Kosten 
zu roden und zu bebauen hatte, gegen Gewährung des freien Bauholzes, 
von dem aber an die Forstbedienten das Stamm- und Anweisegeld zu 
zahlen war. Nach dem Ablauf der Freizeit mußte auch das Brennholz 
zur Schonung der königlichen Forsten selbst gekauft werden. Falls 
Rodung und Bebauung innerhalb der F rist nicht durchgeführt wuide, 
konnte der Grundherr die Stelle ohne jegliche Vergütung zurücknehmen. 
Der jährliche Zins betrug dann „durch  die Bank“  pro Morgen 12 Gr.,



Deutsche Kolonisten aus dem Osten 157

die nötigen Entwässerungsgräben nach dem Hauptgraben zur Warthe 
hatte jeder W irt selbst zu schlagen, auch die Zaune mit gehefertem 
Stangenholz herzurichten. Das Vieh konnte auf der herrschaftlichen 
Weide gehütet werden, dabei sollte den verärgerten Vietzer Bauern
nicht zu nahe getreten werden. „ , „ .

Die Ansetzung erfolgte nach ,,Holländerrecht“ ; außer dem Zins 
wurde keine Abgabe weiter verlangt, die Kolonisten blieben von der 
Enrollierung und Bequartierung bei militärischen Marschen befreit. M 
Einwilligung der Herrschaft konnte jeder W irt seine Stelle verkaufen.
Im Werbeschreiben vom 8. Februar 1750 wurde noch Toleranz gegen 
die Konfessionen, aber eine lutherische Schule und Kirche versprochen.
Es wurde fü r die Siedler Arbeit beschafft: sie konnte durch K la fte r
schlagen etwas verdienen, beim Buchenholz gab es fü r die K la fte r 5 
sonst 4 Gr. Von den kleinen Siedlern verlangte der Grundherr bald 
Hilfe bei seinen Rodungen, woraus sich dann ein gewisser Scharwerks
dienst herauskristallisierte, der vielen, zuerst den Schwaben den Auf
enthalt in  den Kolonien verleidete, so daß, als dann die Kriegsnote 
hinzukamen, viele von den ersten Bewohnern ihre Stellen an „E tn - 
1 ander“  abgaben. In den Kämpfen nach dem Frieden um die Dienst
barkeit findet sich um 1783 ein Chr. Pfänder als Zeuge, der als 48jah- 
rieer zu Protokoll gibt, er sei m it dem Vater einst aus Polen gekommen, 
habe die Stelle von ihm nach dessen Tode übernommen, dann aber 
aufgegeben und sei nach Fichtenwerder gegangen. Gegen „Ausspeisung ; 
hat  er fre iw illig  ohne Schaden wöchentlich einen Tag gescharwerkt. 
Wohin die andern gegangen'waren, ist aus den Akten nicht zu er-

Um 1750 konnte das Am t Marienwalde, Kreis Arnswalde melden, 
es hätten sich bei einem Kapitän von Knobelsdorff der auf Werbung 
nach Großpolen gegangen war, einige Deutsche dort bere,t er^ a ; '
Kolonisten nach der Neumark zu gehen. Von Berlin erging d'e Weisu g, 
einen Hauptunternehmer ausfindig zu machen, aber n icht bloß Bauen , 
sondern auch Kossäten und Spinner in der neuen Kolonie anzusetzen 
fü r die das Am t ein Gelände von 551 Morgen Acker und 7 8 Wiesen 
zur Verfügung hatte, wobei es aber wieder zu Protesten der um lh 
Hütung besorgten Ortschaften in der Nähe kam, die aber abgewiesen 
wurden, weil der untersuchende Kammerrat der pfhchtmaßigen Meinung 
war, es läge keine Ursache zu Klagen vor“ ! Aus den Verhandlungen 
m it den Vertretern der Kolonisten aus der Filehner und Ztfker 1
und noch tiefer in Polen“  ergab sich, daß sie fü r jede Stelle anaei 
halb Hufen und gemeinsame Weide 10 Freijahre Bauholz¿hne S ta n d 

geld wünschten, d^ u  eme S(̂ ™ e ®k ™  . Wegfall, dafür bekam jede
S t'«  T r  jede, Selbst schlagen, das ge-

" " ' i m  ™ e n t o ™ t * ™ ie Srl S ‘ der neue» Gründung D 1 c b e 1 b r u c  h 
Im ganzen k , darunter 4 beurlaubte einheimische Sol-:,7atir"r Habe »»<
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Reinicke zu Neuteich, von andern wurde unter dem 22. Mai berichtet, 
sie seien schon m it dem Vieh und ihren Habseligkeiten in Marienwalde 
eingezogen und dort notdürftig  untergebracht. Der Feldmesser Coßart 
aus Küstrin  nahm die Vermessungen vor, der Amtszimmermann Matz 
verfertigte die Risse und Anschläge fü r die Bauten. Das Holz sollte 
zum großen Teil zu Asche fü r die benachbarten Glashütten gebrannt 
werden, worüber m it Küstriner Händlern verhandelt wurde.

Von den Kolonisten wurden sonst genannt: Gottfried Büttner, 
Andreas Grunk, M artin Seiler, Gottfried Keller, Fr. Ostermann. Die 
Soldaten beschwerten sich dann bald, daß die gebrannte Pottasche 
immer noch auf den Äckern läge, weil die Glashütten keine Verwen
dung hätten. Da sie sich erboten, sie selbst wegzuräumen, erhielten 
sie noch ein Freijahr.

Sonst scheint sich diese Siedlung friedlich entwickelt zu haben, 
wenn sie auch in der Kosakenzeit mancherlei erdulden mußte. Zur Vor
sicht hatten die W irte  ihre Annahmebriefe ins Am t getragen, wo sie 
aber doch verloren gingen, so daß um 1800, als durch Mißwachs, Teu
erung und allerlei Grenzstreitigkeiten unter den Bewohnern Verärgerung 
ausgebrochen war, man bei der Kammer anfragte, ob von diesen Briefen 
dort keine Abschriften lagen. Unterzeichnet war das Gesuch um die 
Dokumente und Karte von Schönknecht, Bengsch und Brosch. Die 
Kammer berichtete nach Berlin, daß alle diese Papiere bei dem Bom
bardement von Küstrin  ein Raub der Flammen geworden waren und 
bat um Abschriften von den Akten des Generaldirektoriums.

Im selben Amte wollte ein Förster Probst als Unternehmer sich 
betätigen und hatte von drüben einige Leute geworben, die sich schon 
nach Driesen begeben hatten. Bei denen mußte aber die Echtheit als 
Ausländer erst untersucht werden. Da zeigte sich, daß ein M artin  Liick, 
gebürtig in Bernsee, wohl einige Jahre drüben in Polen als Teerschweler 
gearbeitet hatte, dann aber wieder nach Eschbruch gegangen war. G ott
fried Adam bestand als aus einer Holländerei der Filehner Herrschaft 
kommend, die Prüfung, ebenso M artin Hoeft aus Sorge i. P. h inter 
Driesen, aber Fr. Behrend war als Landeskind nach Polen erst h in
übergewechselt. Es wurde aber fü r diesesmal ein Auge zugedrückt und 
ihre Ansetzung im neuen Orte L e n t  z e n b r u c h gestattet.

Überhaupt war die Grenzabsperrung nach Polen nicht sehr stark. 
Die W irtschaft zwang schon-zu Verbindungen, besonders auch in der 
langen Kriegszeit, wo Proviantkommissare von drüben notwendige 
Waren bezogen und dabei mancherlei m it den in Großpolen stehen
den Russen erlebten. Bezeichnend ist z. B., daß zu einem Lizitations
term in in dem Kämmereidorfe von Landsberg Kernein als Liebhaber 
1762 erscheinen konnten Hämmerling und Stenzkc aus Hermsdorf bei 
Schwerin und der Bürger Schneider „aus der Meseritz“ , der fü r den 
Bauern Schubert aus Zirkner Holländer einen Hof fü r 700 T lr kaufen 
konnte. Schuster zog auch ungehindert zu, setzte sich m it der W itwe 
des früheren Besitzers friedlich des Leibgedinges wegen auseinander und 
wurde in  Kernein seßhaft.
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Umgekehrt mögen so manche Neumärker in der Unruhe der Ko
sakenzeit nach Polen gegangen sein und so m it beigetragen haben, daß 
dieses Land im Laufe der Kriegsjahre über 27 000 Menschen verlor.

Die einsetzende Besiedlung nach dem Frieden unter Brenkenhoffs 
Leitung holte diesen Verlust nicht bloß zurück, sondern erreichte es, 
daß elf Jahre später das Bevölkerungsplus über 22 000 betrug. Brenken- 
hoff ließ gerade in dem unruhigen Großpolen bald in großem Stile 
werben. Es mögen unter den Zuströmenden wohl auch solche gewesen 
sein, die vorher weggezogen waren. Aber je tz t wurde nicht mehr so 
großes Gewicht auf ,,echte Ausländer“  gelegt, wie vorher die Amts
stellen in Berlin besonders bei den Glasbläsern taten, die private Grün
der von Glashütten oft erlebten!

Brenkenhoff schickte schriftliche Werbescheine über die Grenze, 
worin die verlockendsten Benefizien in Aussicht gestellt wurden; denen 
von drüben, die zu ihm nach Driesen oder Friedeberg kamen, konnte 
er ,,Versicherungsscheine“  ausstellen, die sie bloß zu produzieren 
brauchten, um ihren Abzug m it der Habe und ein sicheres Geleit durch 
preußische Husaren zu erhalten. Ganz g la tt ging das nicht immer, 
besonders nicht, wenn es sich darum handelte, Bezahlung von liegen
den Gründen und zurückgelassenem Inventar zu erhalten. Da klagten 
enttäuschte Rückwanderer aus Wischin und Gembitz, der sie werbende 
Amtmann Crisenius vom Amte Balster bei Kallies hätte ihnen gesagt: 
, ,Kinder, kommt nur anhero, es w ird Euch alles bezahlt werden“ ! Sie 
hatten auch einen Brief von ihm an den Leutnant von Unruh in Czar- 
nikau mitbekommen, der solle m it einem Pächter von Zonbocki ver
handeln, was aber nicht zu einem Erfolg geführt habe. Von ihrer neuen 
Wohnstätte wären sie dann zu Brenkenhoff beschieden worden, der 
ihnen gestehen mußte, Geld sei fü r sie noch nicht da, aber sie sollten 
keinen Groschen verlieren. So hätten sie wohl ,,hoffnungsvolle W orte 
bekommen, wären aber nie gestillt worden“ !

Unter den nach diesem Amte Gerufenen befand sich auch ein 
M artin  Ewert aus Radom in der Herrschaft Polajewo, der persönlich 
zu Brenkenhoff gewandert war und einen solchen Versicherungsschein 
vom 17. Mai 1771 bekommen hatte. Nach dem hatte sich Ewert bloß 
in  Czarnikau bei dem dortigen M ilitärkommando zu melden, „welches 
den Transport seines Viehes und Effekten besorgen w ird “ . Ewert zog 
kämpfereichen Zeiten entgegen nach A lt-K ö rtn itz  bei Kallies, wo er 
als W ortführer der dort angesetzten Kolonisten mutig um die ver
sprochenen sechs Freijahre s tr it t ,  in dieser Sache den König auf der 
Reise von Westpreußen in Stowen sprach und dann in mehreren Briefen 
nach Potsdam in dieser Angelegenheit an die dort gegebenen Verspre
chen erinnern ließ: ,,Ew. Majestät haben m ir in Stowen auf die Schultern 
geklopfet und gesagt, mein Sohn, was versprochen ist, w ird  gehaltenf 
Ihr bekommt die sechs Freijahre!“  Aber die Kammer zu Küstrin  
setzte doch ihren W illen durch. Auch später bei der oben erwähnten 
Kolonie Baltz, die eine Deputation nach Potsdam geschickt hatte, die 
nach Darstellung eines Mitgliedes vom Könige zu hören bekam:
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„K inders , versteht M ir recht! Wenn es ein altes Vorwerk ist, 
kann ich Euch auch nicht helfen. Wenn es aber eine neue Sache ist, 
soll Euch geholfen werden!“  Aber es waren eben nicht mehr die ersten 
ausländischen Annehmer, sondern lauter Eiuländer, da blieb es bei den 
abgelehnten Diensten nach der ,,ohnmaßgeblichen Meinung“  der Kammer.

Am 15. September 1772 stellte Brenkenhoff in Czarnikau dem
Krüger Schachtschneider „aus Spon___ rechts der Netze“  (B. meint
das linke Ufer) einen Reisepaß aus, da Schachtschneider „gew illig t ist, 
sich im Warthebruche bei Landsberg zu etablieren, zu welchem Ende 
sich derselbe dahin begeben w ill“ . Es wurden all und jede, „insonder
heit die königl. polnischen Bedienten ersucht, selbigen m it seinen etwa 
bey sich habenden Effekten frey, sicher und ungehindert paßiren zu 
laßen, demnächst aber werden die königl. preuß. Kommandos ihn so
wohl zu seinem Fortkommen als auch Transportirung seiner Effekten 
die benötigen Wagens herbey treiben zu laßen ersucht.“

Schachtschneider glückte es bei Landsberg nicht, eine Kolonisten
stelle zu finden, und wandte sich nach dem Amte Neuhof im  Kreise 
D t. Krone, wo er endlich eine wüste Bauernstelle bekam, der damit 
verbundenen Dienste fü r das Am t wegen aber wenig Freude dort er
lebte. Seine Berufung auf Brenkenlioffs Paß nützte wenig, man wollte 
ihn nicht als „echten Kolonisten“  hier anerkennen und gewährte ihm 
nicht die bekannten Erleichterungen, da er ja nicht d irekt vom Aus
lande kam !

Als solche bezeiclmeten sich im Jahre 1785 in einem langen B it t 
gesuch an den König die W irte  aus Berkenwerder, wo Landsberg auf 
Empfehlung Brenkenlioffs ein rathäusliches Vorwerk ausgetan hatte. 
Aus dem darauf von Berlin eingeforderten gründlichen Gutachten be
richtete die Küstriner Kammer, unter den 32 W irten  dort befänden 
sich 14 aus Polen zugezogene, die von 1763 an drei Freijahre erhalten 
hatten. Genannt werden: Samuel Jungbornus, Christian u. G ottfr. 
Schallert, Erdmann, M artin  u. Johann Schmidt, G ottfr. Kutz(er?), 
M artin  Mürack, Jak. F irk, (V irch,) Mich. Milow, M artin  Kühn, Chr. 
Rohrbeck, Georg Kamrau, Georg Kernau. Das Einleben m it den „E in 
heimischen war nicht leicht, da die „Masse“  zusammengeworfen und 
neu ve rte ilt worden war! Dann kam die Bewallung des „W arthestromes“  
unter reger Beteiligung der Bewohner, später große Wasser m it Durch
brüchen, die wieder Nachtwachen und bei Durchbruchsgefahr und neue 
Arbeiten beim Schließen der Lücken unter Drangabe des sonst so not
wendigen — Düngers. Dann stand das Wasser wochenlang h inter den 
Dämmen ohne V orflu t im  Gelände. Das alles und die Streitigkeiten 
m it den alten umliegenden Ortschaften um die Hütung und den Wiesen
wachs schilderte der Kolonisten „S chrifts te lle r“ , der Kantor zu Schwerin 
im nahen Schwerin, Sauer, der einst Jura studierte, ein „juristisches 
Examen aber nicht ausgehalten hatte“ , sich dann der Musik und dem 
Lehrfach zugewendet hatte, dessen Stiefeltern selbst nach Berkenwerder 
gewandert waren, aus eigener Anschauung dem Könige in sehr geschickten 
Worten lang und breit: „W ir  waren begütert! je tzt unglücklich und
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arm ! W ir sind nicht imstande, uns nur einen Scheffel Korn zu kaufen“ . 
— „B ro t!  B ro t! so winseln um uns unsere unerzogenen Kinder! Wer 
kann hei ihrem Schrei unempfindlich sein? Da muß der letzte Rock 
fo rt, um aus dem benachbarten poln. Dorfe Trebisch fü r 3 —4 Gr. Brot 
zu holen“ ! — „Unsere übrigen wichtigen und wohlbegründeten Beschwer
den verschweigen w ir bis auf eine andere Zeit, um Ew. Majestät Geduld 
nicht zu sehr zu ermüden!“

An diesen mitempfindenden Schriftsteller erbaten sich die Bauern 
des Königs Resolution, von der ih r Schulze nichts wissen sollte, weil 
er der. einzige ist, der zufrieden ist, — „es auch sein kann, weil bei ihm 
der Überfluß so groß ist, als bei den übrigen Einwohnern das Elend!“

Der sorgende Einsiedler von Sorgenfrei mag bei der Lektüre solcher 
Memorialien empfunden haben, was Goethe sich wohl einst bei Besich
tigung des Schlosses in des Königs Abwesenheit fü r seinen alternden 
Faust notierte: „Das h ilft d ir n ich t! Du w irst mich doch nicht los, 
Grad im Befehlen w ird die Sorge groß!“

Auch aus dem um dieselbe Zeit von Landsberg angelegten Nieder
haldenleben pilgerte über die Grenze nach Schwerin zu Kantor Sauer 
der m it andern aus Polen hier angesetzte Gottfried Hohensee 1784, als 
er es soweit m it seinen schriftlichen Beschwerden gebracht hatte, daß 
verboten worden war, ihm  noch eine „Feder zur Verfügung zu stellen“ . 
Bei Sauer fand er noch Verständnis, weil den die Edikte gegen die „eigen
süchtigen“  Schriftsteller in Preußen ja nicht schrecken konnten. Hohen
see war gründlich als „Quereier“  verschrien, weil er eines Weges wegen 
über sein Land fü r ein Nachbardorf sich arg in Unkosten gestürzt hatte, 
die er von Sauer dem Könige aufzählen ließ, daneben bat er um Nachlaß 
des rückständigen Zinses an die Kämmereikasse zu Landsberg. Er war 
auch nach Kolonistensitte in Potsdam gewesen und hatte dort fü r teures 
Geld sich Briefe schreiben lassen: „Ohne die Reisen, wo ich meine W ir t
schaft versäumen und verlassen mußte, der dadurch entstandene Ver
lust, die Zehrung, m it Zerreißung der Kleider, Schuhe, Strümpfe kann 
ich auch auf 100 T lr. verrechnen, woran Niemand als der jetzige Landes
baumeister Schulz, welcher damals das Land vermessen, die Schuld 
hat, daß ich dadurch bin zum Armen Mann geworden!“  Schulz hätte 
als Fachmann bei Anlage der Kolonie den Weg gleich abstecken müssen! 
Der Brief aus „Schwerin in Pohlen“  wurde dem Könige von Berlin nach 
Stargard nachgeschickt, wo er nach Gewohnheit die Frühjahrsrevue 
abnahm, um von da nach Graudenz zum gleichen anstrengenden Geschäft 
zu reisen — zum letzten Male. Hohensee ließ zum Schluß des langen 
Briefes extra vermerken: „K o lon is t zu Neualvensleben — und nicht 
ausgetreten, wie, vermutet worden is t!“

Der Kammer „ohnvorgreifliches Dafürhalten“  war, der Querulant 
sei zur Raison zu bringen und am besten als Aufwiegler in der Gegend 
zu entsetzen; aber auf Spezialbefehl aus „Sorgenfrei“  sollte nur ver
handelt werden, ob der Sohn die Stelle nicht besser übernehmen wolle. 
Zum Glück tra t der Tod dazwischen und befreite einen, der die W elt

Deutsche Wissensch. Z c itsch r. i.  rX a rth e lan d . H e ft  19U).
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nicht mehr verstehen konnte, stellte ihn endlich — klaglos, was der 
König nicht vermocht hatte.

Sein Sohn Michael gehörte dann zu denen, die nach des Königs 
Tode hei dem neuen Herrscher hoffnungsvoll ihre Beschwerden m it 
weitläufiger „Geschichtserzählung“  vorbrachten: J. Adam, Gottfried 
Pfeiffer, Chr. König, Samuel Schaumkessel, Chr. Lichter, Michael Jahn, 
J. Eisennack, Martin Barts und Chr. Krüger behaupteten m it ihm, sie 
oder ihre Eltern wären m it Vermögen aus Polen gekommen, hätten aus 
eigenen M itte ln  in Sumpf und Sand selbst aufgebaut und Gräben ge
schlagen, müßten an Zins mehr zahlen als die andern städtischen Ko
lonisten, obwohl sie oft Mißwachs und große Wasser hätten. Drei W irte 
wären schon entwichen, sie würden bald folgen, da sie sich b itte r ent
täuscht sähen; als sie aus Polen gegangen wären, da man sie dort „der 
Religion wegen gedrückt und beschnitten“ , trieb sie die Hoffnung, sich 
hier zu verbessern. Doch die Versprechen seien ihnen nicht gehalten 
worden. Bei den großen Wassern müßten sie Wachen schicken nach 
den Dämmen, die fü r sie gar nicht w ichtig wären, Knechte könnte keiner 
sich halten, weil jede W irtschaft verschuldet war, belastet schon m it 
Erbteilen der Geschwister usw. Der König möge ihre Lage durch eine 
unparteiische Kommission untersuchen lassen. Nach des Vorgängers 
Muster befahl der neue Herrscher, alles genau zu untersuchen und dann 
die Bittenden den Umständen entsprechend zu bescheiden, was auch 
geschah m it der Mahnung, besser zu wirtschaften, vor allem nur Som
merung anzubauen und nicht zu vergessen, daß die Wachen bei Über
schwemmungsgefahren zu den allgemeinen Lasten gehörten, die jeder 
Untertan m it gleicher Schulter zu tragen habe. Im Juni 1787 konnte 
dann nach Berlin berichtet werden, die Niederhaldensiebener hätten 
sich beruhigt.

Christian Wegner aus Gosciejewo bei Rogasen war wohl ähnlich 
wie Ewert aus Radom auf einen Werbebrief nach der Neumark m it 
5 Söhnen gezogen, fand aber in den königl. Kolonien in dem Bruch
gebiet nichts fü r ihn Passendes und wurde im adligen Dorfe Kursdorf 
im Kr. Soldin, nahe bei Lippehne angesetzt m it Jakob Böttcher, Peter 
W inke und Adam Haselberg aus der — Churpfalz! Sie fanden sich m it 
dem Geschick wohl ab, bis dann die Sorge um die heranwachsenden 
Söhne und ihre Unterbringung kam. Gemeinsam besahen sie sich in 
der Umgegend die Gelegenheiten zu neuen Siedlungen und fanden eine 
solche hart an der pommerschen Grenze, wo nach den Erzählungen 
der alten einheimischen Bewohner einst ein Dorf gestanden haben sollte. 
Jetzt wurde das Gelände nur dürftig  von einem adligen Grundherrn 
aus Pommern als Weide fü r die Schafe benützt. Wegner und „Con- 
sorten“  gingen m it ihren Besiedlungsplänen dafür nach Küstrin  an die 
Kammer, und als man nicht darauf eingehen wollte, reiste Wegner 1785 
nach Potsdam, fand in dem Leibgardisten Kayser einen gewandten 
Schriftsteller fü r ein Bittschreiben an den König, der den Plan nicht 
so uneben fand und die Kammer anwies, die Sache näher zu untersuchen. 
Es kam dann zu Verhandlungen vor einer „unparteiischen Kommission“ ,
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die allerdings ganz anders verliefen, als Wegner und Consorten sich es 
gedacht hatten: es wurde m it alten Dokumenten aus dem 16. Jahrh. 
bewiesen, das' Gebiet sei nie königl, gewesen, so daß Abweisung dieses 
Projektes erfolgte.

Nach des Königs Tode wandte sich Wegner wegen eines Am tsvor
werkes zur Austuung wieder nach Berlin. Aber bei der wieder ange
setzten Sitzung der Kommission fuhr der Pächter die Bauern an: „ Ih r  
w ollt meinen Rock haben!“  Der anwesende Landrat und Prediger waren 
auch nicht fü r die Besetzung des Vorwerks zu haben, obwohl rechnerisch 
erwiesen wurde, daß die kgl. Kasse dadurch ein „schönes Plus“  haben 
würde. Neue Beschwerde Wegners, der darauf hinwies, er habe es seit 
1769 unter einem adligen Grundherrn ausgehalten, könne m it seinem 
Vieh allein vier neue W irtschaften fü r die Söhne ausstatten und würde, 
was Geld anbetrifft, auch da Rat schaffen! Dasselbe beteuerten m it 
ihm Daniel Beyersdorf, Johann Fechner, Valentin W ilke, Fr. Rieske, 
Heinrich Reschke u. a. m. Aber der Vater der Kolonisten und Freund 
des „schönen Plus“  fü r die Staatskasse lebte nicht mehr, die Land
hungrigen wurden einmal fü r immer ab- und zur Ruhe verwiesen.

Im Netzebruch fanden schon vor der großen Kolonisation Brenken- 
hoffs einige „Polen“  U nterkunft, aber kaum das erwartete Glück. Aus 
dem polnischen Teile des Grenzortes Morrn meldeten sich fü r Gusch 
Gottfried Municke und sein Schwager, der Krüger Michael Schlesener, 
und wollten das dortige Amtsvorwerk annehmen. Sie wiesen an Ver
mögen nach 200 bezw. 100 T lr ., wollten m itbringen zusammen 14 Rinder, 
5 Pferde, 6 Schweine und 500 Schafe. Unter Beisein des bisherigen 
Pächters Eulenfeldt wurde auch verhandelt, Schlesener war aber in 
der Landsberger Gegend bei seinen dort in Weide gegebenen Schafen 
der Lammzeit wegen nicht erschienen, ließ aber erklären, er würde die 
Schäferei auf mindestens 600 Stück bringen, an Weide fehlte es dafür 
cniht. Das Vorwerk war sonst ein Sorgenkind des Amtes und sollte 
darum im Sinne des Königs m it einem möglichst hohen Plus ausgetan 
werden auf Erbpacht. Der Anschlag brachte es natürlich auch auf dem 
Papiere und verlangte von den beiden „durch  die Bank“  nur 8 Gr. pro 
Morgen Zins. Aber Wunicke und Schlesener überlegten sich die Sache 
und ließen nichts wieder von sich hören! Dafür kam ein Jürgen Otto 
aus Polen, der es auch von 1765 besaß, es dann aber, weil er sich über
nommen hatte, wieder zurückgab. Er war m it seinem Sohne Christoph 
als Schäfer m it 600 Tieren ins Land gekommen und wollte einen Bruch
teil „lange W inkel“  als „Entrepeneur“  m it geworbenen Kolonisten 
von drüben besetzen, wurde aber dabei bankerott, mußte zur Konser
vierung vom Amte, unterstützt werden die Kinder gingen aber wieder 
als Schäfer nach Polen zurück, er selbst folgte dann, um dort als 
„S truse“  (Einlieger) sich zu nähren. Die Bewallung und Neuverteilung 
bei Anlage neuer Orte brachte manchen Nachteil fü r die alten W irte  
m it sich, Wiesen und Hütungen wurden unbrauchbar usw.

Dies Sorgenkind von Vorwerk brauchte dauernd Zuschüsse und 
wurde dann ^1786 in Intellegenzblättern wieder zur Erbpachtung

11*
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ausgeboten; es meldete sich der Freischulze Büttner aus Lubiath 
und steigerte sich bei dem Termin auf 500 Tlr. Einkaufsgeld und 50 Tlr. 
Jahreszins, der aber nach dem Anschläge 70 Tlr. betrug. Obwohl die 
'Kammer vorschlug, das Minus auf das Extraordinarium zu übernehmen, 
mußte ein neuer Termin angesetzt werden, auf dem sich Büttner zu den 
anschlagsmäßigen 70 Tlr. bequemte und den Zuschlag erhielt, worauf 
er zu Protokoll gab, er habe für seinen Sohn geboten, hoffe aber, daß 
nachträglich keine Erhöhung des Zinses von dem verlangt werde. Eine 
baldige Entscheidung sei ihm erwünscht, damit er sich bei Ablehnung 
nach einer ,,schicklicheren“ Gelegenheit umsehen könne! Er mußte 
sich dann aber doch 72 Tlr. gefallen lassen 1793.

Von Eschbruch bei Driesen behauptete ein Christian Strauch, er 
habe im Bunde mit einem Gottlieb Rodocki die Siedler aus Polen dahin 
geworben, als er sich 1754 um ein Bruch bei Lubitzmühle bewarb, daß der 
Kasse einen schönen Kanon bringen könnte, das bisher zum Schaden 
der Umgegend nur ein Wolfsgarten sei, in dem auch noch Lüchse vor
kämen. Er würde von drüben 10 Kolonisten werben, bemittelt natürlich 
und _  ungezieferrein! Aber die Kammer konnte das nicht befürworten, 
Strauch wolle nur auf leichte Art Geld verdienen, er möge lieber in 
Eschbruch sein Los besser bewirtschaften. In diesem Sinne lautete 
dann auch die Entscheidung aus Berlin für Strauch im März 1752. Ob 
alle nach 1748 in E s c h b r u c h  angesetzten 33 Wirte aus Polen kamen, 
läßt .sich nicht sagen. Sie hatten zunächst mit Roden und Aufbauen 
so viel zu tun, daß sie es vor den folgenden ,,Kriegstroublen“ verpaßten, 
sich irgendwelche Verschreibung geben zu lassen und sich mit den münd
lichen Abmachungen begnügten — zu ihrem Nachteile. Es sollte eben 
alles nach der geplanten Bewallung des Netzestromes zu Papier gebracht 
werden, dauerte aber bis 1787, wo es zu langwierigen Verhandlungen 
und Vernehmungen der ,,ältesten Leute“ aus dem Orte kam.

Eine Tabelle führte auf: Chr. u. Erdmann Dümke, J. Benghof,
M. Grams, Chr. Bumke u. Friedrich Buncke (?), Andreas Mattheus u. 
Martin M.. Samuel Priewe(r)?, Christoph Wiesnener, Michael Kriese, 
Fr. W. u. Michael Lange, Chr. Kiesow, Martin Rohrbeck, Michael Strauch 
u. Chr. Gottfried Hoeth, Elias Schulz, Dan. Fritsch sen. u. jun., Martin 
Bornstein, J. Imanuel Stellmacher, George Rehdanz, Gottfr. Fritzsche, 
Gottfr. Rosenow, M. Ganske.

Ihnen war das Erb- und Teilungsrecht gleich verliehen, sie durften 
verkaufen, aber nur an fremde Wirte, alles mit Zustimmung des Driesener 
Amtes. Zur ,,Wohlfahrt der Seelen“ sollte mit kgl. Bauholze eine Kirche 
und Schule erbaut werden, zu dem eigenen Aufbau gab es Holz nur 
gegen Entrichtung des Stammholzes, für die nötigen Brücken aber 
gänzlich kostenlos. Brennholz durfte nach Ablauf der zugesagten Frei
jahre an bestimmten Holztagen nur in bestimmten Revieren geholt 
werden gegen Abführung von pro Stelle 9 Gr. 3 Pf. an die Forstkasse. 
Als Zäune sollten nach des Königs Idee zur Schonung der Wälder lebende 
Hecken gezogen werden. Später klagten die Wirte aber, daß nicht ein
mal die Weide in dem sandigen Boden fortgehen wolle. Die alten Eichen
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sollten des schönen Schattens wegen überall auf den Feldern stehen 
bleiben, die Früchte verblieben aber wie das Holz der Forstverwaltung, 
wenn sie Wert auf die Eicheln legte. Später wollte die Forstbehörde 
diese Eichen schlagen lassen, weil die Früchte den Besitzern zugesprochen 
worden waren, die sie benützten, um mit ihnen das heimliche Sammeln 
in den staatlichen Waldungen zu beschönigen bei vorgenommenen Haus
suchungen ! .

Ohne Scharwerksdienste ging es hier noch nicht, sie sollten in der 
Forst geleistet werden, hier mußte jede Familie auch im Jahre 8 Metzen 
Kienäpfel lesen und gegen 1 Gr. je Metze abgeben. Vorspann sollte 
nach Größe der Wirtschaft gestellt werden. Vorerst blieb die Kolonie 
damit verschont, als aber nach 1772 der König fast alljährlich durch 
die Gegend zur Frühjahrrevue nach Graudenz fuhr, und auf der Rück
reise hier durchkam, mußte auch Eschbruch 12 Jahre hindurch 10—16 
Pferde zur bestimmten Pferdewechselstation stellen. Dabei fehlte es 
an Wiesen, so daß mancher W irt statt der Pferde nur noch Zugochsen 
halten konnte. Im Jahre 1784 streikten die Bauern in Eschbruch, sandten 
die vom Landrat angeforderten 18 Pferde unter Führung des Schulzen 
Matthes Dann aber nach Drage. Bei der Kammer baten die Wirte brief
lich, man möge sie damit verschonen und baten endlich um ihre Verträge. 
Von Berlin hieß es aber, es handele sich um eine allgemeine Landeslast, 
die von allen „mit gleicher Schulter getragen werden müsse“ . Es käme 
dabei doch jeder Besitzer nur alle zwei Jahre heran.

Bei einer Vernehmung der „ältesten Leute“ aus dem Dorfe am
I. 8. 1785 auf dem Amte wurden gehört Daniel Fritsche, Chr. Venske, 
die Mitgründer gewesen waren, dann Fr. Wunsch, J. Bengsch, Martin 
Strauch, Ludwig Splettstößer u. Mich. Bloch, die behaupteten, es wäre 
damals nicht von solcher Vorspannlast die Rede gewesen, andere Unter
tanen brauchten sich dabei nicht so „übernehmen“ . Berlin griff zu dem 
Auswege, die Verhandlungen über die Erbpacht hier anzuordnen, wo
bei dann in strittigen Punkten eine Neuregelung erfolgen könne. Bei 
einer Vernehmung am 22. 5. 1787 fehlten Bornstein, G. Rosener, Pnewe,
J. Buncke u. Gottfried, auch Hoeth. Bei den einzelnen Punkten des 
deutlich und langsam verlesenen Vertragsprojektes des Amtmannes 
kam es zu heftigen Protesten und Auseinandersetzungen. ter ^  
reiner Schwemmsand, der nicht „stehen wolle“ , die zu seiner Befestigung 
angepflanzten Weiden gingen schnell ein, die Hütung würce urci i 
benachbarten Ortschaften Driesen, Trebitsch und Modderwiese stark 
geschmälert Die noch stehenden Eichen hatte man einst tur die Forst
taxe doch erstanden, jetzt habe der Driesener Postmeister W.edemann 
sie in Pacht Die Neuvermessung sollte mit der alten langen Rute e 
folgen wie einst, von den Jagddiensten wollte man nichts mehr wissen 
der Lohn für das Klafterschlagen müsse erhöht werden, die gebrannte 
Pottasche wollte man verkaufen und nicht für eine königliche G as- 
hütte hergeben. So ging es weiter in den Wünschen ohne daß es schon 
zur Unterschrift kommen konnte. Dabei kam auch zutage, daß man 
sie bald nach der Ansetzung ins Odergebiet umsiedeln wollte, was aber
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abgelehnt worden war. Es wurde wohl der Untertaneneid neu abgelegt, 
aber erst 1791 endete die ganze Angelegenheit: als Quereier wurden die 
Wirte „gänzlich abgewiesen“ .

ln der Gegend hatte ein Daniel Schneider sich unter dem Magistrate 
von Friedeberg 1768 in Neumecklenburg niedergelassen, in dem er den 
dortigen Wiesenläuferkrug in Zeitpacht nahm. Er teilte das Haus mit 
dem angestellten Wiesenläufer der Stadt, die ihm dann noch 18 Morgen 
Land zu dem kleinen Garten ablassen wollte, als er sich 1772 entschloß, 
um endlich ein dauerndes Domizil zu haben, die Stelle in Erbpacht zu 
nehmen.

Bei den Verhandlungen am 28. Dezember des Bürgermeisters Schede 
im Beisein des Predigers Carl Christoph Hübner(?) und des Gerichts
schulzen Mich. Beusche erklärte sich Schneider bereit, ein Einkaufs
geld von 100 Tlr.zu zahlen, dazu einen jährlichen Kanon von 8 Tlr.an  
die städtische Kämmereikasse, für die 18 Morgen aber nur 18 Gr Zins. 
Die Gebäude wollte er stets selbst in baulichem Stand halten, im Haus
flur des lieben Friedens wegen eine Scheidwand ziehen lassen, nur Stadt
getränke beziehen und das übliche Zapfengeld zahlen. Da er alles mit 
eigenem Gespanne abzuholen hatte, bewilligte ihm der Magistrat neben 
je 2 Kühen und Kälbern noch das Weiderecht für 2 Pferde auf städ
tischem Gelände, mit dem gemeinsamen Hirten mußte sich Schneider 
aber auseinandersetzen.

Für den Vertrag mußte erst die Zustimmung Brenkenhoffs einge
holt werden, weil es sich hier um die Ansetzung eines Ausländers han
delte. Der hatte vorher nichts dagegen gehabt, verlangte von Liclite- 
now aus aber die 100 Tlr. für seine Wartheverwaltungskasse, was die 
Ktistriner Kammer im Interesse von Friedeberg in Berlin nicht be
fürwortete, als sie den Erbvertrag zur Konfirmation einsandte. Der 
bestätigte Kontrakt trug den Vermerk „auf Spezialbefehl des Königs“ 
und die Unterschriften der Minister v. Massow, v. Blumenthal und 
wurde dann auch am 1. Juli vom Friedeberger Rate unterschrieben, 
so daß Schneider ein wichtiges Dokument zugestellt werden konnte 
für den gültigen Besitz seines hoffentlich „dauernden Dominicils“ .

Um 1780 meldeten sich in Driesen und dann bei der Kammer in 
Küstrin ein Georg Hepscher (Hübscher?), Christian Hanelt u. Samuel 
Geliert als Deputierte von 10 Familien aus Waitze Holländer bei Birn
baum und begehrten das Driesener Amtsvorwerk Holm in Erbpacht, 
das aber noch ein Malachowski in Zeitpacht besaß. Sie besahen sich 
dann die Gelegenheiten im Warthebruch, konnten aber nichts Passendes 
finden und bewarben sich wieder um Holm, wollten selbst bauen, aber 
keine Dienste übernehmen, baten uln baldigen Entscheid, damit sie 
drüben verkaufen könnten. Die Verhandlungen zogen sich lange hin, 
die angebotene Kaution von 100 Tlr. erschien dem Amte zu gering, 
der Anschlag der Vorwerksgebäude den Deputierten wie auch der jähr
liche Zins zu hoch. Wieder erging der Rat, sich nach einem „schick
licheren Orte“ umzusehen. Ober für oie Waitzer Wirte gefunden worden,
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kann nicht gesagt werden. Einen Monat vor der Sorg- und Klaglos
stellung des „Vaters der Kolonisten“ durch den Tod wurde den 
Waitzern wieder nur Zeitpacht vorgeschlagen.

Uni Ostern 1786 hatte die Behörde viel Verdruß wegen der in einigen 
Kolonien ausgebrochenen „Emigrierungssucht“ , besonders im Stern
berger Kreise, veranlaßt durch Werber des Kaisers Joseph II., der in 
die Fußstapfen seines Ideals, des alten Königs, getreten war und tur 
Galizien und Ungarn überall Kolonisten werben ließ. Seine Agenten 
saßen im Meseritzer Kreise und fanden unter den Kolonisten aut klei
nen Stellen hier viel Zulauf, sogar bis in das Odergebiet hin. Einhei
mische Kräfte stellten sich ihnen gern zur Verfügung als Agitatoren, 
und zwar oft unter dem Vorwände, man wolle bessere Stellen in West
preußen und an der Netze suchen. Das Gerücht wußte von Kommandos 
von kaiserl. Husaren drüben in Großpolen zu berichten, die die Emi
granten sicher nach der neuen Heimat geleiten sollten. Dauernd gingen 
so um Ostern Wagen mit den Habseligkeiten der Unzufriedenen heim
lich über die Grenze .nach Polen. Es half nicht viel, daß die Kammer 
den „General-Tobaks-Brigardier“ , Hauptmann von Wedel, und die Land
rä te ’beauftragte, die Grenze streng zu bewachen und ein Warnungs
edikt von allen Kanzeln verlesen zu lassen, das harte Strafen den Emi
grierenden und ihren Helfern androhte. Es wurden auch Kundschafter 
nach Meseritz auf „Diäten“ geschickt, die nur feststellen konnten, von 
Husarenkommandos sei drüben nichts zu merken.

Als Verluste wurden aus dem Sternberger Kreise vom Landrat 
dann im Juni nach Berlin gemeldet: Johann Kietzer, der Hauptagent, 
Friedrich 'Hoffmann, Christoph Geiseier, David Becker, Erdmann Leh
mann ). Lindemann, Staßberg und Hader. Dann aus Brenkenhotfs- 
fleiß Jakob Hue, J. Weißing, Chr. Gluser, Chr. Lucke, ferner aus Ja
maika Mathias und Paul Gabert, endlich noch Chr. Stachwitz, dann ein 
Justizbeamter Zachler, der heimlich davongegangen war und drüben 

in — Wien die Sache leitete! Ob diese Namen sich wohl unter den von 
Joseph angesetzten Kolonisten dieser Zeit finden?

Aus Welma bei Rogasen war ein Feuerherm mit einem Veisich- 
rungspaß Brenkenhoffs mit den Seinen nach Driesen gekommen Dor 
erlernte sein 1755 geborener Sohn Johann Heinr. das Rademacherha - 
werk und ließ, als er nach „ausgestandener“  Lehrzeit aut die vo J  
schrieben Wanderschaft gehen wollte, in Hohen-Cartzig von Brenke - 
hoff dazu bescheinigen, daß ihm als gebürtiger A landen jUe ^n e f,„e n
eines solchen auf Grund des Eldiktes vom 21. . - Feuer
er vor allem „m it allen Werbungen verschont bleiben solle . Feuer
herm arbeitete, wohl folgend der Mutter Snut Mahnung an Hanne N ü ^  
nur bis Teterow oder höchstens bis Swan zu gehen, 2%  Jahre hu nahen 
Friedeber« wo ihm das dortige Gewerke nach Beendigung der Zeit be
scheinigte8 er sei 27 Jahre alt, nur mittelmäßiger Statur und besäße 
braunes Haar, habe sich sonst „treu, fleißig, friedsaiu und U»:dich 
einem Gesellen gebühret, verhalten; dann sprach das Gewerk die Bitte
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aus; sämtliche“ Handwerksgenossen möchten ihn nach Handwerksge
brauch überall passieren lassen, und drückte zur Beglaubigung dieser 
Kundschaft das Gewerkssiegel neben die Unterschriften der Ältesten 
und des Assessors für die Gewerke, des Ratsmitgliedes Bethke am 12 
.März 1782.

Diese Dokument reichte Feuerherm dann in Driesen beim Magi
strate mit ein, als er sich dort im nächsten Jahre um Bewilligung des 
Bürgerrechtes zur Niederlassung als Stell- und Rademacher bewarb. 
In diesem Dokumente wurde ihm wieder bescheinigt, daß er mit seinen 
Eltern aus Welna gekommen sei, daß er den vorgeschriebenen langen 
Bürgereid abgelegt und darin gelobt habe: nicht nur dem Landesherrn, 
sondern auch „einem Hochedlen Magistrate der königl. Stadt Driesen 
jederzeit getreu und gehorsam zu sein, dero Nutzen und Bestes nach 
meinem höchsten Vermögen zu befördern und dagegen Schaden und 
Nachteil zu kehren und abzuwenden!“ So oft er von Staat und Stadt 
„Bei Tag und Nacht in gemeinen oder öffentlichen Sachen gefordert 
werde, will ich allem gehorsamlich erscheinen und alles dasjenige, was 
mir auferlegt, mit getreuem Fleiß bestellen, mich auch in keinerlei Sachen 
wider Ew. Majestät und den Hohen Magistrat gebrauchen noch finden 
lassen. Insonderheit, wenn bei Zusammenkünften oder Versammlungen 
anzügliche Reden, trafbare Redensarten wider den Magistrat geführet 
werden sollten, bin ich schuldig, solches sogleich ihm als meiner Vor
gesetzten Obrigkeit pflichtgemäß anzuzeigen“ ! Nach dem ihm gewährten 
Freijahre werde er „alle und jede bürgerliche Gaben, sie haben Namen, 
wie sie wollen, gern und willig abtragen und bezahlen“ und sich in allen 
Dingen wie einem getreuen Bürger eignet und gebühret erzeigen und 
verhalten.

Der Brief, ausgestellt vom 7. 7. 1783 wurde von Berlin genehmigt 
und diente dem Meister Rademacher 1797 wieder als wertvolles Doku
ment, als er sich entschloß, seiner Nahrung wegen Landmeister in Tre- 
bitsch bei Landsberg zu werden. Das besaß damals 4 Lehnschulzen, 
30 Bauern und 8 Kossäten und hatte eine starke Passage. Alles das 
erschien Feuerherm günstiger als die Tätigkeit in der Stadt Driesen. 
Die Berliner Zentrale hatte nichts gegen seine Umsiedlung, weil Tre- 
bitsch ja eine katastrierte Rademacherstelle zukam. Er brauchte sich 
nicht zum Driesener Gewerke halten, weil man von oben für diese über
lebte Institution nicht mehr viel übrig hatte.

Einen Versicherungsschein hatte sich auch etwas spät der Tischler
meister Gottfr. Schieritz aus Tirschtiegel besorgt und war nach dem 
Netzelande gekommen, um sich in verschiedenen Städten „die Gelegen
heit“ zu besehen zur Niederlassung. Er fand sie in Filehne, wies seinen 
Schein beim Magistrate vor und bekam die darin zugesagten Bene- 
fizien.

Der neue Grundherr von Blankensee war aber mit der Befreiung 
von der Bezahlung des zugesprochenen Bürgerrechtes und der für mehrere 
Jahre von den bürgerlichen Lasten nicht einverstanden, da dergleichen
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bisher nur für kgl. Städte Geltung gehabt hatte. Er wandte sich darum 
1791 in dieser Angelegenheit nach Berlin und berief sich auf die Pri
vilegien, die er doch von der früheren Herrschaft von Sapieha mit
erworben, er bat, da es an Tischlern in seiner Stadt nicht fehlte, den 
Schieritz nach einer kgl. Stadt umzusiedeln, er könne ihn nur behalten, 
wenn im Interesse der Kämmereikasse und seiner Einnahmen sämtliche 
oneras ohne Freijahre gezahlt würden.

Die Bromberger Domänenkammer mußte zugeben, daß hier ein 
Präzedenzfall vorliege, und bat in Berlin um prinzipielle Entscheidung, 
damit in Zukunft keinerlei Irrungen mehr möglich seien. Den Grund
herrn sei bisher keine Verpflichtung auferlegt worden, die produzierten 
Versicherungsscheine ausländischer Professionisten zu respektieren. Es 
sei aber zu erhoffen, daß Blankensee den schon in Filehne etablierten 
Schieritz behalten würde, dem man nur, um die Rechte des Grundherrn 
nicht zu schmälern, Befreiung von der Erwerbung des Meisterrechtes 
und für 3—4 Jahre auch vom Servisgelde zubilligen werde. Von der 
Akzise konnte er nach den bisherigen Übungen im Interesse dieser Kasse 
nicht befreien. In diesem Sinne wurde die Angelegenheit dann auch 
geregelt, so daß Schieritz nicht umgesiedelt zu werden brauchte.

Ü ber einen B rand  in  Lissa 1795
Im  H erbste  des Jahres 1795 w ar in  der F raus täd te r V o rs ta d t 

zu Lissa in  dem Hause der W itw e  M a ria  M agdalena L e i d i g  abends 
ein Feuer entstanden, das gerade n ic h t v ie l Schaden an rich te te . A u f 
den B e rich t darüber an die K am m er in  Posen wurde der zuständige 
S teuerra t von H irsch fe ld  angewiesen, in  Gem einschaft m it dem K a te  
der S tad t nach der Entstehungsursache zu forschen.

Das P ro to ko ll über die Vernehm ungen vo r dem R ate und dem 
S tcue rra t vom  8. Dezember w anderte zu N u tz  und F rom m en der 
Nachlebenden an das B e rline r G ene ra l-D irek to rium , unterschrieben 
von H irsch fe ld , Junk, Kunze, W oyde, S p itz  und  Neum ann.

D ie H ausbes itze rin  w ar, eine geborene R o d e w a l d ,  52 Jahre 
a lt  und  se it 13 Jahre im  W itw enstande  lebend, w ohnte m it  einer 
W itw e  M argarete  L a n g n e r  zusammen. Sie bekundete u n te r ih rem  
E ide, gegen 9 U h r abends habe sie m it ih re r Hausgenossin das ge
meinsame Lager aufgesucht, im  ersten Schlaf w urden beide durch  
den R u f gew eckt: „G e w a lt!  Es is t  Feuer!

In  einer Nebenstube w ohnte der Schwiegersohn der Langner, der, 
wie a lle  ve rhö rten  Personen, ka th . Glaubens, der Zimmergeselle Ig n a tz  
R o e h r  von 58 Jahren wTar. D ie E hefrau E lisabe th  zählte e rs t 23 
Jahre. R o e h r  w ar abends von der A rb e it  gekomm en, h a tte  ka lte  
B u tte rm ilc h  ge trunken  und m ußte da rau f gegen 8 U h r noch a u f den 
A b t r i t t  neben dem Schuppen auf dem H ofe. A u f die Frage, ob er m it  
L ic h t oder m it brennender Tabakspfe ife  gegangen w ar, entgegnete er 
auch u n te r seinem E ide, „d a s  w olle er n ic h t an sich kom m en lassen . 
Ob er seine Tabakspfe ife  „p ro d u z ie re n “ könne? N u r die m it  einem 
Porzellankopfe, die habe er m it ge re tte t, die hölzerne sei m it v e rb ra n n t!
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E r  wäre dann gleich zu B e tt gegangen, während seine h rau  bei L ic h t 
noch gegen 10 U h r an seinem A rbe its rocke  etwas ausgebessert habe 
und  ih n  um  diese Z e it m it dem R ufe  w eckte: „E s  b re n n t im  Schup
p e n '“ E r  habe so fo rt das B e tt und dann eine Lade gere tte t, darüber 
das „Feuergeschre i“  au f der Straße zu machen vergessen.

W e il im  V orve rhö re  manche Zeugen den Roehr belastet ha tten , 
w ar seine Vernehm ung je tz t re ch t au s fü h rlich ; dabei zeigte er sich 
re ch t tem peram entvo ll. E r  m ußte zugeben, daß es zwischen ihm  und 
der S chw iegerm utter öfters zu he ftigen  _ W ortw echse ln  im  Laufe  der 
Z e it gekommen sei, wobei er auch w oh l e inm al geäußert ha tte , es möge 
das G ew itte r dreinschlagen. D ann aber habe er seine H e ftig k e it ab
gebeten und auch Vergebung e rlang t. D ie H ausbesitzerin  ha tte  ih m  
aber des lieben Friedens wegen ge kü n d ig t; w e il die gem ietete W ohnung 
aber noch von einem Juden besetzt w ar, kö n n t er n ic h t ziehen, frei-, 
lie h  h a tte  er keine M ie te  mehr bezahlt.

D ie  S tre itig ke ite n  zwischen Schwiegersohn und S chw iegerm utter 
bes tä tig te  vo r a llem  der Tagelöhner G l a u  g er ,  während der 50jäh- 
rm e A rb e ite r M ichael D o h n k e  sich da rum  nie beküm m ert zu habet* 
angab. D er w ar frü h  am  Abende m it  seiner F rau auf den Boden 
schlafen gegangen und w urde ba ld  von  einem hellen Schein durch 
die Dachlucke geweckt, ra n n te  m it  seinen H abse ligke iten  nach unten, 
wo er schon den auch re ttenden  G lauger tra f.

D er w ar in  seiner Stube durch  das W einen seines Säuglings ge
w eckt w orden und sah den Schuppen sghon in  he llen F lam m en. Auch 
er ha tte  das vorgeschriebene Lärm m achen auf der Straße den andern 
überlassen, um  nu r seine Lade noch in  S icherheit zu bringen. W enn 
er von Roehr auch den Ausspruch gehört ha tte , das Haus möge zu
grunde gehen, w o llte  er ih n  doch n ic h t der bösw illigen  B ra n d s tiftu n g
bezichtigen. , . . , „

E lisabe th  Langner beteuerte dann noch, se it M itta g  sei m  dem 
Ofen ke in  Feuer gewesen, lenk te  den V e rdach t au f Bewohner derselben 
Straße, m it denen die L e it ig  gerade n ic h t g u t stand, und die a lle r
le i Schlechtes von  ih r  redeten. Sie w ar in  erster Ehe m it  einem 
S t  a n t  k  e ve rh e ira te t gewesen.

Z u le tz t wurde der N achbar, der Schuhmacher A n to n  S t e p h a n ,  
vernom m en, der bei e iner W itw e  T h i e l e  wohnte. K r w ar 39 Jahre 
a lt  und  h a tte  noch gearbeitet, als das Feuer ausbrach, das nach seiner 
M einun» nu r im  hölzernen Schornste in des Le itigschcn  Hauses aus
gekom m en sein könne, der W in d  habe die F lam m en dann erst auf
den Schuppen getrieben. , , , .

D ieser M einung schloß sich dann der S teuerra t auch in  seinem 
B e rich t nach Posen an, w o rin  er meldete, daß m an noch gern vo r 
W in te r  bauen wolle, aber nu r Schindelbedachung aufbrm gen könne 
B e rlin  entschied, es ausnahmsweise diesmal zu gestatten, aber daraut 
zu sehen daß der D achstuh l und  die Sparren so fest w ürden, daß

• bei besseren Zeiten das p rinz ip ienm äß ige Ziegeldach die Schindeln
verdrängen könne. Es feh lte  näm lich  in  der Gegend bei der gro en 
B a u tä tig k e it nach dem großen Brande 1790 sehr an Ziegeln. N a tu r- 
lie h  d u rfte  es n ic h t w ieder einen hölzernen, n u r „b e k le ib te n  Schorn-
s te in  im  W ohnhause geben.

A lb e r t K o e r t h ,  B e rlin ,

n ¡ jin



Die auf deutschem Fuß errichteten Regimenter 
der polnischen Kronarmee in Westpreußen 

von 1717 bis 1772.
Nach einem alten Manuscript eingesandt von G. Chr. v. U n ru h .

Von einem geordneten stehenden Heere Polens kann erst seit der 
Regierung des Königs August II .  (1697-1733). und zwar seit dem Jahre 
1717 die Rede sein; Zwar war schon 1699 der Abzug der sächsischen 
Truppen aus Polen und die Feststellung der polnischen Armee auf 8000 
Mann Reiterei und 10 000 Mann Fußvolk in Aussicht genommen worden, 
„ingleichen Sr. kgl. Maj. Garde zu Fuß 800 Mann, der Königin Garde 
600 Mann und 1000 Dragoner, die unter dem Kommando des Generals 
v. Flemming (s. u.) in der Republik Armeen miteinbegriffen sein sollten“ , 
allein der Unruhe in und außer dem Lande war zu viel, als daß der König 
seine zuverlässigeren sächsischen Truppen entbehren mochte. Die Feind
seligkeiten mit Schweden, Russen und Türken und schließlich besonders 
mit den zu der immer dringender geforderten Entfernung der sächsischen 
Regimenter gebildeten Konföderation beschäftigten dieselben reichlich. 
Nachdem aber am 3. November 1716 mit den Konföderierten ein Vergleich
getroffen worden war, der durch den zu Anfang 1717 gehaltenen Reichsg 
tag seine Bestätigung fand, kam es zu einer neuen und festen Einrichtunn 
des polnischen Heerwesens. — Die zwei Teile, Kronland und Litauer 
hatten ihre eignen Heere, deren jedes ihren besonderen Großfeldhern, 
und Unterfeldherrn hatte und wiederum jedes in eingeborene und tremd- 
ländische Truppen, jene ursprünglich nur aus Reiterei, diese haup - 
sächlich aus Fußvolk bestehend. Diese Unterscheidungen wurden bei- 
behalten. Die eingeborenen Truppen behielten die nationale BeW g 
und Bewaffnung und das Kommando polnischer sPra^ e- die fremd
ländischen Truppen ausländischen Autoraments nunmeh m D agoner 
und Fußvolk, zu welchem die Artillerie zahlte, geteilt, wurden " bezug 
auf Bekleidung, Bewaffnung wie meistenteils auch Sprache „auf deutschen
Fuß gestellt.“ *)

iv E rs t u n te r K ö n ig  Stanislaus August, 1766, „e r li t te n  die .Garden 
t- rK i 1 von (ier K rö n -Armee, als von L itauen , einige: Verande-2U F u ß ,so w o W  von  der K rö n  A rm  . von da ab auch d ie gemeinen

&  "S&t Ä Ä
9. O k t.) .
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Die K r o n a r  m e e ward nun folgendermaßen eingerichtet:

I. P o l n i s c h e  T r u p p e n :

Sechs Regimenter:

1. Das Königs-Regiment, enthaltend 4 Husaren- und
20 Panzer-Fahnen ................................................................  1 3 2 5  Mann

. Das Kgl. Prinzen-Regiment, enthaltend 4 Husaren- und 
Í0  Painzer-Fahnen........................       1225

3. Das Kron-Großfeldherrn-Regiment, enthaltend 4 Hu
saren und 19 Panzer-Fahnen ..............................................  1225

4. Das Kron-Unterfeldherrn-Regiment, enthaltend 4 Hu
saren- und 18 Panzer-Fahnen..............................................  1175

5. Das Königs-Regiment der leichten Fahnen (5) ..........  650
6. Das Kronherrn-Feldherrn-Regiment der leichten

Fahnen (9)     450

II. D e u t s c h e  T r u p p e n .

a) D r a g o n e r :

1. Garde des Königs unter Kommando des Stallmeisters
von Litauen ....................   1000 Mann

2. Garde der Königin unter Kommando des Kron-Käm-
merers............................................................................................  500 ,,

3. Garde des Prinzen unter Kommando des Oberst Schach
mann ......  500

4. Regiment des Kron-Großfeldherrn unter Kommando des
General Granowski................................................................. 500

5. Regiment des Kron-Unterfeldherrn unter Kommando
des Generals Kasenau ........................................................  500

6. Regiment des Kron-Untertafeldeckers unter Kommando
des General Geschkau ....................    500

7. Regiment des Oberst Prebendau ...................................... 500

'
b) I n f a n t e r i e ,

1. Garde des Königs unter Kommando des Oberst Grze
gorzewski ..............................................; ................................ 3000 Mann

2. Garde der Königin unter Kommando des Generals Graf
Flemming............................................   1000 ,,

3. Garde des Prinzen unter Kommando des Stallmeisters
von L itauen .....................................................................1___  1000

4. Regiment des Kron-Großfeldherrn unter Kommando des
Brigadiers Rappe ......................     850 ,y

5. Regiment des Kron-Generalfeldzeugm.eisters ................. 850

Übertrag 17 650 Mann
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Übertrag 17 650 Mann
H e y  d u c k e n .

des Kron-Großfeldherrn ..................................................   150 Mann
des Kron-Großmarschalls .......... ................................................  150 ,,
des K ron-U n te rfe ldhe rrn .............................................................. 100

zusammen 18 050 Mann2)

Diese Zahlen wurden jedoch bei der endgültigen E inrichtung nicht 
immer festgehalten. So hatten die Krön-Infanterie-Regimenter ,,Kö
nigin“  und , .Prinz“  u. a. (nur etwa die Hälfte der obengenannten Stärke, 
daher die Errichtung eines neuen Infanterie-Regiments d e u t s c h e r )  
R ichtung i. J. 1726, nämlich des sog. Hufen-Regiments, nicht eine Armee- 
Vermehrung über die 1716 angestrebte Stärke bedeutet.

Die zur Erhaltung eines stehenden Heeres fruchtbarste E inrichtung 
war, daß man fü r regelmäßige und völlige Besoldung des Heeres durch
greifende Fürsorge tra f. Die Soldverhältnisse waren bisher jämmerlicher 
gewesen. Eine 1697 erschienene ,,Beschreibung des Königreich Polens“  
g ib t folgende Schilderung: ,,Man bezahlt die poln. Truppen nicht wö
chentlich oder monatlich, ja n icht alle sechs Monate, und man kann 
wohl sagen, daß man ihnen oftmal gar nichts g ibt. Wenn die Soldaten 
bei der Armee sind, so erhalten sie sich von Krautwurzeln, Früchten, 
die sie in den Wäldern finden, und von Pferdefleisch, wenn sie dergleichen 
haben können, denn in Polen ist es nicht gebräuchlich, ihnen Commiß- 
brod zu geben. Also lassen die Offiziere ihnen selbst ihren Unterhalt 
schaffen, so gut sie können. Und gleichwie der größte Teil vom Hunger 
und Elend s tirb t und verschmachtet, also ist auch kein Wunder, daß 
man alle Jahre eine zweite Armee aufrichten muß. — Die Offiziere werden 
nur alle zwei Jahre und oftmals nur alle zwei Jahre bezahlt. Zu solchem 
Ende w ird  eine Commission an einem von dem Hof entlegenen O rt ver
sammelt, weil k ra ft einer Verordnung von dem Reichstage die Könige 
den Commissarien, welche zur Bezahlung der Soldaten gehalten werden, 
n icht beiwohnen sollen, obgleich alles dabei in des Königs Namen ge
schieht und vorgeht. Die von der Reichsversammlung abgeordneten 
Commissarien regulieren die Bezahlung aller Offiziere. Gemeiniglich 
w ird  ihnen, absonderlich den Fremden, ein Teil davon abgezogen, und 
man kann sagen, daß dieses m it einigem Rechte geschehe, weil sie fast 
nichts aufgewendet haben, ihre Compagnien in Stand zu erhalten, da 
doch die Commission m it ihnen eine solche Rechnung macht, als ob sie 
die Soldaten auf ihre Kosten unterhalten hätten. Und auf diese Weise 
sind die Dienste in Polen gut fü r die Offiziere, wenn selbige einmal zur

-) Diese 18 500 M ann der K ronarm ee nebst 6000 M ann der L i 
tauischen bei einem Reiche von  13 500 Q uadra tm e ilen ! — . F rie d rich  
W ilh e lm  I  von Preußen h a tte  schon 1718 ein Heer von 60 000 M ann 
und  h in te rlie ß  es über 70 000 M ann s ta rk  bei 2197 Q uadratm eilen.
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Hauptmannsstelle gelangt und im Stande sind, daß sie einige Zeit lang 
auf ihre Bezahlung warten können, ö fte r w ird die Armee nur alle zwei 
Jahre bezahlt. Es ereignen sich auch Zeiten, daß man dieselben wegen 

Mangel an Geld nicht bezahlen kann usw.“ .

Im Jahre 1716 wurde Preußen eine Armeesteuer, die sogenannte 
K r a s n o s t a v s c h e  Quartale, nämlich ein Teil von früheren rück
ständigem Solde, dessentwegen 1716 m it der konföderierten Armee Be
rechnung geschehen war, m it Übergehung der Landesrechte, nach denen 
erst die Einwilligung der Stände einzuholen war, auferlegt. Nach
gehende Beschwerden sowie auch die Bemühungen um Minderung 
der Krasnostavschen Gelder, hatte keinen Erfolg. Hie Städte brachten 
nur ihren Ante il durch eine Kopfsteuer zusammen, die königlichen, geist
lichen und adeligen Güter auf eine beliebige A rt. Der Schatzmeister 
Preußens aber hatte an der ganzen Summe einen Groschen vom Gulden 
zu beanspruchen.

Ohne die E inw illigung des preuß. Landtages nachzusuchen, erhielt 
nun auch ein Teil der Kronarmee in Preußen Standquartiere. —

Wenn man nun bedenkt, daß die ganze neue Armeeinrichtung ge
troffen war „d a m it wieder allen sowohl innerlichen als ä u ß e r 1 i c h e n 
Anfa ll eine völlige und w irkliche Sicherheit vor die Majestät und Freiheit 
vorhanden sei“ , so muß man allerdings staunen, wie die ganze West
grenze Preußens bis an die Weichsel auch je tz t noch ganz ohne M ilitä r 
gelassen wurde, (Danzig im Norden der Provinz hie lt nur zu seinem 
eigenen Schutze seine Stadtsoldaten) und nur auf der rechten Weichsel- 
Seite ein einziges nie sehr starkes Infanterie-Regiment nach Elbing, ein 
ebenso schwaches Dragoner-Regiment nach Graüdenz und nach I hör n 
ein drei Kompagnien starkes Kommando der Kron-Garde gelegt wurde, 
da doch der preußische Nachbar m it einem so viel stärkerem 1 leere die 
Provinz von zwei Seiten bedrohte. Elbing wurde vor allen Dingen des
wegen m it Garnison bedacht, weil sein Territorium  von kgl. preußischen 
Truppen besetzt gehalten wurde, da Polen die im Bromberger Vergleiche 
von 1657 versprochenen 40 000 Taler n icht zahlte, und man einem neuen 
Versuche, sich der Stadt selbst zu bemächtigen, Vorbeugen wollte. Die 
Städte selbst aber hatten an diesem anscheinenden Schutz wenig Ge
fallen. Elbing trug  die Last bei seinem Reichtum noch am leichtesten, 
Graüdenz machte fortwährend Anstrengungen, den ihm auferlegten Stab 
des Prinz Dragoner-Regiments wieder los zu werden, und Thorn jubelte, 
als ihm endlich 1739 das Kommando Kron-Garde wieder abgenommen 
wurde.

Gegen einen ernstlichen A ngriff von außen war die Provinz m it 
dieser geringen Truppenzahl (die in Elbing, Graüdenz und lho rn  zu
sammen noch n icht 1000 Mann betrug,) nicht bewahrt. Die polnischen 
Besatzungen konnten daher auch nichts anderes tun als sich zurückzu
ziehen, als die Russen im Siebenjährigen Kriege auch Westpreußen zu 
besetzen fü r gut befanden, und ferner als König Friedrich 11. die Besitz
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ergreifung des poln. Westpreußens ausführte. Die einzigen Kriegstaten 
aber in Preußen, die von polnischen Truppen geschahen, (1743) sind 
unglückliche gewesen. Der Versuch, den Oberst S t e i n f l i e ß  m it 
dem litauischen Regiment P o c i e j machte, bei Graudenz einem 
russischen Korps den Weg nach Danzig zu verlegen, gelang wohl als es 
sich nur um die kleine russische Avantgarde handelte, erwies sich aber 
sofort als nutzlos, als das russische Hauptkorps nachrückte. Bei Schweiz 
aber wurde der Czersker Kastellan gleich zurückgeworfen und der 
schlimme Ausgang des größeren Gefechtes bei W i t  s c h e  t  s c h  1 n , 
Kreis Neustadt an der pommerschen Grenze am 20. A p ril 1734, besiegelte 
das Schicksal der Entlastungsversuche vollends. Danzigs Besatzung, 
soweit sie aus polnischen Truppen bestand, hat bei dem Ausfall gegen 
Plehnendorf am 10. März so wenig als im  Gefecht bei Ohra am 19. Marz 
und bei dem Ausfall zugunsten der Franzosen am 9. Juni Stand gehalten 
und mußte im Ju li, da die Stadt sich den Russen ergab, das Gewehr 
strecken. — In den der 1. Teilung Polens vorangegangenen Konfoderations- 
kriegen war Polnisch-Preußen bis auf E lbing und seit 1269 auch Marien
burg, ohne daß die dort stehenden Soldaten mehr als nur zur Sicherheit 
dieser Städte dienten, von Regierungstruppen ganz entblößt und die 
fanatischen Haufen der Konföderierten übten ih r Schreckensgewerbe in 
Pommerellen wie im Michelauer Lande (Strasburger und Löbauer Kreis) 
nach ihres Herzens Lust, wo sie nicht durch nachsetzende russ. Truppen 
gestört wurden.

4 Geburtsbriefe aus Obersitz, Kr. Samter )

M itg e te ilt  von D r. S c h o b e r .

Das S täd tchen  O b e r  s i  t  z (k  o) a. d. W arthe , schon 1458 als 
S ta d t bezeugt, w urde  1638 fü r  deutsche p ro testan tische  E inw ande re r 
neu gegründet. So sind  die 4 nach ih re m  s ippenkundhchen  Gehalt: h ie r 
ausgewerteten G eburtsb rie fe  aus den Jahren 169o, 1725 (2) und 17 
in  deutscher Sprache geschrieben und  zeugen von  deutschen Menschern 
Da die K irch e n bü ch e r e rst m it  dem J. 1737 e rs e tz e n , werden die von  
ihnen  aufgehe llten  Zusammenhänge gelegentlich von - u zen 

können .
1 1695 Jan. 4.

1. Steuer George; * O be rs itzko ;
2. f  Steuer E lias , B g r. u. In w o h n e r, Ob.
3. Glubsch M arga re the ;
4. |  Steuer Jerem ias, B ü rge rm e is te r, Ob

) H e im a ta rc h iv  F ra u s ta d t.
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5. Mecke U rsu la 1;
6. f  Glubsch C hris toph , M ü lle r au f der Sajonscher M ühle  [v e r

m u tlic h : Za j^czkow o, K r . S a m te r ];
7. Reich M argare the .
Zeugen: H . M e lch io r Schendel, R a tsve rw a n d te r, u. A dam  Breden- 

feldt, beide B gr., O bers itzko , S tadtsiegel, UV. F rie d ric h  Fneben, B u rg e i
m eister.

2. 1725 Dez. 31.
1. Kärgel C hris toph ; * O bers itzko  2. 8 1720;
2. Kärgel C hris toph , vo rnehm . B g r. u. Züchnerä ltester, Ob.;
3. Schmied Dorothea;
4. f  Kärgel D a v id , vo rnehm . B g r. u. Le inw eberä lteste r, W ro n ke ;
5. Schendel C atharina , K ü rschne rs toch te r, W ro n ke ;
6. f  Schmied B en jam in , v o rn e h m .B g r. u .T u c h m .-Ä lte s te r , W ronke ;
7. Bartosch A nna, Tuchm acherstoch te r, W ronke .
P a ten : H . Joh. C h ris toph  Scholtz, C anto r, u. H . C h ris toph  Jäckel, 

vo rnehm . B g r., T uchm . u. G erich tsve rw and te r, beide O bers itzko .
Z eug en : H . C hris toph  Lange, vo rnehm . B g r., H u f-  u. W a ffe n 

schm ied u. R a tsve rw and te r, u. H . D anie l Schwermer, vo rn e h in  Bgr. 
u. Züchnerä ltes te r, beide O bers itzko . S tadtsiegel. I  .: M a r tin  Wende, 
Proconsul.

3. 1725 Dez. 31.
1. K ä rge l D a n ie l; * O bers itzko  4 .1 .1717; H a lb b ru d e r des C hris toph  ; 

Z ü ch n e r;
2. Kärgel C hris toph , vo rnehm , B g r, u. Z üchnerä lteste r, O b.;
3. Fritzsch C atha rina ;
4. f  Kärgel D a v id , vo rnehm . B g r. u. Le inw eberä lteste r, W ronke ;
5. Schendel C a tha rina ;
6. f  Fritzsch George, E rb m ü lle r  au f der S tad tm üh le , O b .;
7. Wiese M aria , Jaroczewo [Jaraczew o, K r .  Ja ro tsch in ],

Zeugen (u. P a ten ): d ieselben w ie u n te r K r . 2.
S tadtsiegel. U . : M a r tin  Wende, Proconsul.
O bers itzko , 1744 Sept, 24, ste llen die Ä ltes ten  der Züchner, H e in rich  

Zöllner und Joh. H e in rich  Droscht [? ], dem D an ie l Kärgel, der am 
20. 2. 1727 fre igesprochen w orden is t, einen G esellenbrief aus.

4. 1744 Mai 16.
1. Mühlbach C h ris tia n ; * O bers itzko ;
2. Mühlbach, George, B g r. u. Z im m erm ann, Ob.;
3. Frune M a ria ;
4. Mühlbach M ath ias, G ä rtne r, W unsch rig  [?] ;
5. Schultz, E lisa b e th ;
6. Frune, E lias , Z im m erm ann, Landsberg  [a. W .];
7. Schultz E lisabe th , Seeren [K r .  O ststernberg].
Zeugen: H . M a r tin  Spickermann, R a tsye rw a n d te r, u. H . S igm undt 

Grund, B g r. u. Schuhm acher, beide O bersitzko.
Stadtsiegel. U. : Samuel Krug, B ürge rm e is te r, G o ttlo b  Lobitz, 

K o ta riu s .
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Namenweiser.

D ie Z iffe rn  bezeichnen die N um m ern  der G eburtsbrie fe .

B a rtosch  2 
B re d e n fe ld t 1 
D ro sch t f ?] 3 
F rieben  1 
F ritzsch  3 
F in n e  4 
G lubsch 1 
G rund  4 
Jäckel 2

K ä rge l 2, 3 
K ru g  4 
Lange 2 
L o b itz  4 
Mecke 1 
M üh lbach 4 
Reich 1
Schendel 1, 2, 3 
Schm ied 2

Scholtz 2 
S chu ltz  4 
Schwer mer 2 
Sp icker m ann 4 
Steuer 1 
W ende 2, 3 
Wiese 3 
Z ö llne r 3

Innungsbriefe aus Sarne, Kr. Ra witsch
M itg e te ilt  von  D r. S c h o b e r .

Auch aus dem kle inen S täd tchen  S a r n e  (G ründungsu rkunde  
von  1407, N ov. 11) s ind unserem H e im a ta rch iv  einige Innungsb rie fe  
überkom m en; deren s ippenkund liche r G eha lt der E rw ähnung  w e rt e r
scheint. D ie beiden G eburtsbrie fe  s ind  vom  S tadtschre iber vo llzogen; 
d ie d re i L e h rb rie fe  en tstam m en der Lade der Züchnerinnung  *)

I. Geburtsbriefe. 
1. 1704 M ai 29.

1. Maria Brauncke, ka th .;
2. C hris toph  Brauncke, B gr. u. W in d m ü lle r —  O bera lteste r, b . ,
3. D oro thea Schmied;
4. George Brauncke, B gr. u. W in d m ü lle r, S .;
5. D o ro thea  Wängler;
6. M a r tin  Schmied, B gr. u. A ckersm ann, S.;
7. C a tha rina  Käschner.

Zeugen: (auch P a te n ): F rie d rich  Langner, Schneider, und  M atteus 
Bancke, W in d m ü lle r, beide B g r. Sarne.

S tadtsiegel. U. : F ranciscus Joannes Sulkowsbi, N ota rius  Ju ra tus  
Sarnens.

2. 1761 Jan. 9. (Sarnau)

Züchner u. Le inw eber, S .;1. George Weichert; * Sarne;
2. t  Geo. E rn s t Weichert, B g r.,
3. A nna M aria  Niepei; , Q .
4. f  F rie d rich  Weichert, B g r.; Züchner u. Leinw eber,
5. E lisabe th  Leiffer; , Q .
6. f  M atheus Niepel, B gr., Züchner u. Leinw eber, b .,
7. E va  Purmann. ,
Zeugen: F rie d rich  Müller, M ü lle r, und Geo. Sommer, Züchner u.

“ " S i d S ä / T h  A dam  Dabrowicz.
N o ta riu s  Ju ra tus  Sarnoviens. u tnusque  OlUc .

*) S. W arschauer S. 226 f.
12
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I I .  Lehrbriefe.*)
1767 Eebr. 24. (Sarnau).

Geo. Ernst Weichert.
L e h rm s tr . : M atteas [ ! ]  Nipel L e h rze it 25. 1. 1761— 25. 1. 1764. 
Gewerkssiegel der Züchner. U . : Joh. Weichert, C hris toph  Jocks, 

Andreas Teige, Geo. Sommer, Zechschreiber Samuel Kühnast.

4. 1770 Juni 19. (Sarnau).
Andreas Langner.

L e h rm s tr. : D er V a te r Casper L . ;  fre igespr. 22. 10. 1768. 
Gewerkssiegel. U .: Andreas Teige, O berä lteste r; M a tthäus  Trutz, 

Colleg; Samuel Kinast, B a lthasa r Sommer, C hris toph  Josch [-Jocks ], 
G o ttlie b  Baumgart.

5. 1770 Dez. 17.
Casper Langner, Bgr. n. Züchner, S.

L e h rm s tr. : Der V a te r Casper , /L - , <*, Qewerkssiegel. U. : D ieselben 
w ie  N r. 4.
i ■ 1 '• 1 >1 . 1 ' ' ' J  i ; ' I M •

: :■ ; Namenwei ser .
D ie

Baneke 1 
B a u m g a rt 4 
B rauncke  1 
D abrow icz 2 
Jocks 3, 4 
K äschner 1 
K ühnas t, K in a s t 3

Z iffe rn  bezeichrièiji xliè Nuu tnm ern  der B rie fe .
Langner 1, .4, 
L e iffe r 2 
M ü lle r 2 
N i(e)pel 2, 3 
Burm anin 2 
S adzikow ski 2 
Schm ied 1,

Sommer 2, 3, 
S u lkow ski 1 
Teige 3, 4 
T ru tz  4 
W äng ler 1 
W e iche rt 2, 3

*) E in  Züchner M atthes Flegel aus S. w urde B g r. in  F ra u s ta d t am 
17. 9. 1681.

'.! . ' •!

i j .



Eine V ie r-F a m ilie n -C h ro n ik  aus Raw itsch
M itgeteilt von G e o r g  S c h u l z  - Posen,

V o r w o r t .

Gerade zur rechten Zeit, nämlich zum 300jährigen Bestehen der 
Stadt Rawitsch (gegr. 1638) ist im  A rch iv der dortigen ev. Kirche eine 
Chronik aufgefunden worden, die im Rahmen der Geschicke von vier 
Familien nicht nur mancherlei wichtige Ereignisse aus der Geschichte 
der Stadt, sondern auch darüber hinaus die w irtschaftlichen und ku ltu 
rellen Zustände des Deutschtums im Posener Lande vom 17. bis zum 
19, Jahrhundert widerspiegelt.

Verfasser der Chronik ist der Rawitscher Bürger, und Tuchscher
meister Karl Gottlob Benjamin Warncke, Als er die Chronik 1821 zu
sammenstellte, war er 28 Jahre alt und noch unvermählt. Kurz zuvor 
war sein Vater gestorben, und diesem Vater verdankte die Familie alles. 
Denn aus sehr bescheidenen Anfängen hat er sich durch unermüdlichen 
Fleiß zu einer geachteten Stellung emporgearbeitet, hat durch seine 
Frau, die einzige Tochter des Tuchmachermeisters K lam pt, Anschluß 
an die Tuchpiacherkreise der Stadt gewonnen und muß zu einem gewissen 
Wohlstand gelangt sein, so daß er seinem Sohne ein nicht unbeträcht
liches Erbe an Ansehen und Vermögen hinterlassen und seine Tochter 
m it einem der ersten Bürger der Stadt, dem Ratsherrn Jacobi, dem Sohne 
des ehemaligen Hauptpastors der Rawitscher Gemeinde, vermählen konnte.

Der Vater des Chronisten, der Tuchschermeister G ottfried Warncke, 
war als Geselle weit in der W elt herumgekommen, hatte über seine Er
lebnisse Aufzeichnungen gemacht und mag auch vieles seinem Sohne 
mündlich berichtet haben. Die M utter hatte die Überlieferungen der 
Familien K lam pt und Kupke treulich bewahrt, und durch seine Schwester 
stand der Chronist in verwandtschaftlichen Beziehungen zu den Jacobis, 
die ebenfalls auf eine beinahe 200jährige Trad ition  zurückschauen konnten, 
so daß ihm ein reichhaltiges Quellenmaterial zur Verfügung stand.

Von der Höhe, die der Vater erreicht hatte, schaut nun der Sohn 
in seiner Chronik noch einmal auf den langsamen und mühseligen An
stieg seiner Familie herab. Ob er dabei geahnt hat, daß fü r ihn bereits 
die Schicksalswende eingetreten war?. Vielleicht hat er deswegen zur 
Feder gegriffen, um aus der Betrachtung der Vergangenheit K ra ft und 
Hoffnung fü r die trübe Gegenwart und die vö llig  dunkle Zukunft zu schöpfen.

Denn seit dem Wiener Kongreß (1815) hatte sich die Lage des Tuch
machergewerbes im Posener Lande grundsätzlich geändert. Rußland

12*
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hatte an seiner neuen Westgrenze eine gewaltige Zollmauer errichtet 
und damit seinen weiten Absatzmarkt fü r die Erzeugnisse der Posener 
Tuchmacherei gesperrt. Während Rawitsch im Jahre 1809 gegen 350 
Tuchmacher nebst 1800 Gesellen und Lehrlingen zählte, waren es 1817 
nur noch 273. Im Jahre 1821 hatte sich die Zahl der selbständig tätigen 
Meister bereits auf 36 gesenkt, und 1828 konnten von 200 Meistern nur 18 
ihre Gewerbe selbständig betreiben, die übrigen waren entweder nach Kon
greßpolen abgewandert, wo sie die dortige Tuchindustrie aufbauen halfen, 
oder ernährten sich kümmerlich durch allerhand Nebenbeschäftigungen.1)

Dieser katastrophale Verfall der Tuchmacherei bereitete auch der 
Familie Warncke in Rawitsch einen langsamen Untergang. Wenn man 
auch nichts Näheres weiß, so verraten die nackten Tatsachen der 
Kirchenbücher doch genug darüber. Der Chronist zehrte von dem Erbe 
seines Vaters und starb 1869 im A lter von fast 76 Jahren, und m it seinem 
Sohne, dem W attefabrikanten Karl Ferdinand Robert, sank der letzte 
Rawitscher Warncke 1885 ins Grab, denn seine Ehe blieb außer einem 
1872 to t geborenen Söhnchen kinderlos.

Betrachtet man von der Chronik her dies tragische Ende, so findet 
man die altbekannte Regel bestätigt, daß sich städtische Familien selten 
länger als in drei Geschlechterfolgen halten; denn die beruflichen Grund
lagen städtischer Familien sind viel zu sehr den Erschütterungen aus
gesetzt, die die jeweilige wirtschaftliche oder politische K onjunktur m it 
sich bringt. Entweder gehen solche Familien völlig  unter, wie die Ra
witscher Warnckes, oder sie zerflattern in alle Winde, ohne in der ur
sprünglichen Heimat eine Spur zu hinterlassen, wie man das bei der 
Familie Jacobi feststellen kann. —

Die Chronik möge als ein Beispiel dafür angesehen werden, wie 
man vor mehr denn hundert Jahren Ahnen- und Familienforschung 
trieb, eine Kunst, die uns im individualistischen 19. Jahrhundert ver
lorenging, je tz t aber zu unserm völkischen Heile wiedererweckt worden ist.

Der Stil ist wegen der Verschiedenartigkeit der Quellen nicht ein
heitlich. Während die Geschichte der Familien Warncke, Kupke, K lam pt 
im echten Volkston gehalten ist, wobei es manchmal auf einen Schnitzer 
nicht ankommt, stelzt der Zaborowoer Pastor Jacobi im hohen Barock
s til einher und wagt aus übergroßer Devotion das W örtlein „ ic h “  meist 
gar nicht niederzuschreiben.

Die Rechtschreibung ist entsprechend dem Original, das 91 O ktav
seiten faßt, beibehalten worden, nur die Zeichensetzung, die oft ganz 
feh lt, ist dem Sinne nach so gestaltet worden, daß der Text übersichtlicher 
und dam it lesbarer w ird.

Des besseren Verständnisses wegen seien die Stämme der Familien 
Warncke und Jacobi auf Grund der Chronik und der Kirchenbücher 
hinzugefügt.

Für die Erläuterung der medizinischen Fachausdrücke sei Her n 
Dr. Pissarek Posen auch an dieser Stelle aufrichtiger Dank gesagt.

1) Merschei, 200 Jahre Geschichte der S tad t R aw itsch  S. 493 ff .
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Lebenslauf und Herkommen 
von

vier Familien, wie auch das M e r k 
würdigste derselben,

die zwar aus entfernten Gegenden waren, 
sich aber

durch eine lange Reihe von Jahren 
hier

in Rawitsch sehr nahe Verwandt wurden.

Gesammelt und zusammengetragen (aus alten hinterlassenen Schriften) 
durch Karl Gottlob Benjamin Warncke 

Rawitsch 1821.

Lebenslauf und Herkommen der Fam ilie W arncke.
Zu Ende des 16. und zu Anfänge des 17. Jahrhunderts lebte m 

häuslicher, stiller Zufriedenheit, entfernt von dem großen Gewuh e der 
Welt Herr M a ta e u s  Warncke, Privilegierter Freyschulze in Stieglitz 
bei Charnikow in Groß-Pohlen, und seine Ehr- und Tugendsan e Frau 
hieß C a th a r in a , eine geborene M ik la y e n ,  eines Bürgers Tochter aus / aß, 
m it selbiger lebte er zufrieden, und die Geschichte der Groß-Eltern er 
wähnt nur einen Sohn, m it dem sie die Vorsicht m ihrer Ehe beschenkte 
welcher in einigen Tagen nach seiner Geburth in der Taute der Namen 
Jacob  erhielt. Er wurde von Jugend auf in der Chnsthch g ^  
Lutherischen Religion erzogen, und zu allem gu ei g Vater und 
selbige heilige Religion gebietet und verlangt. Denn e 
M utter waren auch derselben Religion zugethan. Als J  
in männliches A lter tra t, verheiratete er sich m it der E h r-u n d  Fügend^ 

begabten Jungfer A n n a  Im m in ,  aus Stieglitz gebunvJ s nden s ta tt ge- 
dieser Zeit fü r eine Veränderung m
funden habe, oder ob derselbe mehrere Geschw^ter gehabt hat„d  ^

S " n  i t r  E h e w e l c h e r T n  der"’“heiligen Taufe den Namen 
l Ä S f  De, gedachte Jacob Warncke wird auch als Ackersmann
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u nd f Gerichts-Assessor in Stieglitz genannt. Die Eltern des Martin 
Warncke ließen es sich angelegen seyn, ihren Sohn zu allem guten zu 
erziehen und ihn frühzeitig zur Evangelisch Lutherischen Religion zu 
halten.

Als er das männliche A lter erreicht hatte, verheiratete er sich m it 
Jungfer Elisabeth Limpin, aus Stieglitz gebürtig. In dieser Ehe lebte er 
als Einwohner und Ackersmann in Stieglitz zufrieden, und nur ein Sohn 
ist uns bewußt, der in dieser Ehe das Licht der W elt erblickte, welcher 
in der heiligen Taufe den Namen Michael erhielt. Allem Vermuthen nach 
müssen mehrere Kinder in dieser Ehe gewesen seyn, weil der Michael 
Warncke, als ihn seine Eltern zu allem guten in der Lutherischen Religion 
erzogen, nicht dem Berufe seines Vaters folgte, als er heranwuchs, sondern 
das Schuhmacherhandwerk erlernte. Nachdem seine Lehrjahre beendigt 
waren, und er eine Zeit lang Geselle gewesen ward, so wurde er Meister 
in Charnikow, wo er auch gelernt hatte, nahm aber zu seinem Wohnorte 
Stieglitz, seinen Geburtsort. Gleich darauf verheiratete er sich m it Jungfer 
Christina, eine geborene Schulzin, des Herrn Matias Schulze, gewesener 
Einwohner und Böttchermeister in Stieglitz, und ihre Mutter, die ehr- 
und tugendsame Frau Anna, eine geborene Reichin, eines Tuchmachers 
Tochter aus Schoenlanke. Ihr Großvater ist gewesen der Ehrengeachtete 
Johann Schulze,-gewesener Einwohner und Ackersmann in Schoenlanke, 
ihre Großmutter die Ehr- und Tugendsame Frau Erdmutha, eine geborene 
Micklayin, eines Ackersmanns Tochter aus Stieglitz. Ihr Urgroß-Vater 
ist gewesen der weiland Ehrengeachtete Martin Schulze, gewesener Frey
gesessener in Schoenlanke, und die Urgroßmutter die weiland Ehr- und 
Tugendsame Frau Sophia, eine geborene Modelskin, eines Schneiders 
Tochter aus der Behle.

Der gedachte Michael Warncke erzeugte m it seiner Ehefrau Christina 
Warncke mehrere Söhne, als Martin, Andreas, Gottfried, geboren 1749, 
den 6. Januar, Michael und Daniel Warncke.

Martin Warncke erlernte das Schuhmacherhandwerk und war der 
Elteste von seinen übrigen Brüdern, verheiratete sich im männlichen 
A lter und wohnte zu Runo, hatte auch die Gerberei m iterlernt und be
trieb  sie auch, hatte sich dabei großen innerlichen Schaden zugefügt, 
und so kränkelte er schon, als [einmal] i Orte nicht weit von ihm Feuer 
herauskam, und er sogleich auf das nächste Haus stieg, um es vom Flug- 
Feuer zu retten, fiel aber herunter, schlug sich hart, und seine alte K rank
heit, der Blutsturz, fand sich wieder ein, und so mußte er nach dem 
Willen der Vorsehung in der Blüthe seiner Jahre nach einer kurzen 
Krankheit in die Ewigkeit hinüberschlummern. Noch nicht 2 Jahre 
verheiratet war er gewesen, und hinterließ keine Kinder. Durch die 
Rechte wurde aber das Erbe, welches größtentheils an seine Brüder 
fallen sollte, so gedreht, daß (ob die W itwe gleich vermögend war) von 
den Brüdern doch nur jeder 2 Rthl. erbte.

Der zweite Sohn hieß Michael Warncke und erlernte das Tuchmacher- 
Handwerk, wie er heranwuchs. Nachdem er seine Lehrjahre beendigt 
hatte und er eine Zeit lang Geselle gewesen war, wurde er Meister, ver
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heiratete sich in einiger Zeit und wählte Runo zu seinem immerwähren
den Aufenthalts-Orte. Er lebte hier eine Zeit lang in einer zufriedenen 
Ehe, und diese Ehe war gesegnet mit Söhnen und Töchtern, starb aber 
in den besten Jahren seines Lebens an einer kurzen Krankheit.

Der dritte Sohn hieß Gottfried Warncke, wurde geboren den 6 . Ja
nuar 1749. Seine Tauf-Pathen sind gewesen Mikolai Zarragesky, Bürger 
und Schuhmachermeister in Charnikow und die Ehr- und Tugendsame 
Frau Catharina, verehelichte Sieperin. Schon von Kindheit an, kann 
derselbe mit Recht sagen, wollte das Schicksahl ihm nicht wohl; denn 
seine Eltern waren durch viele Schicksale arm geworden. Schon der 
30jährige Krieg hatte der Familie Warncke viele Wunden geschlagen, 
die nicht verharrscht waren, und der 7jährige Krieg nahm ihr das voll
ends, durch die viele Rußische Einquartierung, die alle Tage war und 
welche die viele Monathe dastanden, absonderlich die Kosaken, die es 
sich angelegen sein ließen, Gänse, Hüner, Enten und junge Schweine, 
auch wohl Schafe auf ihren Picken fortzutragen. Als ein Knabe verlor 
der Gottfried Warncke seinen Vater; nun mußte er durch Dienen bei 
andern reichen Bauern seyn Brodt erwerben, indem die Mutter als W itt- 
frau die andern beiden Söhne ernähren mußte. Nachdem er das erste
mahl zum heiligen Abendmahle gegangen war, kam er zu einem Tuch- 
scherineister Herrn Fest in Charnikow, in Dienst, um daselbst die kleineren 
Arbeiten zu machen. Da Herr Fest sähe, daß der Gottfried W treu, 
fleußig, folgsam war, so redete er ihm zu, er sollte das luchscherer- 
Handwerk erlernen, wozu auch derselbe große Lust bezeugte, und diese 
Anforderung bejahte, welches auch beym ersten Quartal des löblichen 
Tuchschergewerks ins Werk gesetzt wurde, und der Gottfried Waincke 
als ein Lehrbursche des Herrn Fest das Tuchschererhandwerk zu er
lernen auf 4 Jahre eingeschrieben wurde. Während dem hatte sich seine 
Mutter wieder verheiratet mit einem Ackermann zu Stieglitz, namens 
Schulz der ein braver, rechtschaffener Vater zu seinen Stiefsöhnen war, 
an den der gedachte Gottfried Warncke und die übrigen Bruderjt'd. 
mahl mit Achtung und Liebe seiner gedachten Er unierstutzt«. s* ne 
Stiefsöhne auf alle ihm mögliche Art und machte ihnen v ‘ ,, b r 
unerwartete Freuden. In seiner Lehre hatte er zwar keine . ■
an seinem Lehrmeister einen scharfen Mann; aus den f  J 
wurden ihrer beynahe 5 Jahre. Merkwürdig ist noCh dies cs der Her 
Fest hatte einen erwachsenen Sohn, welcher e in  leidenschaftlicher Freunc 
Ser Jagd war. An einem heiligen ersten Pfingsttage kam eine alte Frau
und meldete dem Herrn Fest junior, daß wdde E n t e w^¿r  Herr 
wären Er ging sogleich mit Begleitung des Hundes. Aber weder Herr 
Fest noch seyn Hund sind wiedergekommen. Man hat bloß einen Schub 
gehört Da er nicht kam, hat man anfangen ihn zu suchen aber we 
seinen Körper noch des Hundes gefunden, sondern er ist aut immer ver-

l0hrLWährend der Lehre des Gottfried Warncke war auch so ein kalter 
Winter - an dem heiligen Dreikönigstage schlug er mit seinem Lehrmeister 
Tuche an welcher Rahmgarten dicht an der Netze war; wahrend dem
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Anschlägen schlug ein Blitzstrahl in die Netze, und nach diesem Natur- 
ereigniß folgte 'sehr strenge Kälte.

Nach verflossener Lehrzeit wurde der Gottfried Warncke Geselle 
und nannte sich von C h a rn ik o w , ging auch nach einiger Zeit darauf in 
die Fremde, solches geschähe im Jahre 1773, ehe die Preußische Regierung 
die Kantons eingerichtet hatte.

Der Gottfried Warncke nahm nun seinen Weg auf blieb dort 
in einer neu angelegten Fabrik von einem Kaufmann in der Arbeit, und 
war ein gantzes Jahr daselbst. Von da nahm er seinen Weg auf Schwibus,
2 Meilen entfernt, blieb hierselbst wieder 3 Wochen in Arbeit. Nahm 
seinen Marsch auf Züllichau, 2 Meilen, von da auf K a rg e , wieder 2 Meilen, 
von da auf Lissa in Groß-Pohlen, 6 Meilen; von da auf B o ja n o w c  2 Meilen, 
von da auf Rawitsch wieder 2 Meilen. Hier blieb derselbe wieder in Arbeit 
bei dem Tuchscherermeister Erichsohn, war daselbst 38 Wochen in Arbeit.

Während dieser Zeit ereignete sich ein Zufall, der dem gedachten 
G. W . zeitlebens merkwürdig war. Die zu Rawitsch arbeitenden Tuch
scherergesellen wollten und konnten m it dem Wochenlohn und dem 
übrigen nicht zufrieden seyn, deswegen gab es zu Streitigkeiten zwischen 
den Gesellen und Meistern Anlaß, die so stark wurden, daß die Gesellen 
nicht mehr arbeiten wollten. Man wollte sie dazu zwingen und dräuete 
ihnen m it Arrest, aber ehe sie arbeiteten um den alten Lohn, gingen 
sie lieber die gantze Brüderschaft, die aus 10 Gesellen bestand, in Arrest. 
Das Handwerk war einigemahl beysammen gewest, aber dieser Zwist 
konnte nicht ausgemacht werden, weil die Meister nichts zulegen wollten, 
und die Gesellen vor den alten Lohn nicht arbeiten wollten. Die Meister 
kamen auf den unsinnigen Gedanken, die Gesellen m it Gewalt zu ihrem 
W illen zu zwingen, und man hielt sie je tzt schärfer eingesperrt, gab 
ihnen auch nicht mehr den nöthigen Unterhalt, schickte ihnen keine 
Tuche zum Lager mehr, versagte ihnen auch allen Umgang m it unpar
teiischen Menschen, selbst der Briefwechsel war verboten. Der G ott
fried Warncke saß auch m it im Arrest und hatte sich gleich zu Anfänge, 
wie sie arretiert wurden, seyn ganzes baares Geld eingesteckt, welches 
je tz t bei diesen Umständen tre fflich  zu statten kam. Da die Tuchscher
meister den Gesellen keine Tuche mehr zum Lager schickten, so schickten 
ihnen die Tuchmachermeister rohe Tücher, und wenn diese abgeholt 
wurden, um sie in die Walke zu schicken, bekamen sie wieder andere. 
Speisen und Getränke bekamen sie von andern guten Menschen reichlich, 
selbst von Kaufleuten, wo es manche Flasche Wein und gutes Flaschen
bier gab, welches an einer Schnur befestigt, hinaufgezogen wurde. Die 
Briefe wurden dem Wachtmeister, einem gewissen Schulz, wenn er hinauf 
zu den Gesellen ging, leise m it Stecknadeln auf den Rücken angesteckt, 
die Gesellen nahmen es oben leise ab, und so erhielten sie, was sie 
wünschten.

Die Gesellen wünschten wieder bey einer Zusammenkunft des Hand
werks, da sie es doch fü r sich nicht allein thun konnten, um ein Gutachten 
(von dreyen Haubt - Brüderschaften, aus dreyer Herren Länder) zu 
schreiben. Solches wurde bewilliget und also nach Brünn in M ä h re n f
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nach Breßlau in Schlesien und nach Lissa in Groß-Pohlen, an jede Brüder
schaft ein Brief geschrieben um ihre Meinung. Doch mußten die Gesellen 
wieder in ihren alten Arrest gehen, bis weitere Resolution erfolgen 
würde da sie vor den alten Lohn nicht arbeiten würden. Von Lissa kam 
Antw ort, die Gesellen sollten es nach ihrem Besten einrichten, sie konnten 
ihnen nicht helfen, aber sie sollten sich nicht geben. Der Beschluß der 
Brüderschaft von Breßlau lautete also, der Meister ihr W ille war es, 
und so müßten die Gesellen auch darnach thun ; wer sich an Konigl. 
und Herrschaftlichen Privilegien verginge und sie verachte, verdiene 
Festungsbaustrafe. Dieser Brief war aber nur von 2 Büchsengesellen 
unterschrieben, und die Unterschrift des D ritten  fehlte. Von Brünn 
kam keine Antw ort, mochte auch allem Vermuthen nach der Brief dalun 
nicht abgegangen seyn. Die Gesellen hätten nun gern gewußt, warum 
der d ritte  Büchsengeselle nicht unterschrieben war von Breßlau. Man 
kam auf den Gedanken, einen Brief heimlich zu schreiben und m it einem 
ebenfalls heimlichen Boten nach Breßlau zu schicken, um die Aufklärung 
über das Nicht-Unterschreiben des D ritten  zu erhalten. Ein Böttcher- 
geselie, ein guter Freund von den Tuchschergesellen, besorgte alles 
dieses m it dem Briefe. Es kam Antw ort von der Breßlauer Brüderschaft 
noch zu rechter Zeit, ehe das letztemahl das Handwerk nach Aussage 
der Meister Zusammenkommen sollte und es alsdann auf eine R ichtig
ke it »ebracht werden sollte, entweder nach dem alten Lohne zu arbeiten, 
oder große Strafe zu leiden. Der Böttchergeselle hatte hierzu einen Topf 
gekauft, der erhaltene Brief, der an ihn addressiert war, (denn den 
Gesellen wurden keine Briefe mehr eingehändigt, sie wurden sehr strenge 
gehalten unter immerwährender Aufsicht) wurde in diesen lop f gethan 
und darauf noch ein hölzerner Boden gepaßt, nun wurde Hirse gekocht 
und der Topf damit gefüllt. Dies wurde nun den Tuchschergesellen 
(oder den Scherkindern, wie man sie immer nannte) geschickt. Der 
Wachtmeister Schulz nahm es unten an der Thüre ab und überbrachte 
es den Gesellen, m it einem Kompliment von einem Ungenannten.

Die Scherkinder waren davon unterrichtet, freuten sich mehr im 
stillen über den Brief im Boden als den Hirse. Der Wachtmeister erlne 
sogleich von einigen Geld, dieses oder jenes zu kaufen und ihnen zu 
bringen Wie derselbe sich entfernt hatte, schütteten sie sogleich den 
Hirse in eine Schüssel, hoben behutsam den hölzernen Boden aus dem 
Topfe und erbrachen den Brief. Die Büchsengesellen zu Breßlau schrieben 
ihnen sie und die gantze Brüderschaft hätten nicht wollen willigen 
der Meister ihren Willen, hätten aber gemußt m it der Drohung- T “"  
sie nicht würden der Meister ihren W illen erfüllen, wurden s e I l e  clla 
bestraft werden und noch obendrein ihnen die Soldaten-Umform an
gezogen werden. Der dritte  Büchsengeselle saß im Arrest weil er sich 
nicht unterschrieben hatte. Sie riethen ihnen, es nach ihrer Einsicht 
auf das beste einzurichten, sie könnten ihnen nicht helfen.

Es wurde nun der feste Vorsatz gefaßt, sie wollten, wenn sie wurden 
zum Handwerk gehen, alle davon laufen und alle ihre Sachen im Stic e 
lassen, welches auch folgendermaßen ins Werk gesetzt wurde.
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Als sie bestellt waren zum Handwerk zu gehen, welches an einem 
Nachmittage geschähe, gingen sie vom Rathause herunter, die Kloster
gasse nach dem Kloster zu. Alle Menschen, die um die Gegend wohnten, 
kamen aus ihren Häusern raus, und es war ein ordentlicher Zusammen
lauf von Menschen. Ohnweit dem Kloster sagten die Scherkinder sehr 
laut einer wider den andern, w ir werden hinten an der Klostermauer 
herumgehen, aufs WalJ zu unserm Herrn Obereltesten, welcher ein ge
wisser Anton Reichelt war. Wie sie auf dem W all waren und auf das 
Thor zugehen sollten, gingen sie auf die Schießhausmauern zu, übers 
Wall den Weg auf die polnische Damme zu, nach der Schlesischen Gräntze. 
Die Schießhausmauern waren zur selben Zeit sehr niedrig. Und da man 
sie sähe vorbeylaufen, hörten die daselbst (auf das Rufen anderer auf
merksam gemacht) schießenden Schützenbrüder auf zu schießen, um 
Unglück zu verhüten. Dieselben liefen nun, so viel sie konnten, der 
Schlesischen Gräntze zu, unterwegens sahen sie einen ihnen m it einem 
Pferde nacheilen; sobald beschlossen sie, sich zu verteidigen und sich 
lieber lassen zu Schanden schlagen, als nach Rawitsch re to u r  lassen bringen. 
Aber ihre Gedanken, die sie darüber gefaßt hatten von dem nacheilenden, 
waren fruchtlos; derselbe r i t t  bloß aufs Feld und nahm dann eine andere 
Richtung. Sie kamen glücklich nach C aren taene, das erste Schlesische 
und Preußische Dorf, und gingen von da nicht mehr so rasch nach 
Deutschdamme, kehrten im Wirtshause ein und erquickten sich hier 
durch Speiß und Trank.

Der W irt, ein gewisser Schulz, der auch zugleich Dorfschulz war, 
kannte sie alle sehr gut, lobte ihr Unternehmen und nahm keine Be
zahlung fü r Bier, Brodt und Butter, nöthigte sie auch, dazubleiben, 
welches sie aber noch nicht W illens waren und sich vor Auslieferung 
fürchteten.

Während dem kam ein Husar, der von seinem Kommandeur m it 
Briefen aus der Garnison Herrnstadt war geschickt worden in ein nahes 
Städtchen dieser Gegend, er kannte sie sehr gut und war ihr guter Bruder, 
hatte in Raw itz schon manches gute von den Tuchschergesellen genossen 
und lobte außerordentlich ihr Unternehmen, riet ihnen aber, nach Herrn
stadt zu gehen und sich daselbst unter des Generals von Z a s tra u  Exzellenz 
Schutz zu begeben. Die semtlichen Gesellen folgten dem Ratlie des 
grünen Husaren und gingen nach Herrnstadt und begaben sich zu dem 
schon erwähnten Herrn General und baten um seinen Schutz, welchen 
derselbe auch ihnen semtlich gnädigst ertheilte. Die erste Nacht, wie 
sie in Herrnstadt waren, kamen in der Nacht einige Lehrburschen und 
auch einige Preßknechte von Rawitz, welche bei den Tuchen in den 
Rahmgärten hatten sollen wachen, waren aber in der Nacht nach Herrn 
stadt gegangen; wie sie dies schon erfahren, daß die Gesellen da wären, 
kann ich nicht genau melden. Diese erzählten nun alles, was sich während 
ihrer Abwesenheit zugetragen habe, nähmlich ein Müllermeister, der von 
der Mühle kam, war der erste, der dem Herrn Beysitzer bey dem Tuch
schergewerk, dem Kaufmann Herrn George, meldete, daß die Scher
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kinder davongelaufen wären. Der Herr George stand vor der Thür des 
Herrn Obereltesten R e iche lt, und der Müllermeister kam auf dem Wall 
vorbei, als er demselben solches meldete.

Auf die Nachricht von dem Herrn George, daß die Scherkinder 
fortgelaufen wären, ging die Versammlung auseinander und sagten die 
Meister, sie werden nicht weit kommen, w ir haben ihre Kundschaften.

Dieser Spaß ärgerte doch die Meister sehr, und sie durften in kein 
Bierhaus kommen, so wurden sie m it Stichelreden und Lachen geärgert, 
auch schon vorhero, wie die Gesellen noch im Arrest saßen.

Durch Zureden gingen die Lehrburschen wieder m it den Knechten 
nach Hause; denn erstere meinten, wenn es ihnen ins Künftige möchte 
nachtheilig sein, so wollten sie nicht wieder zu ihren Lehrmeistern zu
rückgehen.

Die Scherkinder hielten sich noch einige Tage in Herrnstadt auf 
und gingen von da nach Lissa in Groß-Pohlen und wurden dort bey die 
Tuchscherermeister ordentlich einquartiert. Hier blieben sie mehrere 
Wochen, arbeiteten zwar nicht m it der Schere bey den Meistern, taten 
ihnen aber alle mögliche Handreichung bei der Profession. Die Meister 
zu Rawicz hatten zwar viele Arbeit, kriegten aber keine Gesellen, weil 
kein Fremder nach Rawicz kam und dieser Ort wie geschimpft angesehen 
wurde: Die verheirateten Gesellen nahmen sie je tzt in Arbeit, die sie 
früher nicht angesehen hatten, und wurden von denselben m itunter sehr 
c u g e n ir t.

Die Rawiczer Meister trachteten nun m it aller Anstrengung, daß 
der Prozeß möchte beendigt werden. Es geschähe auch nach mehreren 
Wochen, und das Breßlauer Tagewerk wurde zu Rawicz eingeführt, und 
die Tuche galten vom Rauhen und Scheren je tz t mehr wie sonst. Die 
Meister zu Rawicz mußten alle Kosten bezahlen, und den Gesellen stand 
es frey, wieder nach R a w icz  in Arbeit zu gehen, welches sie aber nicht 
thaten, sondern alle weitergingen 2).

2) Nach Merschei, 200 Jahre Geschichte der S tad t R aw itsch  S. 
245 f, wo der Prozeß nach den vorhandenen S tadtbüchern  dargeste llt 
w ird , bestand die B ruderscha ft der Scherkinder, die wegen N ieder
legung der A rb e it angek lag t war, aus 1 1 Gesellen, nähm lich  R ab ick i 
aus F ra n k fu r t, F ö rs te r aus Z itta u , A n ton  aus Prag, Peterm ann aus 
F ra n k fu r t, K re tschm er aus G roßenhayn, T uch  aus Oels, B rande i aus 
L in z , G risser aus Burghausen, W ancke aus> C zarn ikau, Gensei und 
M ichel aus R aw itsch . Aus der Angabe der w e it ve rs treu ten  H e im a t
o rte  geht he rvo r, w ie s ta rk  v e rb re ite t das W andern  der H andw erks
gesellen war. Die Bedeutung dieses W anderns lag da rin , daß die Ge
sellen als T räger des F o rts c h r itts  und der technischen Neuerungen 
das H andw erk  übera ll au f das gleiche N iveau brachten.

D ie  A nklage der R aw itscher M eister lau te te  au f V erle tzung der 
A r t ik e l d e s -kü rz lich  erhaltenen K g l. P riv ilegs, denen zufolge die Ge
sellen von 4 U h r morgens bis 7 U h r abends (!) zur A rb e it v e rp flic h te t 
waren. W e il die Gesellen be fürch te ten , von andern B ruderschaften  
V e rd rieß lichke iten  zu haben, wenn sie au f diese A r t ik e l eingingen, 
ersuchten sie die Meister um  sofo rtigen  Abschied. D er R a t der S tad t 
ve rlang te  in  seinem D ekre t s tr ik te  E rfü llu n g  der A rtik e l und d rohte
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Vom Rauhen und Scheren derer Tücher und dem Lohne wurde 
eine eigene Tabelle verfertigt und gedruckt, davon jeder Tuchscher
meister eine in die Werkstatt erhielt.

Der Gottfried Warncke ließ sehr schöne Kleidung in Rawicz bei 
seinem gewesenen Meister zurück, als Wäsche, Westen, Beinkleider, 
ein paar schöne Schuhe, ein paar gute Stiefeln, und 10 Rthl. hatte der
selbe noch Feierabendgeld zu kriegen, auch ein schönes Felleisen und 
noch mehrere andere Kleinigkeiten von Werthe blieben zurück. Er ging 
von Lissa weg von seinem Meister, wo derselbe 7 bis 9 Wochen so vieles 
Gute genossen hatte, mit einem dankbaren Herzen und nahm seinen 
Weg auf Grünberg 9 Meilen, auf Lübbnig3) (Liegnitz) 9 Meilen, auf 
Goldberg 3 Meilen

auf Lauban 6 Meilen
auf Goerlitz 3 Meilen
auf Zittau 3 Meilen
auf Reichenberg 4 Meilen
Hier blieb der Gottfried Warncke 
bey einer Wittfrau Namens 
Schlumps in Arbeit und war da
selbst 13 Wochen, nahm seine 
Reiseroute auf
Hochstad 3 Meilen
auf Hernau 4 Meilen

(Arnau a/Elbe)
auf Trautnaut 4 Meilen

(Trautenau)
auf Braunau in Böhmen 4 Meilen 
auf Neurode 1 Meile
auf Silberberg 1 Meile
auf Paskau (Patschkau) 3 Meilen 
auf Neiße 3 Meilen

auf Neustädtel 3 Meilen
aut' Jaegerndorf 3 Meilen
auf Troppau 3 Meilen
auf Vollneck (Fulnek) 3 Meilen
auf Wagstadt 1 Meile
auf Frystadt 2 Meilen

(Freiberg, Pribor)
auf Neuditschein 1 Meile
(Neu-Titschein, N.Jicin)
auf Weißkirch(Mähren) 2 Meilen
auf Ollmütz 5 Meilen
auf Wieschau 4 Meilen
auf Brünn 3 Meilen
auf Nikolsburg 6 Meilen
auf Wien 12 Meilen
auf St, Poelten 8 Meilen
auf Milk (Melk) 3 Meilen
auf Linz 13 Meilen
auf Welz (Wels) 4 Meilen

den Gesellen im  W eigerungsfä lle  G efängnisstrafe an. D ie Gesellen 
wendeten gegen dieses E r te il  ein, daß. sie au f solches „w egen der von 
andern Gesellen zu e rw arten  habenden Schläge und Ohrfeigen a n s ta tt 
des fre ien  Geschenkes n ic h t eingehen kö n n te n “ . D a rau f w urden die 
Beklagten wegen ih re r H a rtn ä ck ig ke it in  gefängliche H a ft  gebracht. 
Nach 14 Tagen Gefängnis baten die beiden Ä ltes ten  der Tuchscherer 
den R at, die gefangenen Scherkinder ohne Beg le itung  und fre i, da 
sie anders n ic h t aus der H a ft  gehen w o llten , zur Begleichung ih re r 
S tre itig k e it in  ih r  zusammenberufenes H andw erk gehen zu lassen. Da 
säm tliche  Gefangenen dem Assessor gelobten, daß sie vo r A ustrag  
der Sache n ic h t aus R aw itsch  Weggehen könn ten  und w ürden, so 
w urde dem Verlangen der Ä ltes ten  nachgegeben. E tlich e  Male sind 
die Gefangenen auch in  die H a ft  zu rückgekehrt, aber am 13. Jun i, 
da sie w ieder im  H andw erk erscheinen sollten, um  ihre  Sache gänzlich 
beizulegen, sind sie säm tlich  aus der S tad t entlaufen,

3) D ie O rtsnam en sind o ft  abweichend von der heutigen Bezeich
nung, die in  K lam m ern  be igefügt wurde, wiedergegeben. D ie ange
fü h rte n  Entfe rnungen sind im  großen Ganzen r ic h tig .
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auf Rieth in Baiern4) 8 Meilen
auf Altheim 2 Meilen
auf Mauerkirch 1 Meile
auf Braunau 1 Meile
auf Altnik (Altötting) 3 Meilen
auf Mühldorf 1 Meile
auf Neustädtel (Neu 1 Meile

markt)
auf Pübrug (Vilsbiburg) 1 Meile
auf Landshuth 2 Meilen
auf Muenchen 9 Meilen
aüf Augsburg 9 Meilen
auf Memmingen 9 Meilen
auf Bibrach 4 Meilen
auf Ravensburg 4 Meilen
auf Merßburg 3 Meilen
auf Konstanz am Boden

see 1 Meile
auf Fraufelden in der

Schweiz 2 Meilen
auf Winterthorn 1 Meile

(Winterthur)
auf Zirk (Zürich) 2 Meilen
auf Basel 9 Meilen
auf Mühlhausen 3 Meilen
auf Mauerkirch 7 Meilen

(Markirch)
auf Bar im Elsaß (Barr) 3 Meilen
auf Straßburg 3 Meilen
allwo der berühmte Thurm, der 
Münster, Zusehen ist, auf welchem 
der Gottfried Warncke auch ge
wesen ist und von dem er so vieles 
merkwürdige erwähnt hat. Von 
Straßburg auf Bischweiler, 3 Mei
len, hier blieb derselbe nach einem 
so lange beschwerlichen Marsche 
von Reichenberg aus, das erste
mahl in Arbeit, welches im Jahre 
1776 geschähe; allhier blieb der 
Gottfried Warncke 1 Jahr 12 
Wochen in Arbeit. Nahm seinen 
Marsch wieder nach Deutschland, 
nähmlich

auf Rastatt 3 Meilen
auf Durlach 3 Meilen
auf Pforzheim 4 Meilen
auf Ludewigsburg 4 Meilen
auf Studtgart 1 Meile
auf Passau (Gr. Bottmar) 4 Meilen
auf Schwäbisch-Hall 4 Meilen
auf Kreizheim 3 Meilen

(Krailsheim)
auf Dinkelspiel 2 Meilen
auf Anspach 4 Meilen
auf Nuernberg' 9 Meilen
auf Erlang 1 Meile
auf Bamberg 4 Meilen
auf Schweinfurth 6 Meilen
allhier 14 Tage gearbeitet
auf Neistadt an der Sohle

(Fränkische Saale) 4 Meilen
auf Sachsmeynung 4 Meilen

(Meiningen)
auf Sul (Suhl) 3 Meilen
auf Eisenach 3 Meilen
auf Thürings-Mühl-

hausen 3 Meilen
auf Langensalza 2 Meilen
auf Erfurth 4 Meilen
auf Butzstadt 3 Meilen

(Buttstädt)
auf Naumburg an der

Saale 3 Meilen
auf Merseburg 3 Meilen
auf Leipzig 3 Meilen
auf Grimma 3 Meilen
auf Leißnick 2 Meilen
auf Döbeln 2 Meilen
hier 4 Wochen in Arbeit gewesen,
von da (auf Meißen 3 Meilen
auf Dresden 3 Meilen
auf Bautzen 7 Meilen
auf Bernstäedtel 4 Meilen
auf Goerlitz 2 Meilen
auf Sorau 7 Meilen
auf Naumburg am Bober 2 Meilen
auf Grünberg 3 Meilen

4) Das sog. In n v ie r te l m it den S tädten R ied, A lth e im , M aue rk irch  
und B raunau , dem G ebu rtso rt Ad. H it le rs , t r a t  B aye rn  1779 an Ö ster
re ich  ab.
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auf Zillichau 2 Meilen auf Lissa
h er 3 Wochen in der Arbeit ge- auf Bojanowe
wesen,von da nach Karge 2 Meilen auf Rawitsch

7 Meilen 
2 Meilen 
2 Meilen

Hier blieb der Gottfried W. in Arbeit bey einer Wittfrau namens Gra- 
wasin und war bei ihrem Schwiegersohn eingewandert, bei dem Meister 
Samuel Erichsohn. Bey dieser Wittfrau Gravasin arbeitete der Gottfried 
W. sehr lange, hatte zwar schon einigemahl fortgewollt, durch ihr und 
des Kaufmanns Zureden blieb derselbe wieder in Arbeit. Wie der G. W. 
in Arbeit kam, hatte die Wittfrau Grayasin von einem Kaufmann Karl 
Braun5) Arbeit, nach der Invitur fehlten einige Tuche, welche die Frau 
Gravasin bezahlen mußte, um nur nicht die Arbeit zu verlieren. Die 
beiden Gesellen der Frau G. beschlossen nun, ein eigenes Buch über 
Einnahmen der Tücher und Ausgaben zu führen, welches sie auch thaten, 
und von Stund an fehlte dann kein Tuch mehr und war alles richtig. 
Später ließ dann Herr Balthasar Braun zurichten bey der Frau Gravasin, 
der andere Geselle war weggegangen, und der Gottfried Warncke führte 
nun zur Zufriedenheit der Frau Meistern und des Kaufmanns alles. Noch 
habe ich zu bemerken, daß von den Sachen und dem rückständigen Gelde, 
welches der G. W. bei dem M. Erichsohn hatte zurückgelassen, wie die 
Gesellen im Streite waren weggegangen, derselbe nichts erhielt; der 
Meister war währender Zeit, als der G. W. in der Schweiz war, gestorben, 
und sein Sohn Paul Erichsohn sagte, es wäre nichts zu finden mehr von 
dem aufgeschriebenen Gelde, die Schuhe waren zerrissen, und das Fell
eisen hatten die Motten zerfressen, die übrigen Kleidungsstücke waren 
nicht mehr zu sehen. Einigemahl wollte der G. W. fort, aber der Kauf
mann B. Braun redete ihm zu mit den Worten: bleiben Sie hier! wie 
lange wird die Frau noch leben? sie ist schon sehr alt, und dann können 
Sie die Werkstatt kaufen, ich werde Sie unterstützen. Und so verfloß 
denn eine Zeit nach der andern, bis beynahe 10 Jahre daraus wurden.

Unter der Zeit ereigneten sich noch 2 merkwürdige Vorfälle, nehmlich: 
Jn einer Nacht konnte der G. W. gar nicht schlafen, hörte auch so ein 
fürchterliches Hundegebelle und -gehäule, stund also auf und ging in 
den Garten und sähe er mit Entsetzen, daß der Pferdestall des Nachbars 
Grothe oben im Stroh unterm Dache brannte; gesehen und auch schon 
entschlossen, das Fortkommen zu verhindern, sprang der G. W. über 
den Zaun, machte Lärm, weckte die Leute auf, die fest schliefen, und 
nun vereint mit einigen Gehülfen wurde der Stall erstiegen, das brennende 
und glimmende Stroh herausgeschmissen und gelöscht, und hier fand 
is sich, daß das Feuer angelegt war; denn man fand noch Lumpen und 
Kien, und muthmaßete auf einen gewesenen Knecht, der nicht mehr 
bey dem H. Grothe in Diensten war.

Der zweite Vorfall war dieser: An einem Sonntage unter der Morgen
kirche kam ein fürchterliches Gewitter mit einem Regen, der einem

5) Ü ber die F am ilie  B ra u n  vg l. Deutsche W iss. Ztschr. fü r  Polen 
H e ft 33 (1937) S. 159 f f .
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Wolkenbruch ähnlich war. Ein Blitz schlug ins Rathaus, zündete aber 
nicht. Solches geschähe im Jahre 17... Die Splitter sind heute noch 
zu sehen, die der Blitz zerschmettert hat von dem Holze oben am Dache, 
den Sparren und der Rüstung. Der Herr Pastor Jacoby predigte. Als 
nun nach diesem fürchterlichen Schlage ein ordentliches Gemurmel in 
der Kirche entstand, hielt der Herr Pastor in der Predigt inne und fragte, 
was es sey. Man antwortete, es hat eingeschlagen, worauf derselbe er
widerte, hat es Gefahr? nein! sagten die Zuhörer, und nun predigte der 
Herr Pastor weiter bis zu Ende, ließ aber dann ein Büßlied singen: Gott, 
der Vater, wohn uns bey, und laß uns nicht verderben. Es ist so ein 
Regen gefallen, daß man von den Zäunen die Bretter abgerissen hat 
und sie über die Rinnsteine legte, auf daß die Menschen fortkonnten. 
Der G. Warncke war auch in der Kirche.

Eines Tages, als die Frau Gravasin, die schon immer gekränkelt 
hatte, eben das Bett verlassen hatte, wollte dieselbe den Gesellen das 
Abendbrodt machen, ging in ihr Stübchen und kam nicht mehr heraus. 
Dies befremdete die Gesellen, sie sagten einer wider den andern, der 
Frau muß etwas passiert seyn, daß dieselbe nicht mehr herauskommt. 
Sie gingen nun beyde in ihr Stübchen und fanden sie am Boden liegend, 
vom Schlage getroffen. Es wurde nun gleich zum Schwiegersöhne ge
schickt, Tuchscherermeister Samuel Erichsohn, und gleich ärztliche 
Hilfe gebraucht, aber da war kein Leben mehr, sie war todt und wurde 
in einigen Tagen begraben.

Der Herr Balthasar Braun verlangte nun die Rechnung von dem 
Gottfried Warncke, und alle Tücher wurden gezahlt und alles richtig 
befunden. Der Herr Braun redete nun dem G. W. sehr zu, die Werkstatt 
zu kaufen, derselbe wollte zwar nicht, aber durch Zureden entschloß 
er sich dazu. Nach der Beerdigung der Frau Gravasin wurde nun solches 
bewerkstelligt. Der Zaun um den Garten war sehr niedrig, 1 Presse, 
und nur auf eine Presse Papierspäne, 2 Schertische, und 4 Paar Scheren, 
wovon die Hälfte nicht viel werth, Rahmen auf 7 Stück zum Anschlägen, 
die Werkstatt sehr klein, und die Tuchkammer war nur eine sogenannte 
Anschleppe ®a), so sähe es in diesem Hause aus, welches jetzt das mittelste 
ist, aber schon sehr verändert worden. Dieses Haus ist gleich nach dem 
Rußischen Rawitscher Brande von einem Tuchmacher 1708 erbauet 
worden, und ist in dem Preßhause eine große Rispe, wo früher eine Stube 
gewesen, desselben Namen und Jahreszahl zu sehen: dies war der erste 
Wirth. Der zweite Wirth war Herr Gravase, ein Tuchscherer, der selbiges 
Haus und Garten zu einer Tuchschererei einrichtete. Nach Absterben 
des Herrn Gravase setzte seine Frau das Handwerk sehr lange Zeit durch 
Unterstützung rechtschaffener, verständiger Gesellen fort, bis zum Jahre 
1786, wo sie, wie schon erwähnt, am Schlage gestorben ist.

Es wurde nun mit dem Herrn Samuel Erichsohn, der der Allein- 
Erbe als Schwiegersohn war, der Handel um die Tuchschererei ange
fangen, und solcher kam auch in nicht zu langer Zeit zu Stande; es kaufte

6a) angebaute, fensterlose K am m er.

13Deutsche W issenscli. Z e itsch r. i.  W arthe laud . H e ft  2. 1940.
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demnach der 0. Warncke die Tuchscheererei mit allen Utensilien und 
Rahmgarten vor 1200 Rthl., welches Geld ihm gute Freunde, ob er gleich 
ein Fremdling war, liehen, und er ihnen solches mit 6 Procent verzinste.

Die verstorbene Frau Gravasin hat zwei Töchter gehabt, eine war 
an den Tuchschermeister Samuel Erichsohn verheiratet, war aber schon 
gestorben, wie ihre Mutter gestorben. Die zweite Tochter ist als Braut 
gestorben, auch noch zu Lebzeiten ihrer Mutter.

Des Gottfried Warncke eigene Hand schrieb auf folgendes: Anno 
1786 den 5. Dezember hat der Herr Hecht, welcher Tuchmachermeister 
und zugleich Rathmann war, vor mich bezahlt auf dem Rathhause auf 
die Werkstatt 150.

Ob zwar vieles noch hätte sollen in dem Hause bleiben, was hand-, 
wand- und nagelfest war, so ließe es doch der S. Erichsohn nicht, aus- 
Neid und Geitz, sondern riß es raus und schickte es fort. Selbst hatte 
er es angestellt mit dem Gesellen und gesagt folgendermaßen: dein Meister 
hat eine schöne Uhre (welche Uhre der G. W. in der Schweiz gekauft), 
er wird sie ja doch müssen aus Noth verkaufen; kauf du sie, ich werde 
dir das Geld wiedergeben. Aber diese Uhre hat der G. W. nicht dürfen, 
verkaufen, ob er gleich Kreuz und Trübsal genug empfunden, sondern 
dieselbe noch seinem Sohne als ein väterliches Andenken hinterlassen.

Im Jahre 1786 zu Maria Geburth wurde der Gottfried v. Charnikow 
Meister, und wollte man ihm den Gesellen, welcher sein Kamrad gewesen, 
nicht in Arbeit lassen, denn derselbe hatte schon die zweite Werkstatt. 
Nach den Privilegien darf kein Geselle 3 Werkstätte hintereinander in 
einem Orte haben. Man behaubtete größtenteils beim Handwerk, der 
Geselle müsse wandern, er habe die dritte Werkstatt; allein ein eintziger 
Geselle trat auf und sagte, dies habe ich mir schon erwandert, er ist ja 
in demselben Hause, folglich in einer Werkstatt. Einige Meister gaben 
ihm Beyfall, und so konnte der Geselle bey dem neuen Meister in Arbeit 
bleiben, es war ein Posner, hieß Christoph Richter und wurde später 
in Schokken Meister. Die Dienstmagd behielt der G. W. auch noch in 
Diensten, die bey der Frau Gravasin schon gewesen war.

In dem Hofe der erkauften Tuchschererey befindet sich ein Brunnen,, 
der zwar nur 16 bis 18 Ellen tief ist, aber eine große, weite und außer
ordentliche starke Quellen hat. Im trocknesten Sommer hat derselbe 
bis 6 oder 7 Ellen Wasser, welches auch sehr gut ist. Vor dem großen 
Rußischen Rawitscher Brande stand an der Ecke herunter ein Brauhaus,, 
und dies ist der Braubrunnen dazu gewesen. Wie der Herr Gravase 
schon dieses Haus besaß, wollte man wieder ein Brauhaus auf den Platz, 
an die Ecke setzen und den Brunnen dazu widmen; gedachter Herr 
Gravase wollte dies aber nicht billigen, doch wollte man mit Zwange 
dasjenige ausrichten, was mit Gutem nicht zu hoffen war. Nun wendete- 
sich H. Gravase mit Bitten und Vorstellungen an Herrn Burgemeister 
Stiegler, weil doch ein Brauhaus nicht passend sey zu einer 1 uchschererey 
und noch dieses: der Rauch und Ruß den colorirten Tuchen im Rahmen 
höchst nachteilig sei. Der Herr Burgemeister Stiegler war ein bedeutender
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Mann, er ist auch derjenige, der beynahe ganz Rawicz die Straßen hat 
pflastern lassen. Er soll Ritter des weißen Adlerordens geweysen seyn, auch 
mit dem Könige Stanislaus Augustus, der doch gräflichen Herkommens war, 
zusammen studiert haben, hatte auch seinen Sitz beym Reichstag zu 
Warschau mit. Der nun gedachte Herr Burgemeister Stiegler ließ als 
Kauf- und Handelsmann und regierender Burgemeister beym Herrn 
Gravase zurichten. Da derselbe nun die so richtige Bitte that, brachte 
Herr Stiegler es so weit, daß das Brauhaus auf die Judengasse gebaut 
wurde, wo später ein Magazin dahin kam, und das Brauhaus dann auf 
den Platz des Neuen Ringes aufgebaut wurde.

Der Tuchschermeister Gottfried Warncke sähe nun wohl zu zeitig 
schon ein, daß er ohne eine Frau und Hauswirthin nicht lange würde 
bestehen können, indem er durch das Gesinde auf alle nur mögliche Art 
hintergangen wurde, und er doch nicht überall seyn konnte. Selbst 
der Herr Kaufmann Balthasar Braun redete ihm sehr zu zu heiraten. 
Welches auch nach vieler Überlegung geschähe und bey dem Tuchmacher
meister Benjamin Klampt um dessen eintzige Jungfer Tochter Anna 
Susanna anhalten ließ, wo auch er darauf nicht abgewiesen wurde, sondern 
es bis zu Lichtmeß 1787 zur Richtigkeit kam, also den Sonntag vor Licht
meß einmahl für allemahl aufgeboten, als den 28. Januar, und den darauf 
folgenden Montag war die Hochzeit als den 29. Januar, getraut und 
ehelich eingesegnet durch Herrn Pastor Schneider, welcher auch bey 
der Hochzeit war, nebst dem Herrn B. Braun und mehreren guten 
Freunden.

Ich will nun hiermit abbrechen und das weitere Merkwürdige im 
ragebuche an Ort und Stelle anzeigen, werde also das Merkwürdige der 
übrigen Geschwister des G. Warncke anführen, nämlich der nach ihm 
folgende Bruder hieß:

Andreas Warncke, hatte das Schuhmacherhandwerk erlernt und 
sich zu Radolin ansässig gemacht. Er verheiratete sich mit Jungfer . . .  
und diese Ehe war mit 3 Kindern gesegnet, 1 Sohn und ein paar Zwillinge, 
ein Sohn und Tochter. Der älteste Sohn war Kanonier bey der preu
ßischen Artillerie und hat den Feldzug von 1806 mitgemacht, von 1805 
bis 1806 stand derselbe an der schwedischen pommerschen Gräntze gegen 
die Schweden. So viel mir bekannt, ist derselbe Andreas Warncke der 
eintzige von seinen Brüdern, welcher noch lebt, ybzwar schon seit einiger 
Zeit derselbe immer gekränkelt hat, so ist er doch durch Gottes Hülfe 
wieder gesund worden.

Der jüngste Bruder Daniel Warncke hatte das Tuchmacherhand
werk erlernt und wollte einen Sonntag in die Lutherische Kirche gehen. 
Denn in Charnikow war zur selben polnischen Zeit keine Lutherische 
Kirche, und alle Kinder, von Lutherischen Eltern gezeugt, wurden in 
der Katholischen Kirche getauft, wie der G. Warncke und alle seine 
Geschwister sind in der Katholischen Kirche getauft worden, auch alle 
Trauungen wurden in der Katholischen Kirche vollzogen. Wollte nun 
einer zum heiligen Abendmahle oder in die Kirche gehen, so mußten

13*
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sie in ein preußisches Städtchen, welche Gräntze nicht gar zu weit war, 
gehen; doch hatten welche 2, 3 bis 4, 5 Meilen. Nun war, wie schon 
erwähnt, der D. Warncke auch in ein preußisches Städtchen in die Kirche 
gegangen und wurde daselbst von einem rothen Husaren vom Belling- 
schen Regiment mit Gewalt als Rekrut mitgenommen. Er war ein 
junger, schöner großer Mann und hatte dem Husaren gleich gefallen, 
wurde also in die Garnison des Regiments gebracht. Seine Eltern und 
Geschwister wußten nicht, wo der Daniel hingekommen war, bis der
selbe es durch Bekannte sagen ließ, die ihn getroffen hatten, was mit 
ihm vorgegangen sey. Sein Werber sagte unterwegens zu ihm: wenn 
Du wirst mit mir zum Regiment kommen und du wirst gefragt werden, 
ob ich dich gezwungen habe oder du freywillig gekommen bist, so sprich, 
ich bin freywillig dazu gekommen, so wirst du bey diesem meinem Regi
menté bleiben. Sagst Du aber, ich bin mit Gewalt weggenommen worden, 
so wirst Du an ein ganz weit entferntes Regiment abgeschickt, wo Du 
in deinem Leben deine Eltern nicht mehr wiedersiehst.

Der Daniel W. folgte dem Rathe seines Werbers und kam nun mit 
ihm in der Garnison an, wo derselbe einmontiert wurde als Husar, auch 
richtig so befragt wurde, wie der Husar gesagt hatte. Als er nun Sr. 
Majestät dem Könige v. Preußen, welches Friedrich der zweite war, 
den Eid der Treue geleistet hatte, wurde er exerzieren gelehrt. Da er 
nun durch Ordnung, Pünktlichkeit im Dienst und Gehorsam sich aus
gezeichnete, hatte er sich gleich die Liebe aller Obern erworben; wenn 
also etwas war, um schleunicht zu erfüllen, ließ der Wachtmeister oder 
der R ttmeister immer den Warncke dazu Kommandieren, z. B. mit 
Briefen reiten, oder sonst etwas, was schleunig und pünktlich erfüllt 
werden mußte. Das exercitium hatte er geschwind erlernt und konnte 
in kurzer Zeit bey der Escadron mit eintreten. In einiger Zeit schrieb 
er an seine Mutter, wo er wäre und wie es ihm ginge, und bat zugleich 
um seine übrigen Sachen, daß ihm dieselben geschickt werden möchten. 
Solches geschähe nun auch, ob es zwar der Mutter, dem Stiefvater, 
und allen übrigen Geschwistern sehr wehe that, daß ihren Sohn und 
Bruder ein solch Schicksahl betroffen hatte. So wie die Sachen ankamen, 
war der D. W. gerade auf der Wache. Nun ließen ihm die übrigen Kame
raden keine Ruhe, die Kleidungsstücke zu verkaufen, indem sie sagten, 
Du hast Königliche Uniform, und wer weiß, wenn du wieder wirst los
kommen. Es wurde also ein Jude geholt, die Sachen verkauft und das 
gelöste Geld in Branntwein und Bier vertrunken, welches der Husaren 
ihr Zweck nur gewesen war.

In diesem Dienst hat er nun mehrere Feldzüge mitgemacnt, nehm- 
lich den einjährigen Krieg 17..'®)', hier haben ihn ein paar mahl die 
Ungrischen Husaren in der Enge gehabt, aber durch seine selbst eigene 
Fassung und durch die Geschwindigkeit seines Pferdes ist er ihnen 
glücklich entkommen. Auch den Zug nach Holland unter Kommando 6

6) G em eint is t der bayrische E rb fo lgekrieg  1778/79.
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des Hertzogs von Braunschweig hat er mitgemacht7), und in der Ukraene 
ist er auch ein paarmahl nach Remonte-Pferden gewesen. Wie das West
preußen und Netze-Distrikt preußisch wurde, ist er auf diesem Zuge 
auch mit seynem Regimenté dabey gewesen, und von den Konfoedrirten 
einigemahl recht verfolgt worden, aber jedesmahl durch seyn gutes 
Pferd gerettet worden.

Einmahl mußte er währender Troubel mit einem Briefe vom Regi
ments-Kommandeur durch einen Wald reiten zu einem etliche Meilen 
stehenden Dragoner-Kommando an den Offizier. Nicht wissend, daß 
der Wald so voller Konfoedrirten sey, mitten im Walde sähe er viele 
Bauren mit Töpfen und Schüsseln kommen; er fragte sie, wo kommt 
ihr her? sie sagten, wir haben den Konfoedrirten Essen getragen, der 
Wald ist sehr voll, sie liegen alle hier seitwerts. Man denke sich nun 
den Schreck des W. Er gab sogleich seinem Pferde die Sporen und eilte 
so viel wie möglich, den Brief an Ort und Stelle zu bringen. Er kam 
glücklich hin und auch retour zu seinem Regiment, ohne erwischt zu 
werden. Während dem hatte der Regiments-Kommandeur erfahren, daß 
der Wald so voller Feinde sey, und den W. so bedauert, in der Meinung 
daß sie ihn mit dem Briefe erwischt hätten. Wie er ankam, freute sich 
der Obrist und lobte ihn sehr.

Er hat mehrere Jahre gedient, und es hielt sehr schwer, ehe er los
kam. Bis seine Frau Schwägerin, des Bruder Michael seine hinterlassene 
Wittwe, sich ihn loskaufte vom Regimenté und ihn dann in einiger Zeit 
darauf heiratete. In dieser Ehe lebte er glücklich, und sie war gesegnet 
an Söhnen und Töchtern. Doch hat er sein Leben nicht hoch gebracht, 
vielleicht von schon zu vielen ausgestandenen früheren Strapatzen, ob 
er gleich keine Blessur erhalten hat. Er starb im Jahre 1809 und hinter
ließ eine betrübte Witwe und Waisen.

Die Mutter des Gottfried Warncke hatte in ihrer Ehe m it dem 
Stiefvater Schulz eine Tochter gezeugt, welche, als sie herangewachsen 
war, sich mit einem Frei-Schulzen, Nahmens Hund, verheiratete, welcher 
in Popowe bey Wronke wohnte, welche Ehe mit Söhnen und Töchtern 
gesegnet war. Eine Tochter hatte einen Kommunial-Lehrer geheiratet, 
starb aber, noch nicht ein Jahr verheiratet, wo dann derselbe sich die 
zweite Tochter heiratete. Der älteste Sohn war gestorben, und dem 
jüngsten Sohne wurde im Jahre 1821 die Wirtschaft übergeben.

Der Stiefvater Schulz hatte die geheiratete Witwe Warncke sehr 
bald wieder als Wittwe hinterlassen, wo dann dieselbe bei ihrer ver
heirateten Tochter Hund bis an ihrem Tod gewesen ist, welcher im 
Jahre 1806 erfolgte, und sie einige Jahre vor ihrem Ende wegen Alter
schwäche am Stabe gehen mußte.

’ ) lm  Jahre 1787 in te rve n ie rte  F rie d rich  W ilh e lm  11. zugunsten 
seines Schwagers, des E rb s ta tth a lte rs  W ilh e lm  V. von  Oranien.
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Lebenslauf und Herkommen der Fam ilie K u p ke8),
Der Voreltern eigenhändiges Schreiben lautet folgendermaßen:
,,Rawitsch anno 1674 den 26ten Augustus bin ich Heinrich Kupke 

auf dieser Welt gebohren.“  Derselbe erlernte mit heranwachsenden 
Jahren das Tuchmacherhandwerk und verehelichte sich im mannbaren 
Alter mit Jungfer Anna Elisabeth, eine gebohrene Krausen, welche zu 
Rawitsch gebohren Anno 1680, den 28ten Mai.

In dieser Ehe ist uns nur ein Sohn bewußt, welcher zu Rawitsch 
geboren wurde anno 1703, den loten August, und in der Heiligen Taufe 
den Nahmen Heinrich erhielt. Dieses Kind wurde frühzeitig zu allem 
Guten in der Christlich Evangelischen Religion erzogen und angehalteo 
und mußte mit seinen lieben Eltern schon frühzeitig die Schrecken und 
Grausamkeiten erfahren, welche der Russisch-Schwedisch-polnische 
Krieg das gute Rawitsch empfinden ließ. Solches geschähe im Jahre 
1707, den lten Julius. Die Stadt wurde zuerst von den Kalmücken und 
Russen rein ausgeplündert und den 18ten angezündet und zu einem 
Schutthaufen verwandelt. Der Vater des Heinrich Kupke mußte also 
mit seinen Mittbürgern nach Schlesien flüchten und sahen von ferne ihr 
Eigenthum in Rauch aufgehen. Mit Furcht eileten sie der Schlesischen 
Gräntze zu, alle Augenblicke sehend, von dem barbarischen Feinde 4 
wischt und gemißhandelt zu werden, ln seiner Begleitung war seine 
theure Ehegattin mit dem vierjährigen Sohne Heinrich. Und seine 
größte Haabe, welches er vom Feinde und Feuer errettete, war eine große 
deutsche Bibel, welche als ein Andenken den Nachkommen hinterlassen 
worden ist. Er nahm nun seinen Weg mit mehreren Rawitschern in das 
Städtchen Stroppen in Schlesien, allwo derselbe mit seiner Familie bis 
an seinen Tod gewohnt hat.

Der Heinrich Kupke, seyn Sohn, kam mit heranwachsenden Jahren, 
und indem seine Eltern gestorben waren, als Tuchmachergeselle wieder 
nach Rawitsch und etablierte sich hierselbst als Bürger und Tuchmacher
meister.

Im Jahre 1727 den lten November verehelichte sich Heinrich Kupke 
mit Jungfer Susanna, eine gebohrene Wittigen, sie war zu Rawitsch 
gebohren 1699, den 4ten August, ln dieser Ehe erblickten folgende Kinder 
das Licht der Welt, nehmlich, was er selbst aufgeschrieben hat:

Anno 1728, den 30ten September ist mir ein Sohn geboren, Johann 
Heinrich.

Anno 1731, den 21 ten Februar ist mir eine Tochter geboren, Anna 
Susanna.

8) A m  Rande des B la tte s  is t folgendes h inzuge füg t: D ie  K upke  
stam m en aus Boehmen und s ind zu A nfang  des 30 jährigen  Krieges 
ve rtrie b e n  w orden wegen der R e lig ion . Sie hießen G lowatsch in  B öh 
m ischer Sprache. D ieser Ahne ha tte  d o rt v ie l A cker, ein V o rw e rk  
und  eine W asserm ühle, und  m ußte m it  seinen 5 Söhnen das V a te rland  
verlassen und das Seinige m it dem R ücken ansehen.
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Anno 1733, den 15ten Oktober ist mir eine Tochter geboren, Anna 
Rosina, und hat gelebt 17 Tage und 5 Stunden. . . .

(Hier fehlen in der Chronik die Seiten 45 —48)
Töchtern erfreute, Anna Rosina und Anna Susanna, von welchen die 
Anna Rosina gestorben, die Anna Susanna aber mit dem Tuchscher
meister Gottfried Warncke verheiratet worden ist.

Die Anna Susanna, gebohrene Kupke, verehelichte Klampt, hatte 
ihren Ehemann schon durch den Tod 1790 verlohren und war bis zum 
Jahre 1816 den 30ten November, wo ihr Ende erfolgte, eine Witwe, ihres 
Alters 85 Jahre 10 Monath.

3. Gottlieb Kupke hatte auch das Tuchmacher-Handwerk erlernt 
und sich im mannbaren Alter verheiratet, in selbiger Ehe 2 Töchter ge- 
zeuget, welche dann wieder im mannbaren Alter verheiratet und mit 
Kindern in ihrem Ehestande erfreuet worden sind. Dem Gottlieb Kupke 
seine Frau starb 1805, er selbst 1806.

Lebenslauf und Herkommen der Fam ilie Klam pt.
Zu Ende des 17ten Jahrhunderts lebte ein Bürger und Tuchmacher

meisterzu Rawitsch in stiller Zufriedenheit mit seiner Ehegattin, Nahmeris 
Klampt. Derselbe hatte auch neben seinem Handwerke noch einen Kram 
mit Gewürtzen und andern Kleinigkeiten. Nach damaliger Sitte hatten 
sie alle Wochenmärkte auf dem Markte unter einer Bude ihre Waaren 
feil. Die Lasten des Russisch-Schwedisch-Polnischen Krieges haben sie 
in vollem Maaße empfunden. Doch hat kein Jahr sie so betrübt und in 
Armuth versetzet als das Jahr 1707. Schon ahnend, und sich nichts 
Gutes versehend, hatte der gedachte Klampt sich aus Schlesien (welches 
zur selbigen Zeit kaiserlich war) 4 Wagen bestellt, um seine beste Haabe 
in Sicherheit zu bringen; denn der gedachte Klampt war ein wohlhabender 
Mann. Der Nachbar, der auch mit solchen Waaren handelte, redete ihm 
zu und sprach: bleibet doch hier! wir haben morgen Markttag, und da 
werden wir viel Geld lösen; es wird so gefährlich nicht werden. Er ließ 
sich also Zureden und schickte bloß einen Wagen voll nach Schlesien 
in Sicherheit, die übrigen 3 Wagen ließ er leer retour fahren. Seine Frau 
mit den beladenen Wagen fuhr mit, doch mußte ihr Mann auch mit
reisen, indem sie erklärte, da zu bleiben, wo ihr Mann sey.

ln der Nacht kam ein Trupp barbarischer Ungeheuer, die man mit 
Recht so nennen kann, nehmlich Russen, Kosaken, Lithauer, Kalmücken 
und Tartaren, die fielen denn in allen Straßen in die Häuser ein und 
raubten und plinderten alles, was ihnen anständig war, das übrige ver
nichteten sie. Den Nachbar des Vater Klampt führten diese Tyrannen 
am Halstuche in der Stadt herum und prügelten und mißhandelten ihn 
auf alle mögliche Art, um Geld und andre Kostbarkeiten herbeyzu- 
schaffen. Er verlor alles das Seinige und wurde aus einem wohlhabenden 
Manne ein armer.. Solches geschähe den löten Julius.
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Der gedachte Klampt war mit seiner Frau in Schlesien mit den 
wenigen geretteten Sachen in Sicherheit, doch büßte er zu Rawitsch 
alle seine Haabe ein; was nicht geraubt war worden, war zertrümmert 
und vernichtet und verdorben worden. Er kam zwar wieder einmahl 
in die Stadt, nehmlich am 18. Julius, an welchem Tage die Stadt in 
Rauch und Feuer aufging, doch konnte er nichts mehr retten, sondern 
von ferne, auf den Bergen, mit Tränen und Wehmut mit seinen Mit
bürgern vereint, sahen sie ihre Vaterstadt, ihre Haabe und Güter, durch 
die Feuerflammen hoch in der Luft emporwirbeln. Ein stiller, wehmütiger 
Gedanke, was wird aus uns werden, bemächtigte sich ihrer, wo werden 
wir uns hinwenden, wer wird uns unterstützen? Das Geheule des Windes 
und der Flammen, das Geprassel und Gekrache der einstürzenden Häuser, 
das Schluchzen und Weinen, das Geschrei der Kinder und Greise, und 
das Wimmern und Winseln der geschändeten und verwundeten Menschen 
unterbrach diese Stille. Indem die Ungeheuer, nehmlich die feindlichen 
Soldaten, gleich Teufeln und Satanassen überall herumschwärmten und 
jeden Menschen anhielten, ihn auszogen, beraubten und mißhandelten, 
auch viele grausam ermordet wurden.

Die übrigen Rawitscher mit dem Klampt nahmen nun ihre Zuflucht 
nach Schlesien, das einzige, ihr Leben, als eine Beute davonzutragen. 
Der gedachte Klampt mit seiner Frau wendeten sich nach Stroppen in 
Schlesien und nahmen dies zu ihrem Wohnort, wo sie bis an ihren Todt 
gewohnt haben.

In ihrer Ehe erfreute sie Gott mit 2 Kindern, 1 Tochter und einen 
Sohn, nahmens Benjamin. Die Tochter hat lange Zeit in Breßlau gedient, 
sich dann einen Tapetenfabrikant geheiratet und dann als Witwe sich 
in das 11 000 Jungfrauen-Spital eingekauft, wo sie auch gestorben ist.

Der Benjamin Klampt, ihr Bruder, erlernte das Tuchmacherhand
werk. Nach Erlernung desselben ging er einige Jahre in die Fremde 
und etablierte sich dann hier zu Rawitsch als Bürger und Tuchmacher
meister. Er war geboren zu Stroppen 1710. Er verehelichte sich mit 
einem Mädchen, die mehrere Jahre zu Rawitsch bei dem Herrn Pastor 
Guhr9) als Köchin gedient hatte, verlor sie aber in einigen Jahren durch 
den Todt. Nun führte ihm die Vorsicht eine zweite Lebensgefährtin 
zu, dies war Jungfer Anna Susanna, eine gebohrene Kupke. In selbiger 
Ehe erfreute sie Gott mit zwei Töchtern, Anna Rosina, gebohren 1761, 
gestorben 1771, den lten Juni, in einem Alter von 10 Jahren, 17 Wochen, 
5 Tagen. Die zweite, Anna Susanna, gebohren 1764, den 24. Oktober, 
wurde zu allem Guten angehalten und in der Christlich Evangelischen 
Religion frühzeitig unterrichtet. Sie verehelichte sich im Jahre 1787 
mit dem Junggesellen Gottfried Warncke, Bürger und Tuchschermeister 
hier selbst.

Der B. Klampt hatte in seinem ersten Ehestande viel Kreuz und 
Trübsal empfunden, denn es fiel gleich das erste Jahr die große Theuerung

9) Enge lhard  G uhr, Pastor in  R aw itsch  1714— 1729 (vgl. W otschke. 
Gesch. der ev. K irchengem einde R aw itsch , L issa 1912, S. 36 ff.)
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und Hungersnot10) ein, welches im Jahr 1736 und 1737 war. Im Jahre 
1737 kaufte er sich ein eigen Haus und hat in demselben bis an seinen 
Todt gewohnt, welcher im Jahre 1790, den 18. Juli erfolgte, in einem 
Alter von 80 Jahren.

Das Haus erkaufte der Benjamin Klampt von einem Gottfried Bred- 
schneider, Bürger und Tuchmacher-Meister im Jahr 1737, den 21ten Juni, 
vor 198 Timpfe, ein Timpf ist 6 Sg =  2 p-groschen.

Seine hinterlassene Witwe starb erst im Jahre 1816, den 30ten No
vember, beynahe 86  Jahre alt.

Lebenslauf und Herkommen der Familie Jacoby.
Im Jahre 1657 den 2ten Februar, um 1 Uhr nach Mittage bin ich 

in Goldberg in Schlesien gebohren. Mein Vater Johann Christoph Jacob, 
ein Tuchmacher in Goldberg, welcher im Jahre 16.. selig gestorben, 
meine Mutter war Anna, eine geborene Bergsin, gestorben 16.., den 
22ten Maj. Als Simnarist wurde ich im Jahr 1679 den 12ten Februar 
nach Zaborowo in Groß-Pohlen als Kantor berufen und habe demselben 
vorgestanden 7 Jahr.

Im Jahr 1681, den 5. Februar, bin ich zum Notariat in Zaborowo 
berufen worden.

Im Jahr 1686, den lten Februar, bin ich zum Konsulat in Zaborowo 
berufen worden.

Im Jahr 1681, den Ilten  November, habe ich mich ehelich einge
lassen mit Jungfer Rosina Elisabeth Witzschens, des weyland Herrn 
Johann Christoph Witzschens, gewesener Stadtschreiber in Zaborowo,

10) E ine le ider nu r in  einzelnen B ruchstücken  vorhandene R aw iczer 
C hron ik  b e rich te t d a rü b e r:

A ls man schrieb 1736, g a lt der Scheffel K o rn  44 polnische Gulden, 
und  es s ind  v ie le  Tausend Menschen vo r H unger gestorben. In  Polen 
tra f  der H unger die Menschen schärfer, denn in  andern Ländern . E ine 
U n te rrübe  h a t gegolten 1 T im p f (ein T im p f g a lt 6 Sgr und 2 poln. 
Groschen oder 4 P fennige), ein S tückchen geschlipfertes Ochsenblut 
h a t gegolten 1 Sgr. V o r H unger haben die Menschen die F ischdärm e 
auf den D üngerhaufen und G rinnen  (R innste inen) aufgesucht und  ge
gessen. Ü be rh a u p t wurde alles, was nur zu essen war, als H unde, 
K a tzen  und noch andere Th iere  aufgesucht und vo r H unger alles 
ve rzehrt, w ovon m an frü h e r einen E k u l gehabt ha tte . So ging es 
auch m it  den G arten- und F e ld frü ch te n ; es wurde n ic h t ge frag t, ob 
sie re if  oder g if t ig  w ären, der wüthende H unger zwang die Menschen, 
alles zu verzehren, auch wenn sie den T od  davon ha tten . Auch sollen 
Menschen gegessen w orden sein, vo rzüg lich  K inde r. K in d e r sind in  
Backöfen, in  Schweineställen und he im lichen Ö rte rn  to t  gefunden 
worden. A ls die S te rb lich ke it überhand nahm , schm iß m an die Todten 
nackend über den Zaun, au f den K irch h o f. H ie r w urden große Gruben 
gem acht in  der Südseite des K irch h o fs , die noch heute Pestgruben 
genannt werden, und  darinnen mehrere H u n d e rt beerd ig t. Später ließ 
ein H ochedler M a g is tra t jedem  Verstorbenen einen o rd inä ren  Sarg 
machen, und w urden  dann au f einem Wagen m it  Ochsen bespannt 
au f den K irc h h o f zur Beerd igung gefahren, wo Jeder sein eigen G rab 
bekam.
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aus Böhmen gebürtig, und seiner Frau Anna, eine gebohrene Hewe- 
streitin von Schwerin aus Groß-Pohlen, leibliche älteste Jungfer Tochter.

Im Jahr 1682, den 7ten August um 4 Uhr Nachmittage hat mir 
Gott einen Sohn, Nahmens Christoph gegeben, welcher den Ilten No
vember dieses Jahres wiederum seelig gestorben ist.

Im Jahr 1683, den 8 ten Dezember, hat mir Gott wiederum einen 
Sohn, Nahmens Johann Christoph gegeben, welcher noch, solange der 
liebe Gott will, am Leben ist.

Im Jahr 1686, den 4 Juny, hat mir Gott wiederum einen Solm 
um 11 Uhr zu Mittage, Nahmens Johann Georg, gegeben, welcher 
wiederum den 14ten Juny dieses Jahres seelig gestorben ist.

Im Jahr 1687, den 19ten August, hat mir der liebe Gott wiederum 
eine Tochter, Nahmens Anna Elisabeth, gegeben, welche wiederum im 
Jahre 1694, den 28ten July, durch einen plötzlichen Tod mir entrißen 
wurde.

Im Jahr 1690, den 16ten Juny, hat mir Gott wiederum eine Tochter, 
Nahmens Anna Maria gegeben, welche wiederum 1691, den 25ten Oktober 
seelig gestorben.

Im Jahre 1693, den 15ten Oktober hat mir Gott 2 Töchter als 
Zwillinge gegeben, Nahmens Anna und Maria, welche aber bald nach 
der Heiligen Taufe seelig gestorben sind.

Im Jahre 1695, den 25ten Juny % auf 5 Uhr des Morgens, hat 
mich der liebe Gott wiederum mit einer Tochter erfreut, welche auch 
mit dem Nahmen Anna Elisabeth in der heiligen Taufe begabet.

Meine Zeit stehet in deinen Händen.
Pastoris Zaborowicnsium.

1683, den 8 ten Dezember, des Morgens um 7 Uhr, bin ich, Johann 
Christoph Jacoby zu Zaborowa in Groß-Pohlen gebohren, und den loten 
Dezember daselbst getauft worden.

Mein Vater war zu Zaborowo Kantor und Notario, nachgehends aber 
Burgemeister und Notario in erwähnter Stadt 23 Jahr 7% Monath
gewesen.

Obwohl meine Kindheit bis ins 12te Jahr mit vieler Krankheit 
zugebracht habe, so haben dennoch meine lieben Eltern, so viel möglich 
gewesen, vor eine gute Erziehung gesorget, dahero mich bereits im Jahr 
1688 in hiesige Schule gethan, allwo ich die Fundamenta im lesen, 
schreiben, rechnen, Catbechismo, Voca/-Musik und zum Teil auch in der 
Latinitaet erlanget.

Im- Jahr 1693, den 17ten Augusti, kam nach Lissa, in die Evange
lische Schule, in obigem angefangenem mehrere Perfection zu erhalten. 
Ich genoß der Information Herrn Pauli Abscheins, Cantoris, Herrn Ben
jamin Kretschmers, Praeceptoris, Herrn Ai. Samuel Friedrich Suchers, 
Conrektoris und sonderlich Herrn Af. Emerici Friedwaldski, des alten, 
fleißigen und Weltberühmten Schulmannes und Rektoris, welcher mich 
auch mit einem Testimunio Vitae Scholastinae Lesnensi beehret.
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Im Jahre 1700, den lten September, reisete in das Königliche 
Gymnasium nach Brieg, da ich mit unermüdeten Fleiße, sonderlich 
des T itt: Herrn Gottfriedt v. Thilo und Thilau, Rektoris Gymnasii, 
Professoris et Bibliothekarii des Gymnasii und der Pfarr-Kirchen Biblio
thekar, auch nachgehendts Kaiserlichen und Königlichen Regierungs
und Konsistorialraths im Briegischen Fürstentum, und dann auch Herrn 
Andreae Gremplers, Professoris linguae Graecae et Poesis, in Unguis et 
Pliilosophicis bin unterrichtet, und ad Algebra praeparieret worden.

Dieser Herr v. Thilo, der sich gleichsam unsere Familie vor anderen 
ausersehen hatte, selbiger große Wohlthaten zu erweisen, (maßen er 
auch meinem seeligen Vater über 3 Jahr als Goldbergischer Rektor treu- 
ligst informieret und nebst vielen andern Gutten, zugleich dieses gethan, 
daß er ihn in das Zittauische Gymnasium befördert. Allwo dessen gütige 
Vorsorge, vor diesen Armen noch ferner würde gespürt worden seyn, 
wenn selbigen nicht wichtige Zufälle von den Studiis abgezogen hätten) 
nahm mich bald in seyn Hauß und an seinen Tisch, verordnete mir 
gute Bequemlichkeit, vertrauete mir zugleich seine jüngsten 3 Kinder 
zur privat Information. Und damit ich in gedachtem Gymnasio meine 
Studia desto leichter, ohne die Eltern zu beschweren, fortsetzen könnte, 
half er mir in den Chorum Musicum, wodurch ich denn zu benöthigten 
Büchern und andrer Nothdurft (zumahlen da ich neulich praefecturam ... 
Chori erlanget) gutten Zugang überkommen.

Anno 1704, den 22ten Januarii, als ich 3 Jahr und fast 5 Monath 
in Brieg zugebracht, reisete nach meiner Eltern Willen mit einem schönen 
Testimonio, vom Herrn v. Thilo (welcher mich lieber länger bey seinen 
Kindern wissen wollen) gegeben, nach Hause und darauf, den 17ten 
Febrnarii huiusdem anni nach Frankfurth an der Oder, meiner Mutter 
Herrn Bruder zu ersuchen und kennen zu lernen. Nachdem ich aber 
sonderlich in des ältesten Herrn Bruders, weyland Herrn Christian 
Wilsches, Königl. Preußischen Kornschreibers im Ampte Lebus und 
ordentlicher Stadt Musici Instrumentalis in Frankfurt seinem Hause an
genehm und wertli war, auch einige Zeit daselbst zu verharren ersuchet 
wurde, resolvirte ich mich hierzu und (meine Zeit besser anzuwenden) 
ließ mich bey dasiger Universität unter dem Rektorat Herrn Johann 
Scholtzes a Scholezky, Doctoris et Professoris Juris, den 22ten February 
immatrikuliren.

Gegen die Leipziger Ostermesse ging über Berlin und Wittenberg 
nach Leipzig und kam daselbst den 19ten April Anni curr. an. Worauf 
den 22ten Aprilis unter dem Rektorat Herrn D. Schachers, Iuris Pro- 
jessoris, inscribirt wurde. Hörte hernach in Theologicis, Pliilologicis und 
Pliilosophicis die damahls berühmten Männer, Herrn D. Johann Olearium, 
D. Ivam Rechenbergium, D. Thomam Ittigium, D. Gottlob Friedrich Selig- 
mannum, D. Johann Cyprianum, D. Johann Schmidium, D. Gottfried 
Olearium, Lic.' Ludovici, Lic. Friedrich Wernerum und andere vortreff
liche Leuthe mehr.

Weil aber Pohlen durch den polnisch-schwedischen Krieg sehr harte 
gedriicket wurde und meine lieben Eltern die drangsale dieser kriege
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rischen Zeiten auch ziehmlich scharf empfunden, als wurde (aus Mangel 
fernerer Subsistenz) genöthiget, Leipzig zu verlassen. Ging Anno 1706 
im Monath A pril nach Frankfurth an der Oder, selbiger Universität 
Jubilaeo (welches dieses Jahr den 26ten April war, Montag nach Jubilate 
seinen Anfang nahm) beyzuwohnen, und kam eben den 26ten April 
Vormittage daselbst an.

Anno 1706, den lten Juny kam zu dem Wohlgebohrenen Ritter 
und Herrn, Herrn George v. Haacken, Erb- und Lehnsherren auf Schön
born, Nickern und Radewitsch, im Züllichauischen Kreiße, dessen einigen 
Sohn anderer Ehe von 6 Jahren zu informiren. Und den Uten Oktober 
h. a. vertrauete mir auch zu obigem der Wohgebohrene Ritter und Herr, 
Herr Hauptmann v. Planting auf Jäser, im Schwibußischen Kreiße ge
legen, seinen ältesten Sohn von 6 Jahren. Da denn diese beyde Herr
schaften mit mir wohl contentiret waren, ich auch, obgleich als ein 
Fremdling, bis 1 Jahr und 7 Monath lang, an dem Haackischen Hofe 
sehr große Gnade genossen.

Als nun zu Ende des 1707ten Jahres Ihro Römische Kayserliche 
Majestät, Joseph der lte, die allergnädigste Concession liberi exercitii 
Augustanae Religionis durch Einräumung der Kirchen in Schlesien ins 
Werck setzen ließe, hat bereits öfters erwähnter Herr v. Thilo in Brieg 
ohne mein Wissen alsbald wieder vor mich zu sorgen angefangen und 
es soweit gebracht,, daß unter den Numerum Candidatorum Ministern 
im Briegischen Fiirstenthume gesetzet worden. Weswegen auch von 
ihm auf Befehl einer hohen Königlichen Briegischen Regierung eine 
Citation erhielte, Mense Januario, Anno 1 7 0 8 , der zu folgen, begab 
ich mich bald vom hochadligen Haackischen Hofe weg (ob mans schon 
ungern geschehen ließe) und eilte nach Brieg. Hier wurden mir nun, 
nach Anno 1 7 0 8 , den 26ten Januarii (war Donnerstag nach Dom. j  p. 
Epiphaniam) abgelegtem Spccimine Homiletico in dasieger Pfarrkirchen 
über Jeremiae 29 v. 13 unterschiedenen Stellen praesentiret, darinnen 
ich meinem Gott dienen und auch mein zulängliches Auskommen haben 
können. Weiß aber nicht, obs nicht eine sonderliche Schickung Gottes 
war, daß zu keiner von diesen mich entschließen konnte, sondern lieber 
erwehlete, noch länger als ein privatus zu leben. Darumb nach etlichen 
Wochen wieder von Brieg abreisete zu meinen Eltern, und den 27ten Fe
bruar i i  A. curr. bey Titt: Herrn Nicolao Garven, berühmten Weyd- und 
Schönfärber in Lissa, die Information 5 Kinder von den Seinen, und 
2 Söhne Titt: Herrn Ephraim Eichhorns, ansehnlichen Kauf- und Han
delsmanns, wie auch letztens Rathsherrn in Lissa, annahm, auch in 
solcher Station 7 Monath verblieben und viel Gutes dabei genossen.

Anno 1 7 0 8 , den lOten Oktober, wurde ich durch einhellige Wahl 
der gantzen Lutherischen Gemeine in Zaborowo (kein eintziger ausge
nommen) zu einem Pastore Substituto und künftigen successor des Wohl
ehrwürdigen, Großachtbahren und Wohlgelahrten Herrn, Herrn Christian 
Stobaei, Pastoris Loci (nachdem dieser den 2ten September, zu vorhero 
u. D. 1 3  p. Trinitatem von öffentlicher Kantzel wegen seines hohen Alters



Line Vier<Familien»Ghronik aus Rawitsch 205

hey einer gantzen Gemeine um Sublevation angehalten und ich des wegen 
den 9ten Oktober D. 1 4 . p. Trinitatem bereits die Probepredigt abgeleget 
hatte) ersehen und vociret, den 17ten Oktober in Lissa von ihro Hoch
ehrwürden Herrn M. Zacharia Herrmanno, Seniore Generali in Adsistens 
Titt: Herrn Jeremiae Hentschels, Ecclesiastae Lesnensis, ordiniret, den 
21ten Oktober als D. 2 0  p. Trinitatem, nach abgelegter Anzugspredigt 
auf Verlangen des Herrn Senioris von Herrn Stobaeo installiret.

Anno 17 0g, mense August und September, wie auch 1710 mense 
Januarii, wurde zu verschiedenen Mahlen, sowohl münd- als schriftlich 
von einer Christlöblichen Gemeinde in Fraustadt zum Diakonat beim 
Kripplein Christi begehret: Wollte aber lieber in meiner gegenwärtigen 
Station (darinnen kaum 9 Monathe gelebet) nach reifster Überlegung 
verbleiben, alsobald montiren, erwegende die sonderbahre Liebe meiner 
sämmtlichen Zuhörer, die große Noth unseres Ortes bey schon einge
brochener Contagion, darinnen unmöglich weichen konnte, und endlich 
die gar wenige Anzahl unserer Bürgerschaft, die nach remission der 
Pestilentz übrig geblieben. Wie wohl nicht zu leugnen, daß auch die 
Liebe zu den Meinigen hierzu etwas beygetragen, als die in bevorstehender 
Noth nicht gerne verlassen wollte, damit sie nicht etwa, bey nach gött
lichem Willen in ihr Hauß einbrechendem Uebel, Hiilf-, Pflege- und 
Trostloß gelassen werden möchten.

Diese Zeit über habe viel außgestanden und bin in großer Gefahr 
des Lebens gewesen: sonderlich da im Anfänge der Contagion die Leuthe 
in meiner Gegenwarth, auch wohl in meinen Armen zum Theil verstorben. 
Worzu kam, daß von Reißen, Klode und Damtsch so viele Kranke mit 
der heiligen Communion, und nebst andern von obigen Oerthern, auch 
mit Zuspruch aus göttlichem Worte zu versorgen waren; ja mit unter
schiedenen Predigten ihnen zum besten auf freyem Felde zu dem Ende 
öffentlich gehalten, daß jegliche von anderen sich absondern konnten, 
die völlige Amptslast aber mir ganz allein auf dem Rücken lag. Mein 
Kummer und Sorgen, so hierbey hatte, wurden mir aber sehr vermehret, 
als die Pestilentz Anno 1 7 0g, den 5ten Oktober, meinen lieben Vater, 
und den 6 ten November die einige Schwester; den 30ten Dezember aber 
endlich auch meine liebe Mutter dahinriß, und mich also in einem Viertel
jahre aller der Meinigen zusamt der Magt beraubete, mich aber verlassen 
und allein im Hauße zurückließ. So sehr mir dieses zu Hertzen ging, 
so erkannte doch als eine große Gnade Gottes (dernachhalben vielleicht 
der himmlische Vater mich wieder aus Schlesien nach Hause gebracht 
und bey den Meinigen befördert), daß denenselben in ihrer letzten Noth 
mit möglicher Pflege beystehen und sie alle zu ihrer Ruhe, so gut als 
wegen dasiger bösen Zeit seyn wollen, befördern können; ich aber gleich
wohl, ob sie schon bis in den Tod nicht verlassen, in beständiger Gesund
weit verblieben, daß meines Amptes immer warten können. Welches 
hohl nechst göttlicher Barmhertzigkeit, so vielen inbrünstigen Gebethen 
und Seufzern meiner liebsten Zuhörer vor mich zu geschrieben habe.

Anno 1711  mense April wurde nach Absterben Herrn Stobei von 
hiesiger Gemeine in völligem Pastorate confirmiret.
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Anno 1 7 1 1 , den 23ten July, suchte ich mir eine Braut, die Jungfer 
Rosina Elisabeth Groschen, bekam das Jawort den 3ten September, und 
wurde Verlobung öffentlich gehalten den 22ten Oktober 1711.

Anno 1 7 1 1 , den 25ten November, am Tage Catharinae, wurde in 
Lissa vom Herrn Seniore Herrmann copulirt mit Jungfer Rosina Elisabeth 
Groschen, welche gebühren Anno iö g i, den Ilten Oktobris des Morgens 
halb 8  Uhr in Lissa, und daselbst getauft den 14ten Oktobris.

Ihr Herr Vater war Titt: Herr Gottfried Grosch, alter Bürger, Kauf
und Handelsmann in Lissa, weiland Herrn Johann Grosches, Bürgers 
und deutschen Schulhalters in Lissa, vor dieser Stadt ersterm Brande; 
nach dem Lißnischen Brande aber in Breßlau wohnende, wo er auch 
verstorben ist; und Frauen Salome, einer Tochter Herrn George Neanders, 
letzten Lutherischen Pfarrers in Kraschen, an unserer Gräntze, ehelicher 
Sohn. Welcher Anno 1 7 2 0 , den 13ten November, nach 11 tägigen heftigen 
Steinschmerzen in Lissa verstorben.

Ihre Frau Mutter war Titt: Frau Barbara, Herrn George Weiners, 
letzten Vorwerks-Herrn in Grunau, und Frauen Barbara Richterin von 
Wintzig, eheliche Tochter. Welche Anno 1709  den 16ten Oktober zu 
Lissa an der Pestilentz verstorben.

Weil nun diese obgedachte Jungfer Groschin von ihren lieben Eltern 
bald in der Jugend zu wahrer Gottesfurcht angewöhnet und zur Schule 
gehalten worden, als worinnen sie lesen, schreiben, rechnen und ihren 
Catechismum erlernet; auch über dieses zu andern nöthigen Jungfräu
lichen Tugenden treulich angehalten worden, so hat sie auch als ein Kind 
von guter Art sich allewege bezeuget, ihrer frommen Eltern heilsamen 
Anführung willig gefolget und hernach einen eingezogenen und wohl
anständigen jungfräulichen Wandel geführet: darbey im Haußwesen 
und der Wirthschaft sich embsig, und gegen die werthen Eltern liebreich, 
gehorsam und treu erwiesen. Davon in Sonderheit sattsame Merkmahle 
zu verspühren, als Anno 1 7 0 9 , im Monath Oktober, ihre seelige Frau 
Mutter durch damahls graßirende Pestilentz angestecket und endlich 
aus diesem Leben gerissen worden. Maßen Sie derselben in ihrer Krank
heit durch mögliche Pflege alle kindliche Treue erwiesen und bis in den 
Todt beständig bey ihr verharret.

Nachgehends, da es wegen der Gefahr nöthig gewesen, daß sich die 
Familie zertheilte, darmit das Uebel nicht weiter einreißen könnte, und 
ihr lieben Geschwister sich in den Wald retirirte, hat sie bey ihrem ge
liebten Herrn Vater verbleiben, und nebst noch einem Bruder, mit ihm 
alles von Gott über sie verhangene willig und geduldig erwarten und 
außstehen wollen. Dahero sie demselben auch über 2 Jahre das Hauß
wesen und Wirthschaft fortgestellet, in seiner Handlung treulich zur 
Hand gegangen, und sonsten (wo nur möglich gewesen) alle kindliche 
Liebe und Pflege bezeuget. Welch sehr gute und lobenswiirdige Conduite 
dieser wohlgezogenen Tochter mich demnach bewogen, nach ihr zu 
trachten und sie ordentlich zu suchen. Da sie auch auf geziehmendes 
Ansuchen glücklich erhalten, habe um so viel mehr Ursache, Gott zu
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danken; maßen mit ihr eine rechte, liebreiche, einträchtige und ver
gnügte Ehe führen und von derselben solche Treue genießen, die ich 
ihr nimmer vergelten kann. Gott erhalte sie mir nur nach seinem väter
lichen Willen und laß mich ihrer Treue (aus seyner Gnade) erfreuen bis 
an mein Ende.

Anno 1 7 1 3 , den 18ten Maji, nachmittags halb 7 Uhr wurde mir 
mein Söhnlein Johann Gottfried gebohren und den 21 ten M aji getauft 
allhier in Zaborowo. Seine Pathen waren:

Herr M. Zacharias Herrmann, Senior Generalis in Groß-Pohlen und 
Pastor in Lissa.

Herr Johann Jakobsen, Kauf- u. Handelsmann in Lissa.
Herr Friedrich Wancke, Bürgermeister und Bader allhier.
Frau Susanna, Herrn Tobiae Böckelmanns, Pastoris in Driebitz, 

Ehefrau.
Frau Rosina Florentina, Herrn M. Daniel Hermanns, Diaconi in Lissa, 

Ehefrau.

Anno 1 7 1 5 , den 2ten Apriltis, Nachmittage % auf 7 Uhr, wurde 
mir mein Töchterlein Rosina Florentina gehohren und den 4ten April 
getauft. Die Pathen waren:

Herr Tobias Boekelmann, Pastor in Driebitz.
Herr M. Daniel Hermann, Diaconus in Lissa.
Herr Johann Jacobsen, Kauf- und Handelsmann in Lissa.
Jungfer Verónica Titt: Herrn Senioris Generalis Herrmanns Tochter.
Frau Rosina, Herrn Friedrich Wanckens, hiesigen Bürgermeisters, 

Ehefrau.
Nota: Diese Tochter ist gestorben am weißen Friesei 1736, den 22 ten 

Augusti, früh 14 auf 3 Uhr.
Anno 1 7 1 7 , den 6 ten July, nachmittage um 2 Uhr wurde mir mein 

Töchterlein Johanna Elisabeth gebohren, und den 8 ten July getauft. 
Die Pathen waren:

Herr Johann Jacobsen, Handelsmann in Lissa.
Frau Susanna, Herrn Tobiae Boeckelmanns, Diaconi in Fraustadt. 

Ehefrau.
Frau Rosina Florentina, Herrn M. Daniel Hermanns, Diaconi in Lissa, 

Ehefrau. >
Nota: Diese Tochter ist 1737 an Herrn Abraham Gottfried Hoff mann 

verheyratet worden.

Anno 1 7 1 8 , den 7ten Decembris, des Morgens y4 auf 8 Uhr, wurde 
mir ein Söhnlein, Christoph Gottlieb, gebohren und den 9 Decembris ge
tauft. Die Pathen waren:

Herr M. Daniel Herrmann, Diaconus in Lissa.
Herr Johann Jacobsen, Kauf- und Handelsmann in Lissa.
Frau Anna Rosina, Herrn Johann Benjamin Eichhorns, Handels

manns, wie auch hernach Ratsherrn in Lissa, Ehefrau.
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Anno 1 7 2 1 , den 23ten Aprillis, am Tage Georgi, habe meinen ältesten 
Sohn Johann Gottfried in die Ließnische Schule gegeben, unter die In- 
spection Titt. Herrn Christian Haeßners, Conrektoris.

Anno 1 7 2 2 , den 9ten Septernbris, nachmittags % auf 4 Uhr, starb 
mein Söhnlein Christoph Gottlieb an den damahls sehr graßirenden Kinder
blattern, nachdem es den 3ten September sich eingeleget. A lt: 3 Jahr, 
39 Wochen, 2 Tage und Sy2 Stunden.

Gott erfreue dessen Seele in der Ewigkeit, und hohle uns endlich 
zu seiner Zeit durch einen seligen Abschied alle nach.

Anno 1 7 2 3 , den 21ten Februari, Dominica Reminiscere, vor Mittage 
Yi auf 11 Uhr, wurde mir mein Söhnlein, Christoph Gottlieb gebohren, 
und den 24ten Februari, am Tage Matthiae getauft.

Die Pathen waren:
Herr AL Daniel Hermann, Diaconus in Lissa.
Herr Johann Jacobsen, Kauf- und Handelsmann in Lissa.
Frau Anna Rosina, Herrn Johann Benjamin Eichhorns, Handels

manns, wie auch hernach Rathsherrn in Lissa, Ehefrau.
Nota: Dieser Sohn ist in Leipzig gestorben 1743, den 26  Maj, D. 

Exaudi, abends nach % auf 6 Uhr, aetate: 20  annos, 1 3  Septim., 3  dies, 
7 V2 hör. nachdem er 11 Monath mit seiner Krankheit sich getragen hat.

Anno 17 2g, den 4ten Oktobris, habe meinen Sohn Johann Gottfried 
nach Breslau ins Gymnasium Elisabethanum gebracht und der in- 
spection Tit: Herren Gottlob Krautzes, Rectoris, Professoris etc Biblio- 
thekarii übergeben.

Gott sei allezeit mit seiner Gnade bey ihm, regiere ihn auch mit 
seynem heiligen Geiste, daß er möge in wahrer Gottesfurcht und nütz
lichen Wissenschaften täglich zunehmen und ein rechtschaffener, Gott 
und Menschen nützlicher Gelehrter werden. Amen.

N. B. An Kreuz und Trübsahl, wie auch an Feindschaft und Ver
folgungen hat es mir und den Meinigen in meinem Ehestande und Ampte 
nicht gefehlet. Ich habe aber jedes nicht als ungewöhnliches angesehen, 
sondern als ein Christ mit Geduld ertragen; in dieses als ein Prediger 
mich auch willig gefunden, weils rechtschaffener Lehrer Lohn zu seyn 
pfleget, den Sie von der Welt zu erwarten haben. Darbey aber ge- 
seufzet: Unsern Feinden, Verfolgern und Lästerern vergeben und sie 
bekehren. Erhör uns lieber Herre Gott! Ach ja, Herr Jesu, umb Deiner 
Genugthuung und kräftigen Fürbitte willen. Amen.

Anno 1 7 3 1 , den Ilten  Aprillis  habe meinen jüngsten Sohn Christoph 
Gottlieb nach Lissa gebracht, und der Information und Itispedion Titt: 
Herrn Gottfried Keiles, Theologie Candidati, anvertrauet.

Anno 1 7 3 2 , den 2ten Januarii, habe diesen Christoph Gottlieb nach 
Herrn Keiles Promotion dem Herrn Rectori Zimmern in Lissa zu infor- 
miren übergeben.

Anno 1 7 3 2 , den 25ten Aprillis habe meinen Sohn Johann Gottfried 
auf die Leipziger Academie versendet. Gott lasse ihn gesund seyn und 
segne seyne Studien und mache ihn zum künftigen Werkzeuge seiner 
Gnaden, zumNutzen seiner Kirchen, umb Christi willen, Amen.
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Anno 1732’ den 7ten September überfiel mich Febris skorbutica 
quartana cum injesta Haemorhagia gravissima complicata11) hielt gantzer 
% Jahre an und machte mich so darnieder, daß man verschiedene mahl 
an meines Lebens erhaltung gezweifelt, auch selbst der Medicus Titt: 
Herre Christian Hollmann, die große Gefahr vorgestellet. Allein durch 
die unverdiente Hülfe des Barmhertzigen Gottes (der die Seufzer der 
lieben Meinigen und vieler frommer Kirchkinder erhöret) und den 
kräftigen Segen, welchen er denen Meditationibus et Medicamentis des 
sehr fleißigen Medici, Herrn D. Christian Hollmanns, ertheilet, bin ich 
wieder aufgerichtet worden. Gott sey Preiß und Dank dafür gesaget 
und lasse mich nun desto fruchtbahrer in meinem Ampte seyn. Amen.

Die Folge dieser schweren Krankheit ist endlich eine rechte empfind
liche Hernia12) gewesen, die 1 Viertel Jahr darauf sich gezeuget, ohn- 
fehlbar von dem 48 Stündigen Erbrechen in dem Fieber verursachet.

Anno 1 7 3 3  gegen Ostern kam mein Sohn Johann Gottfried von der 
Leipziger Universität zurücke und legte am 3ten Osterfeyertage sein 
erstes Specimen Homileticum allhier ab, cum applausu.

Anno 1 7 3 6 , den 22ten Augusti früh % auf 3 Uhr starb meine älteste 
Tochter, Rosina Florentina, nach etlicher Tage Niederlage an dem weißen 
Früsel, A lt 21 Jahre, 20 Wochen, 31 Stunden, und wurde den 24ten 
Augusti mit einer Leichenpredigt und Abdankung bey einer sehr großen 
Begleitung beerdigt. Gott erfreue ihre Seele in der Ewigkeit und helfe 
endlich uns allen zu seiner Zeit durch einen seligen Abschied glücklich 
nach. Amen!

Anno 1 7 3 6 . Au den Weiuachtsfeyertagen überfiel auch den jüngsten 
Sohn, Christoph Gottlieb, das weiße Friesei, davon er doch durch Gottes 
Gnade glücklich curiret wurde, so krank als er war. Doch brachte er 
gantze 10 Wochen zu, ehe er in völligem Stande war.

Anno 1 7 3 7 . Gegen den Herbst bekam meine noch lebende Tochter 
Johanna Elisabeth, Gelegenheit, sich zu verheirathen; maßen Titt: Herr 
Abraham Gottfried Hoff mann, Juris Consulty ex Practica aus Lissa mit 
seiner noch lebenden Frau Mutter Einwilligung ordentlicherweise bey 
uns Eltern den 29ten Semptember, am Tage Michaelis, um Sie anhielt, 
auch kurtz darauf, weil seine Conduite bekannt gewesen, von uns und 
der Tochter das Jawort erhielt, und den 4ten Novembris die gewöhnliche 
Verlobung in Gegenwart beyder Verlobten und derer beyderseitigen 
Eltern geschehen. Darauf aber den 27ten Novembris die Hochzeit gê  
halten worden. Die Heimführung der neuen Ehefrauen aber geschähe 
erst Anno 1 7 3 8 , den 3ten Januarii, an einem Freitage, und zwar wegen 
allerhand vorgefallenen Hindernissen.

Gott lasse ihre Ehe sich allezeit gefällig und ihnen gesegnet und 
vergnüget bleiben, zu unserem Tröste, Amen.

Anno 1 7 3 8 , den 31ten December. Gegen Abend überfiel mich wider 
alles Vermuthen eine kleine Maladie, die mich zwar zu Bette brachte,

a ) V iertagefieber, k o m p lic ie rt durch  schwersten B lu ts tu rz .
12) B ruch.

Deutsche W issensch. Z e itsch r. i.  W arthe laud . H e ft 2. 1940. 14
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jedoch in der Hoffnung, das drauf folgende heilige Neue Jahrsfest 1739 
gleichwohl würde mein Ampt verrichten. Allein nach Mitternacht äußerte 
sichs, daß es ein sehr heftiges Steck- und Lungenfieber war, bey welchem 
fast alle Hoffnung verschwinden wollte. Doch durch Gottes Güte und 
Herrn Doktor Holmanns Fleiß erholete mich dennoch wieder. Allein 
eine sehr große Mattigkeit bliebe zurücke, nebst beständiger Furcht 
wegen eines Catarrhi suffocativi,13) und wollten keine Kräfte wieder kommen 
ohnerachtet viele inner- und äußerliche stärkende Mittel gebraucht 
wurden. Deßwegen erkühnete mich, bey der Gemeine um einen Sub- 
stitutum anzuhalten, solches geschähe 1739, den löten Aprillis, worinnen 
die Bürgerschaft bald willigte, der Magistrat aber schwürig war (wegen 
eines und des anderen Gliedes, aus Hasse). Dahero die Sache in die 
% Jahr sich verzögerte und mir viele Kränkungen meiner Feinde zu
gezogen, wie solches aller zur Genüge bekannt. Den 4ten Advendt als 
den 20ten December erhielt endlich einen Substitution Herrn Johann 
Gottfried Johnen, Jaurav. Silesium.

Anno 1 7 3 9 , den 25ten Odober sendete meinen jüngsten Sohn Christoph 
Gottlieb in das Thornische Gymnasium, um bey andern Studiis auch 
die polnische Sprache zu fassen. Uebergab solchen durch den ältesten 
Sohn Titt: Herrn Petro Zornio, Rectori, Professori u. Bibliothecario da- 
selbsten. Gott erhalte ihn gesund, segne seyn Studiren und laße ihn zu 
einem tüchtigen Werkzeuge werden, seines Herren Ehre zu befördern 
und den Menschen Nutzen zu schaffen.

Anno 1 7 4 0 , den 27ten September, wurde mir die Fontanelle14) am 
linken Beine geschnitten.

Anno 1 7 4 2 , den 6 ten Aprillis, sendete meinen Sohn Christoph Gott
lieb auf die Leipziger Universitaet, seine Studia fortzusetzen. Gott er
halte ihn gesund und bewahre ihn vor allem Unglück und gebe seine 
Gnade und Seegen zu dessen studiren, daß es zu seiner heiligen Ehre und 
der Kirchen Wohlfahrt .möge absolviret werden. Ja, er bringe ihn endlich 
auch wieder gesund nach Hause.

Anno 1 7 4 2 , als den 6 ten Maji, D. Exaudi, Herr John, mein bis
heriger Substitut valedicirte, bin ich, da Herr Samuel Friedrich Günther, 
gewesener Rector in Lissa, zu einem Pastore hieher vociret worden, wider 
mein Wissen und Willen zu einem Emerito erkläret, ob ich gleich noch 
arbeiten können und wollen. Die Hoch Reichsgräfliche Regierung15) 
hat Herrn Günthern aber ei pro Pastore weder erkennen noch conjirmiren 
wollen, sondern nur pro substiiuto. Da half kein Einwenden noch Vor
stellen. Man nahm mir noch zum Ueberfluß von meinem Salario und 
hieß, ich sollte die Hälfte vom Pfarrsalario genießen, die andere Hälfte

13) das heutige A s thm a.
14) K ü n s tlic h  m it  Messer, du rch  Ä tzu n g  oder P flas te r ( „F o n ta 

ne llensa lbe“ ) herbe igeführtes Geschwür zur A b le itu n g  schädlicher S to ffe  
aus dem K ö rp e r.

n ) R eichsgraf A lexander S u lkow ski, der dam alige E rb h e rr von. 
Zaborowo.
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aber der neue Pastor. Wie aber dieses gehalten wird, weiß Gott am 
besten, dem ich auch die gantze Sache anheim gestehet, weil Menschen 
nicht hören wollen.

Herrn Günthern war nicht erlaubt, sich als Pastorem zu nennen und 
zu schreiben, sondern nur ministrum eccl., wie die Worte Confinnation 
außdrücklich lauten.

Anno 1 7 4 2 . Ohngefähr 1 y2 Wochen nach Johann und also zu An
fänge mensis July überfiel meinen jüngsten Sohn, Christian Gottlieb, 
in Leipzig an einem Sonnabend gegen Abend, als er in der Allee spa
zieren gegangen, ein unvermuteter, sehr schmerzhafter Zufall an dem 
linken dicken Beine (welchen D. Medicus, Herr D. Zoelinatz P. P. in 
Leipzig Dolores Osteocopos16) nennete), durch den er sehr entkräftet worden 
wegen der allzu großen Schmertzen. Ob er nun gleich anfangs von ge
dachtem Herrn Mcdico viele Medicamenta interne et externe appliciret, 
auch einige Linderung empfunden, daß er wieder außgehen können, 
hat er doch dieses Zufalls nicht gäntzlich loß werden können, bis endlich 
1743, gegen das Ende des Monaths Martii, sich an der äußeren Seite 
dieses linken dicken Beines ein Geschwür zusammenzog, aufbrach mit 
etlichen kleinen Öffnungen, und nebst der übel colorirten Materie auch 
alsdann und wann kleine Stückchen vom Knochen (der auf solche Weise 
angegriffen gewesen) fortstieß. Es fanden sich hierbey viele andre schwere 
Zufälle, die ihn dermaßen entkräftet, daß er endlich den 26ten Maji,
A. curr. als D. Exaudi des Abends nach % auf 6 Uhr sein Leben endigen 
und den offenen Schaden mit ins Grab nehmen müssen. Den 28ten M aji 
früh vor 5 Uhren ist er auf Leipziger Art mit 2 Kutschen guter Freunde 
zu Grabe gebracht und von den Thomasschülern beym Grabe Ihme 
etliche Lieder gesungen worden. D. 3 . p. Trinit. als den 30ten Juny, 
nachmittage wurde ihm allhier in Zaborowo eine Gedächtnispredigt ge
halten über Ps. 73, 23, 24, nachdem ihm zum letzten Andenken die vor
hergehende Woche von Dienstag an, alle Tage um 8 und 12 Uhr 3 Pulsen 
geläutet worden, welche nebst der nach der Gedächtnispredigt einer 
Pu Iß zusammen sind 31 Pulß. Sein Alter belief sich auf 20 Jahr, 
13 Wochen, 3 Tage und 7 1/ 2 Stunden.

Gott erfreue seine Seele im ewigen Leben, lasse die Gebeine im 
fremden Sande ungestört und sanfte ruhen, und helfe uns allen endlich 
seelig nach. Amen!

Anno 1 7 4 3 , bald nach Michael, wollte man mich aus dem Pfarrhause 
delogiren, und Herrn Günthern hineinziehen lassen, auch statt der bisher 
genossenen Hälfte des Pfarr-Salarii und aller Accidentien mir nur das 
Drittel darvon geben und von dreyen Opfern auch das Drittel. Das 
4te Opfer sollte Herr Günther vor sich allein behalten (Wiewohl er alle 
vier Opfer vor uns verlanget, aber nicht erhalten können) Auf Martin 
sollte das Hauß geräumet seyn. Doch auf gütigste Intercession des

le) Nach der Sch ilderung w ohl O steom ycelitis  oder K nochen tube r
kulose.

14*
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Herrn Bürgermeisters Dörings von Lissa erhielte vermöge eines Re- 
gierungs-Rescripts ich die Conflrmation meines bisherigen Gehaltes und 
die Zaborowoer wurden zum Frieden angehalten. Also half hier io 
gnädiglich, dafür ihm Danck gesaget sey.

Anno 1 7 4 4  fügte es der güttige Gott, daß mein annoch eintziger 
Sohn lohann Gottfried den 12ten Januarii von dem Hochwohlgeborenen 
Herrn' Samuel von Nostitz, Erbherrn auf Ulbersdorf bei Fraustadt eine 
Vocation zum Predigt-Ampte dasieger evangelischen Kirchen erhielte. 
Worauf er nach Verlangen des Herrn Collatoris den 17ten Januarii, als 
einem Freitage, nach Tages vorhergeschehenem Examine in Großglogau 
von dem Herrn General-Superintendenten Johann George Lebin und dessen 
Herrn Collegen in dasieger Kirchen ordiniret. Den 19ten Januarii als 
n  2 d Epiplian von einem Herrn Antecessore Schreibern in Ulbers
dorf investiret worden. Den 26ten Januarii, als D. 3 P- Epiphanias-aber 
die Anzugspredigt gehalten. Gott gebe viel Seegen zu diesem wichtigen 
Ampte und lasse ihn allezeit einen treuen Arbeiter in seiner Kirchen 
erfunden werden.

Anno 1 7 4 5 , den 30ten September, wurde mir die 2te Fontanelle am 
rechten Fuße geschnitten, wegen des im vorher gehenden Winters an
gehaltenen schweren Zufalles, am gantzen rechten Beine.

Anno 1 7 4 6 , den 8 ten Februarii, instigirte Herr Günther bey der 
gehaltenen Kirchenrechnung wegen des ordentlichen Pfarrhaußes wider 
mich abermahls publice, ob es gleich bei seyner Herkunft ad mortem usu 
zu lassen versprochen worden. Worauf den 26ten Februar nur vom 
Herrn Bürgermeister Schölte durch den Stadtdiener ein Cantzeley- 
Rescript zugeschicket, und nach der Zeit durch unterschiedene Depu
tierte zu manchen mahlen mir das. Stertzen anbefohlen. Bis endlich 
von ihro Exzellenz, dem Herrn Reichsgrafen selbst, ein besonderer Befehl 
den 2ten M ali anni current, des Stertzens an mich gekommen, und ich 
den 5ten M aji und folgende Tage das Pfarrhauß geräumet und in ein 
angewiesenes Bürgerhauß gezogen.

Anno 1 746  den 13ten Septembris, morgens gegen 10 Uhr entstund 
an Kunschkes Scheune ein hefftiger Brand, welcher innerhalb 3 Stunden 
ein ziehmliches von Häusern, Scheunen in die Asche verwandelte und 
sehr großen Schrecken erwecket.

Anno 1 7 4 8 , den 8 ten Octobris, wurde mein Sohn, bisheriger Pfarrer 
in Ulbersdorf nach Rawitsch zum Pastore Secundario durch übersendete 
Vocation der Gemeine und zugleich erhaltene Confirmation der gnädigen 
Gräfinn17) als Erbfrauen begehret. Worauf er den lOten October, als den 
22ten p Trinitatis in Ulbersdorf die Abschiedspredigt that und den 
17ten October als D. 23  p. Trinitatis in Rawitsch die Anzugspredigt ab- 
legete und zugleich sein Heiliges Ampt hiermit unter Gottesseegen an
fing.

17) K a th a rin a , G rä fin  v. Sapiezyn - Sapieha, E rb h e rr in  von 
R aw itsch .
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Fernere Nachricht der Jacobischen Fam ilie, auf gezeichnet.
Anno 1 7 5 3 , den lOten Martii, starb der Herr Jacoby, Pastor in 

Zaborowo. Die hinterlassene betrübte Frau Witwe tiberfiel etliche Tage 
vor dem Tode ihres Herrn Gemahls ein starker Blutsturtz, welcher eine 
andere schwere Krankheit nach sich zog, so daß sie auch ihrem seeligen 
Herrn Gemahl nicht konnte das Grabgeleite geben. Worauf sie auch 
alle Jahre gegen den Winter aufs Krankenbette geworfen wurde.

Anno 1 7 5 3 , den 25 September, kam sie nach Rawitsch zu ihrem 
Herrn Sohne, um hier in der Stille Gott zu danken.

Anno 1 7 5 6 , Am Tage Elisabeth, fanden sich wieder ihre kränkliche 
Umstände der Brust ein. Dabey sie aber nicht länger als 14 Tage mit 
liegen zugebracht, 14 Tage waren ihre Umstände so beschaffen, daß 
man sich die Hoffnung machte, daß sie diesesmahl gantz leichte mit 
dieser Krankheit wegkommen würde, kaum aber waren dieselbigen ver
gangen, so überfiel sie eine Schwachheit, und dann zeigte sich die Schwulst 
an den Füßen, welche auch von Tage zu Tage zunahm, darwieder auch 
keine Medicamenta, deren sie sich vieler bediente, nichts helfen wollten. 
Die Kräfte nahmen endlich bey den überhäuften Schmertzen nach 
und nach ab, ihre Schwachheit aber zu. Als sie nun selbsten merkte, 
daß ihr Lebensende herbey kommen möchte, so bediente sie sich noch 
des heiligen Abendmahls, wornach sie ein besonderes Verlangen bezeigte, 
und ergab sich willig dem Willen Gottes, ohnerachtet sie ihrem Herrn 
Sohne gerne noch zum Vergnügen einige Jahre gelebet hätte. M itt
wochs den 25ten Maj 1757  nach 12 Uhr verlohr sie die Sprache, dabey 
sie aber ihren Verstand völlig besaß. Nach 3 Uhr bekam sie dieselbe 
wieder, verabredete noch das Nöthigste, ertheilte dem bey ihr stehenden 
weinenden Herrn Sohne den letzten mütterlichen Segen. Den 26ten 
früh um halb 3 Uhr verlohr sie den Verstand, bis daß sie unter vielen 
Schmertzen, bei andächtigem singen und beten, gegen 12 Uhr zu Mit
tage ihr Leben endigte, in einem Alter von 65 Jahren, 32 Wochen und
3 Tagen. . ,

Herr Johann Gottfried Jacoby18), Pastor der evangelischen Gemeinde 
zu Rawitsch, und später dann Senior des Bojanowoer Kirchenkreißes 
und erster Pastor zu Rawitsch vermählte sich mit Jungfer Ursula Helena 
Theodora Scharf, des Herrn Scharf, Kunst-, Weid- und Schönfärbers 
Jungfer Tochter. Aus dieser Ehe entsproßen 8 Söhne und 1 Tochter

Der älteste Herr Solm wählte, nachdem er die Schule verließ, d e 
Laufbahn seines Vaters und nach beendigtem Studium erhielt er als 
Kandidat der Theologie die Vocation als Pastor von der Gemeinde aus 
Same Er verband sich nachhero mit der verwitweten Frau Pfeffar, 
gewesenen Konrektors zu Rawitsch. ln selbiger Ehe erfreute ihn Gott 
mit 2 Töchtern und 2 Söhnen.

Der 2te Herr Sohn erlernte die Handlung, mehrere widrige^ Schick- 
sale hinderten seyn Fortkommen, ln seiner Ehe erfreute ihn Gott mit

1S) V g l. über ihn  auch W otschke, a. a. O. S. 40 ff.
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2 Kindern, ein Sohn Heinrich und 1 Tochter Leonora. Heinrich erlernte 
in Breßlau die Handlung, und war, indem sein Vater frühzeitig starb, 
bey seiner Großmutter und seinem Herrn Vetter erzogen. Bis nach 
dessen Tode er sich in Jutroschin etablirte.

Die Tochter Florentine verheiratete sich an den Kauf- und Handels  ̂
mann Herrn Baltasar Gottlob Braun 19 20) zu Rawitsch.

Der dritte und jüngste Herr Sohn, gebohren den 26ten Oktober 1772, 
war 16 Jahre alt, als seyn Herr Vater starb, welches im Jahre 1789 ge
schähe, an einem Sonntage unter der Morgenkirche.

Mit den Jünglingsjahren wählte er das Juristische Fach und wurde 
im Jahre 1799 als Stadt-Sccrcför und Rathmann in den Rawitscher 
Magistrat aufgenommen.

Nach der Regierungsveränderung wurde er von der damahligen 
Administrations-Stube unter dem 9. Januar 1808 zum Vice-Präsidenten 
und ersten Rathmann ernannt.

Bey nochmahliger Umformung des Magistrats den 28ten März 1810  
zum zweiten Rathmann ernannt. Den 9ten Julius 1811  zum ersten 
Rathmann ernannt.

Schon war derselbe 1805 den 8 ten Oktober einstimmig von der evan
gelischen Gemeinde als Kirchenvorsteher verlangt und erwählt. Und 
er ist derjenige, unter dessen kluger Leitung der Bau so weit gekommen, 
daß die Kirche 1808 hat können eingeweihet werden.2J)

Im Jahre 1810 den 30ten April, verband er sich mit Jungfer Johanna 
Christiana Warncke, des Herrn Gottfried Warncke und der Frau Anna 
Susanna Warncke, gebohrene Klampt, eintzigen Jungfer Tochter.

Im Jahre 1811, den 31ten März, beschenkte ihn Gott mit einem 
Sohne, der in der Taufe die Nahmen Karl Eduard erhielt. Am Jahres
tage dieses Sohnes schenkte der dankbare Vater ein Crucifix auf das 
Altar in die Evangelische Kirche. Glücklich doch kurz war diese Ehe; 
er starb plötzlich nach einer kurtzen Krankheit und 2 y2 jährigen Ehe
stände an einem tötlichen Nervenfieber 1812, den 14ten November, 
nachmittags um 5 Uhr, in einem Alter 40 Jahren und 18 Tagen. Den 
16ten nachmittags um 2 Uhr wurde zuerst die Leiche in die Kirche ge
tragen, vors Altar gesetzt und ihm eine Rede gehalten, und dann auf 
dem Friedhofe mit Gesang öffentlich beygesetzt.

19) Vgl. B raun , eine R aw itscher Fam iliengeschichte , Deutsche W iss. 
Z tsch. f. Polen, H e ft 33, S. 159 ff.

20) D ie  K irch e  w'ar 1801 m it  einem großen T e il der S tad t abge
b ra n n t.

i



Zur Lage und Aufgabe
deutscher Sprachwissenschaft in unseren Tagen

Von Dr. T a s s i 1 o S c h u l t h e i ß .

Durch die Entdeckung des Mainzer Gelehrten Franz Bopp im Jahre 
1791, daß die Sprachen der wichtigsten Völker von den Kelten West
europas angefangen bis zu den Bengalen im Osten Vorderindiens auf den 
gleichen Ursprung hinweisen und folglich die gemeinsame Ursprache 
einem einheitlichen Volk zum Ausdrucksmittel gedient haben muß, ist 
erstmalig die Anregung zur wissenschaftlichen Abgrenzung der mensch
lichen Rassen gegeben worden, die dann von der uns so wichtigen Rassen
lehre weiter verfolgt wurde. Name und Begriff des Ariernachweises wären 
nicht möglich, wenn nicht die vergleichende Sprachforschung erkannt 
hätte, daß wir, die jetzt von der Wissenschaft als „Norden“  bezeichnet 
und den Semiten gegenübergestellt werden, einst Träger der uralten in
dogermanischen Sprachforin gewesen sind und daß unseren indogerma
nischen Vorfahren nordischer Rasse mit größter Wahrscheinlichkeit der 
im Iranischen und Indischen sehr lebendig gebliebene Ariername (äryäh 
heißt im Sanskrit soviel wie „meine Herren“ ) zur Stammesbezeichnung 
gedient hat.

Ohne Sprachwissenschaft keine Rassenerkenntnis!
Was wäre bei dieser Sachlage natürlicher, als daß die vergleichende 

Sprachwissenschaft, die uns so Wesentliches und Wichtiges zu geben 
vermochte, auch weiterhin um Vertiefung unserer rassengeistigen Ein
sichten angegangen wird und aus ihren Erkenntnisschätzen das Beste 
liefert, um den Geist des deutschen Volkes laufend zu bereichern?

Die Dinge liegen anders. Zwar könnte Sprachwissenschaft in der 
Tat wertvollste Erkenntnis geben, deren ein deutsches Geistesleben jetzt, 
in der Zeit des voll erwachten Rassenbewußtseins, nicht mehr entraten 
kann. Sie hält sich aber völlig im Hintergrund, als eine wenig wichtige 
Fachwissenschaft, von der kaum irgend jemand nennenswerte Beiträge 
zur erhofften großdeutschen Geisteskultur erwartet. Wie ist das ge
kommen, und wie könnte das anders werden? Auch der Sprachwissen
schaft muß ein Anteil an der großen Gemeinschaftsarbeit gesichert 
werden; ein kleiner geschichtlicher Rückblick wird rechtfertigen, was 
sie geleistet hat, und erweisen, was sie noch leisten kann.

In den jahren der tiefsten deutschen Erniedrigung schrieb Wilhelm 
von Humboldt sein Werk „Über die Verschiedenheit des menschlichen
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Sprachbaus und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschen
geschlechts“  — eine zweite Ruhmestat deutscher Sprachwissenschaft. 
Der Titel des Buches mußte unweigerlich jeden an das Schlagwort der 
französischen Revolution von der Gleichheit aller Menschen erinnern 
und wie eine Kampfansage wirken. Von seinem eigenen Wissensgegen
stand ausgehend konnte Humboldt nicht, wie etwas später der norman
nische Graf Gobineau mit seinem Werke von der Ungleichheit der 
menschlichen Rassen, den M e n s c h e n an den Anfang stellen: ihm, 
Humboldt, war die Ungleichheit des Baues der menschlichen S p r a c h e n  
die gegebene Urtatsache, die er zu erklären und in ihren Folgerungen 
auszudenken suchte. An der Überlegenheit der Bauart indogermanischer 
Sprachen konnte er nicht vorübergehen; und bei seiner Denkweise war 
es folgerichtig, daß er die besondere Menschlichkeit dieser Sprachen, 
ihre Formenfreude, die Großartigkeit ihrer ursprünglichen Anlage liebe
voll ins Auge faßte und sich zu erklären versuchte, wie von daher der 
Geist der mit solcher Sprache begabten Völker eine besondere Prägung 
erfahren haben müsse. Die gestellte Aufgabe forderte ein ständiges und 
gewissenhaftes Vergleichen der innersten Eigentümlichkeiten mensch
licher Sprachen, sie führte notwendig zu festen Anschauungen über die 
typische Grundeinstellung, die einheitliche Gestalt einer gegebenen 
Sprache im Gegensatz zu einer anderen; so wurde die einzelne Sprache 
zürn Organismus, der die Gesamtheit eines bestimmten Volksgeistes 
ausprägt, den Volksgeist in sich faßt, schließlich überhaupt der Inbegriff 
dieses Volkes ist. Ein bedeutender und kühner Erkenntnisschritt, darüber 
ist kein Zweifel möglich; um so weit zu gelangen, daß man diese Aufgabe 
auch nur sehen konnte, mußte man tief in die geistigen Werte nicht 
nur der einen indogermanischen Sprachenfamilie, sondern überhaupt 
der verschiedensten Sprachen eingedrungen sein. Die Aufgabe ist schön 
und groß, und von dem, was Humboldt forderte, blieb bei der umfassen
den Größe des Gesamtgegenstandes, der menschlichen Sprache über
haupt begreiflicherweise noch das meiste für spätere Forschergeschlechter 
zu tun übrig; auch konnte es ja nicht dabei bleiben, daß die notwendig 
subjektiven, von einer kräftig ausgeprägten eigenwilligen Forscher
individualität romantischer Grundeinsteflung ausgesprochenen An
schauungen ohne Widerspruch und Klärung in spätere Zeiten von ganz 
anderer Prägung übernommen wurden. Ein reiches Arbeitsfeld hat 
Humboldt angewiesen und zurückgelassen; er fand nicht viele Nachfolger 
und Fortsetzer, denn seine Aufgabe war allzu umfassend. Schon das 
Gebiet, das allen das teuerste sein mußte, nämlich das indogermanische, 
erwies sich weiterhin denen, die inzwischen das Erkenntniserbe Franz 
Bopps angetreten hatten, als unendlich anspruchsvoll. Auch hier mußte 
ja schon auf breitester Grundlage verglichen und streng logisch und 
vorsichtig gearbeitet werden. Im ganzen hat sich die deutsche Sprach
wissenschaft mit Recht auf die genaue Erforschung der indogermanischen 
Sprachtatsachen in jeder Hinsicht und fruchtbringenden Einzelheit be
schränkt. Was zum Verständnis der Tatsachen der Einzelsprachen — auch 
weit über den indogermanischen Kreis hinaus — zu wissen notwendig,
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ist, das hat die deutsche Sprachwissenschaft — und gewiß nach ihrem 
Vorbild auch die anderer Länder — mit aller Sorgfalt ergründet, und 
liier ist viel vollwertige Erkenntnisarbeit geleistet worden, an der nicht 
mehr vorübergegangen werden könnte. Insbesondere ist den Tatsachen 
der Sprachgeschichte in allen wichtigen Einzelheiten so nachgegangen 
worden, daß wir jetzt glauben dürfen, in diese Einzelheiten gründlichsten 
Einblick zu haben, soweit sie überhaupt dem menschlichen Zugriff zu
gänglich sind, und zwar grundsätzlich für die wichtigsten Sprachgebiete 
überhaupt. Wir haben Fachleute für die wissenschaftliche Erforschung 
aller irgendwie wesentlichen Sprachen des ganzen Erdkreises und dürfen 
ihrer Gründlichkeit gewiß sein. Die umfassende, nhilpsophische Ver
gleichsaufgabe nach Humboldt, die nach den Sprachtypen fragt und 
sie gegen einander abgrenzen will, ist noch nicht allseitig gelöst, denn 
sie ist selbstverständlich schwieriger und setzt ein Eindringen in die 
gesamte Forschungsarbeit der Einzelgebiete voraus, das ja bei der riesigen 
Ausdehnung nach so vielen gründlichen Vorarbeiten eigentlich kaum 
mehr einzelnen Persönlichkeiten zugemutet werden kann. Aber auch 
hier wird wacker gearbeitet.

Nun aber wird es Zeit zur Anfrage, was die beiden großen Disziplinen 
der Einzelsprachwissenschaft (auch indogermanische Sprachwissenschaft 
im breitesten Umfange bleibt ja Einzelheit) und der allgemeinen Sprach
philosophie zur Vertiefung der rassischen Einsichten beigetragen haben, 
nachdem von der Sprachforschung der Rassenbegriff, jedenfalls der Be
griff der arischen Rasse ja seinerzeit geschaffen worden ist und ohne 
sie nicht gedacht werden könnte. Was hat Humboldt, was hat die Einzel
sprachforschung mit der Rasse zu tun? Hier kann es nur eine Antwort 
geben: die Sprachforschung hat es seit Bopp und Humboldt immer 
deutlicher und bewußter abgelehnt, in ihre eigenen Untersuchungen den 
Rassenbegriff hineinzutragen. Man wollte verstehen, was die Tatsachen 
der Sprache uns sagen; und das hat man auch ergründet. Die immer 
strengere Ausbildung der Arbeitsmethoden, die ja auch wirklich immer 
mehr Arbeit zu finden und zu leisten lernte, verbot den Forschern, die 
ernst genommen zu werden wünschten, immer bewußter die Erwei
terung des Gesichtskreises über das Reinsprachliche, hinaus. Der echte 
Sprachwissenschaftler sollte womöglich nicht auf andere Sprachen, bei
leibe nicht auf außerindogermanische, aber erst recht nicht auf allgemein 
menschliche Werte sehen; das wäre gegen die bewährte strenge Methode 
gewesen. Und dabei besaß die sprachwissenschaftliche Methode un
streitig eine große Macht über die Volksbildung. Wenn ein Lehramts
kandidat ins Treffen führte, er spreche fließend Englisch, so traf ihn 
unweigerlich die Antwort, damit könne er noch lange nicht Englisch 
unterrichten, dazu müsse er erst seine Kenntnis in historischer Gram
matik erweisen. (Und eine völlige Abkehr von dieser Einstellung auf 
das Wissenschaftliche wäre auch heute nicht zu wünschen, vielmehr ist 
dringend zu erhoffen, daß umfassenden praktischen Umstellungen eine 
ganz peinlich allseitige Erwägung des Wesens der Sprachwissenschaft 
vorausgeht. Hier ist zur Besinnung zu raten).
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Der strenge Wissenschaftler auf dem Gebiet der Einzelsprache be
argwöhnt den Sprachphilosophen als einen Hans Dampf in allen Gassen. 
Und beide zusammen beargwöhnen wieder den, der auffordern will, über
haupt über den engen Zaun der Sprache hinweg, ins volle Menschenleben 
hineinzuschauen. Dies nämlich ist ihnen allen gemeinsam, seit Franz 
Bopp und seit Humboldt: sie wollen die Sprache aus sich selbst erklären, 
der M e n s c h  gilt ihnen nichts. Der Mensch ist ihnen der glückliche 
I räger einer Sprache, hat teil an ihren Wohltaten; und sofern der Mensch 
noch außerdem etwas ist, haben ihn ja genug andere Wissenschaften 
zum Gegenstand. Das gab freilich eine fest umrissene Methode, aber 
sie mußte mit Notwendigkeit e i n s e i t i g  sein. Und diese Einseitigkeit 
gilt es jetzt ins Auge zu fassen, damit wir im Zeitalter der Rassenlehre, 
die den Menschen vor seinen Werken rechtfertigen will, das rechte Ver
hältnis zwischen dem Menschen und seiner Sprache begreifen und damit 
wissen, wie wir es mit der Sprachkultur zu halten haben: wissenschaftlich, 
praktisch und politisch.

Die Sprachforschung, wie sie in Deutschland wie auch in den anderen 
Ländern seit Bopp gehandhabt wurde, wollte die Sprache aus sich be
greifen und hat die so gestellte Aufgabe zu einem sehr großen Teile nun
mehr gelöst. Aber das letzte Ergebnis der großen, an dieser Aufgabe 
verbrauchten Denkbarkeit ist, wenn wir uns ehrlich umschauen wollen, 
eine bedauerliche Verengung des geistigen Blickkreises, die unser ganzes 
Bildungswesen weitgehend belastet; wo von Sprachbildung die Rede 
ist, da meint man — weil die Gelehrten es meinen —, sie sei eben Bildung 
in einem bestimmten Sprachfach oder auch w'olil in mehreren Sprach- 
fächern, da müsse man eben eine oder mehrere Sprachen lernen und sei 
dann um ebenso viel gebildeter. Daß Sprachbildung ein hervorragendes 
Stück Menschenbildung ist, das wissen zwar einzelne glücklich Bean- 
lagte, aber die letzte Tiefe der Einsicht in das Wesentliche dabei fehlt 
der öffentlichen Diskussion durchaus. Das kommt daher, weil die amt
liche Wissenschaft nicht die eigentliche Aufgabe sehen will. Sie h a t  
sie einmal gesehen, sie muß sich zurückbesinnen.

Es kann nicht genügen, die Sprache aus s i c h  zu erklären. Das 
kann immer nur zu Erklärungen einzelner Eigenschaften oder Bestand
teile der Sprache aus sich selbst führen, es kann keine Einheit der Er
kenntnis geben, die den denkenden Menschenverstand befriedigt. Dies 
ist die Antwort, die den Einzelforschern an der Sprache gegeben werden 
muß. Eine Sprache ist ein Ganzes; das zu behaupten, halten sie für 
unwissenschaftlich, die Sprachphilosophen von der Ordnung Humboldts 
glauben aber daran. Ihnen ist zu sagen: Ein Ganzes ist die Sprache aber 
nur, insofern sie dem Ganzen eines Volkes dient. Sie dient einer be
stimmten Menschenart und ist ihr angemessen, ändert sich mit ihrem 
Wesen und seiner veränderten sittlichen Haltung. Die Sprache ist für 
den Menscheucharakter da, er wilj sie prägen und schafft sie so um, efaß 
sie ihm dienen kann; der Menschencharakter ist der Schöpfer seiner 
Sprache. Eine Art von Menschencharakter ist zum Beispiel auch die
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Gesinnung einer ganzen Rasse. Man wird ganz offenbar nicht fragen 
können, und die guten Denker unter den Sprachforschern haben solche 
Fragestellung auch immer bewußt abgelehnt: wie der indogermanischen 
Rasse die indogermanische Sprache auf den Leib gewachsen sei, so daß 
man sicher sein dürfe, jeden Sprecher einer indogermanischen Sprache 
als Träger indogermanischer Rasse festzulegen. A b e r  Ra s s e  h a t  
G e s i n n n u n g ,  und G e s i n n u n g  b a u t  S p r a c h e .  Die 
echt nordische Gesinnung der Großartigkeit und Formenfreude, der 
schöpferischen Leistung an Inhalt und Ausdruck zugleich haftet dem 
uns wahrlich wohlbekannten und zugänglichen Gebäude der älteren 
indogermanischen Sprachen in einer ganz unverkennbaren, in der Welt 
der Menschensprache vollkommen vereinzelten Ausprägung an, wir 
können genau erkennen, daß hier eine schöpferische Rasse von Grund 
auf gewirkt hat mit bewußter Sprachgesinnung, die niemand Vortäuschen 
und die man auch nicht erlernen kann. Wo fremde Beimischungen hin- 
zutraten* da ist die indogermanische Formenfreude allgemach ins Prak
tisch-Nützliche erstarrt; die schöpferischen Analogien und Analogie
systeme der Urzeit, die wir Deutschen noch in früher ungeahnter Weise 
in unserer weiterentwickelten Sprache pflegen und vervollständigen, 
wovon ich hoffe, noch einmal ausführlicher handeln zu dürfen, wurden 
bei den Neugriechen oder Slaven, den Persern oder Neu-Indern durch 
starre Schemata von platter Nützlichkeit über den Haufen gerannt, 
hier wirkte schließlich mit Notwendigkeit gestaltmörderisch fremde Sprach
gesinnung, und doch blieb auch hier noch gar manches von uralter Schön
heit übrig.

Das im Einzelnen zu zeigen, wäre würdige Aufgabe echt natio
naler, rassischer Sprachforschung, die wir solange nicht haben können,

als Sprache nur aus sich selbst, Spracheinzelheit also ebenfalls 
nur aus sich selbst erklärt werden soll, wie es die wissenschaftlche 
Sprachvergleichung, deren Ergebnisse Lehramtsprüfungsgegen
stand sind, bisher tut;

Sprachen zwar als Ganzheiten gedacht werden, die man mit 
anderen gedachten Ganzheiten vergleichen kann oder wenigstens 
vergleichbar denken kann, wie es die Sprachphilosophen auf 
Grund des Humboldt’schen Vermächtnisses tun wollen, aber 
grundsätzlich die Beziehung der Sprachelgenart auf die charakter
liche Einstellung der Menschen, denen sie dient, aus der Be
trachtung ausgeschlossen wird, weil die Sprache den Menschen 
forme, ohne ihm irgend ein Selbstbestimmungsrecht zuzubilligen;

und nicht grundsätzlich zugegeben wird, daß die Sprache 
und ihr sie prägender Charakter in erster Linie von dem Gesichts
punkt aus anzusehen sind, daß sie den sittlichen Notwendigkeiten 
dient, die sich der denkende Menschengeist mit vollem Bewußt
sein zum Gegenstand seines Wirkens macht; daß also die Sprache 
in erster Linie dem e t h i s c h e n  W i l l e n  des M e n s c h e n  
dient und daß in erster Linie der ethisch bewußt denkende Mensch,
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nicht die ethisch gleichgültige jMasse Volk, die ihm persönlich 
dienende Sprache bearbeitet und unter dem Bewußtsein der un- 
abdinglichen ständig p e r s ö n l i c h e n  V e r a n t w o r t u n g  
nach seinem Willen formt.

Sprache muß nicht allein aus und in sich erklärt werden, obwohl 
das zunächst auch notwendig ist; auch nicht allein als ein Typus mit 
anderen Typen gegenübergestellt werden, obwohl auch das eine Aufgabe 
von großer Inhaltsweite ist. Sondern wir müssen endlich ganz bewußt 
daran gehen, alles Wesentliche in der Sprache aus der inneren Notwendig
keit des Ganzen, dem sie dient, zu erklären, und daraus ihre ganze Ent
wicklung zu verstehen. Dieses Ganze, dem die Sprache dient, ist aber 
zweifellos der ethische Auftrieb überhaupt, der uns Menschen gegeben 
ist und ohne den wir keine Menschen wären. Insofern zweifellos der 
arische Mensch diesen ethischen Auftrieb am mächtigsten in sich hat 
wir Deutschen fühlen zu dieser ethischen Machtentfaltung die Berufung 
in uns; —L m uß  arische Sprache, und also in höchster Entfaltung auf 
absehbare Zeit die deutsche Sprache, Ausdruck mächtigsten ethischen 
Auftriebes sein. Das wirklich zu sehen daß es nicht etwa bei einer 
abgegriffenen, erlogenen und in zweiter Generation endgültig verwesten 
Gleichschaltungsphrase bleibe — ist eine unabweisbare Aufgabe der 
deutschen Sprachwissenschaft, die wir als eine neuartige und zugleich 
auf allen guten Leistungen der Vergangenheit ehrfürchtig weiterbauende 
Kulturmöglichkeit ganz einfach haben mü s s e n .  Das kostbare 
deutsche Erbe der strengen Sprachforschung, die neben der strengsten 
Geistforschung helfend einhergehen muß, ist uns in die Hand gegeben 
und es verlangt gewissenhafte Weiterpflege. War die Sprachforschung 
bisher eine strenge Forschung am Material, was sie im besten Sinne 
unentwegt auch bleiben muß, so tr it t  vor uns die neue Aufgabe heran, 
die Sprachtatsachen nun äuch nach Kräften immer gleichzeitig in ge
bührender Einheit zu schauen mit den tiefsten ethischen Werten, denen 
sie gerade nach deutscher Auffassung immer zu dienen haben. Deutsche 
Ethik aber enthält für uns im Hinblick auf die Tiefe der erreichten 
deutschen Einsicht in die Angelegenheiten des Pflichtbewußtseins wie 
auch in die Gründtatsachen des Sprachlebens immer über die Zwecke 
des augenblicklich Notwendigen hinaus zugleich eine grundsätzliche 
Wendung zur s t r e n g  p e r s ö n l i c h e n ,  immer wieder neuen und 
immer wieder nur mit den Augen des Einzelnen zu sehefiden Selbst
verantwortung hin. Und deutsche Sprachwissenschaft muß diese 
Wendung mitmachen. Sie muß sich aus ihrer Erfahrung an ihrem eigenen 
Gegenstand darüber klar sein, daß für uns eine Allerweltseinstellung, 
die weniger entwickelten Völkern und Sprachen vielleicht genügen kann, 
nicht mehr ausreicht, wonach die Tatsachen des Sprachlebens als von 
eine verantwortungslosen Gemeinschaft dem Einzelnen aufgezwungen ge
dacht werden könnten; sondern für uns bleibt es einzig haltbare Er
kenntnis, daß der Einzelne mit seiner eigenen Verantwortung bei allem 
ist, was vom allgemeinen Sprachgebrauch her übernommen, vor seiner 
strengen Selbstprüfung als für ihn persönlich geeignetes Sprachmittel
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standhält. Für uns Deutsche, die wir nicht ein beliebiges Durchschnitts
volk sind, muß es heißen, daß jeder von uns, wenigstens jeder Ernstzu
nehmende seihe Sprache aus eigener Prüfung schafft und daß er das 
Ererbte und Überkommene erwirbt, um es zu besitzen, wie in der Sprache, 
so in allem sittlichen Denken. Wie unsere Weltanschauung das sei
ner selbst bewusste Volk vor der grauen Menschheit ins Licht der s itt
lichen Verantwortung gerückt hat, so hat sie den denkenden Einzelnen 
vor der grauen Masse Volk, einem für unser Denken unvollziehbaren 
Begriff, ins Licht der sittlichen Verantwortung gerückt. In diesem Lichte 
will deutsche Sprachwissenschaft, die einst den fruchtbaren Rassebegriff 
in unserem Sinne ermöglicht hat, die ihrer würdigen Gegenstände sehen, 
in diesem Lichte will sie das großdeutsche Volk erziehen helfen. , ,

Eine lehrreiche Leichenpredigt
M itg e te ilt  von  A. L a t t e r m a n n .

Über den Anschlag vom  Jahre 1771, den polnische K on föde rie rte  
au f ih re n  eigenen K ö n ig  in  W arschau ve rüb ten , is t schon versch iedent
lich  geschrieben w orden, verg l. das S tich w o rt „P o rw a n ie  k ró la  in  
L u d w ik  F in k e i: „B ib lio g ra f ja  H is to ry i P o ls k ie j" , D oda tek  I  do roku  
1900 S. 1376 u n te r N r. 27 557, wo 14 T ite l genannt werden.

D ie  neueste kurze  polnische D ars te llung  des Ereignisses is t die in  
P ro f. Konopczyńsk is  K onfederacja  B arska T. 2, (1938, M ia n o w sk i-Kasse)
S. 170, die fo lgenderm aßen in  Ü bersetzung la u te t: „B e i dem Ü berfa ll 
ve rlie fe n  sich die L ä u fe r, Pagen, Laka ien , e rs t die H o fleu te  Osnialowski, 
B achm insk i und  Przewski le is te ten  den A ngre ife rn  W ide rs tand , als 
auch sie u n te r dem H agel der K uge ln  und  H iebe flohen, käm pften  zwei 
H a iducken : der D iss iden t B  ü t  z o w  [U n te rs tre ichung  von uns] und 
der K a th o lik  M ik u ls k i so lange, bis der erste Ms Leiche niedersank und 
der zweite eine schwere W unde d a vo n tru g “ . —  S. 172 kenn t oaer 
nennt V erf. le ider die Namen des M üllerknechtes der m it einem 
K ä rtch e n  zum  (dt.) General Cocceji lie f, und de rM u lle rm  bei der der 
ve rw unde te  K ö n ig , m it  ih re r Jacke zugedeckt, sich ausru 
n ic h t. Cocceji h o lte  dann den K ö n ig  m it  150 G ard isten  ao.

In  unseren V e rö ffen tlichungen  h a tte n  w ir  s. Z, schon zwei Be
r ic h te  über den Anschlag bringen  können die K onopczyńsk i unbe
ka n n t geblieben sind. Es waren dies 1. D i;au ( -  ® r : ‘ {
d z in s k i) ' E in  zeitgenössischer B e rich t über den M ordanschlag a i 
K ö n ig  S tanislaus A ugust in :  D W Z P  22, 1 1 9 -2 2 . D o rt w ird  nu r ku rz  
"e s a g f w odurch ein eh rliche r H eyducke ge tö te t, so vo r den K ö n ig
f » d fe 'W »ge»««r ge tre ten  2. D ,  ’ P o £ “
K ö n ig  von deutschen A nsied lern gere tte t. In  D t. B la tte r  in  Bolen 
|g  2 H  9 (Sept. 1925) S. 509 ff .  H ie r w ird  die F a m ilie  des K o lo 

n is ten  L u d w ig  H e lb in g “ in  M a rie -M on t als die jenige genannt, bei der
der K ö n ig  Z u flu c h t fand. .

A ls B e itra g  können w ir  nun die Le ichenp red ig t des bei K onop- 
czvüsk i e rw ähnten H a iducken  B ü tzow  bringen, die w iederum  ein 
bezeichnendes L ic h t  au f die R o lle  des D eutschtum s schon im  a lten
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Polen w ir f t .  F am iliengesch ich tlich  is t a lle rd ings w enig daraus zu 
ersehen Daß bei der schwankenden Nam ensschreibung der Z e it 
treue  D iener h ie r B itza u  genannt w ird , da rf m ch t verw undern .

Der T e x t, von dem w ir  das T ite lb la t t  in  F aks im ile  b ringen, la u te t 
fo lgenderm aßen:
N ach S tand und W uerden Verehrungsw uerd igste  und Hochansehnliche

Le ichen -B eg le ite r!

D ie  P flich te n  gegen G O tt, gegen uns selbst, und  gegen unsern 
Nächsten sind so a lt  als ve rnuen ftige  Geschoepfe auf unserer E rde
gewesen sind, und  noch in Z u k u n ft seyn w erdBt” ; eP v eÄ l i c h Ä  
k e it  «egen G O tt gehet ueber alles, die zwey le tz ten  V e rb rnd lichke iten  
.her "haben  -deiche Grade. W enn ich nach dem na tue rlichen  Gesetz, 
a lle r ’ Voelkem G O tt fuerch ten , keinen Menschen beleidigen, und einem 
feden ohne A usnahm e, was re ch t und b ill ig  is t, erweisen so ll so 
brauchen a lle  diese P flich te n , die uns wesentlich em gepflanzet s ind, 
keines ferneren Beweises.

D ie V e rb in d lic h k e it eines jeden, gegen dem andern, en tstehet
i m re se lls rh a ft lic h e n  Leben, und aus dem m a nn ig fa ltigen  Zu- 

Z d t t o  f t X  Ä Ä  Hoeheren „ e ,  und re d lich  »  dienen
verbunden  sind. . . T, .

Die G oetter der E rde , denen der ewige und allw issende B ehe rr
scher etwas strahlendes von  seiner u n e n d l ic h o ^ ^ S r t fe u e s te n  u n d  
lic h k e it m itg e th e ile t ha t, verd ienen, naechst G O tt, den treuesten
re d lich s te n  D iens t. TT „

N u r alsdenn erst, b in  ich  ein treuer D iener meines H e rrn , w enn 
ich bev der groeßten Lebens-G efahr desselben, ohne auf glanzende 
Belohnungen zu ho ffen , aus red liche r Liebe zu meinem H e rrn  m u th ig  
O , Z  W enn en tflam m tes knallendes P u lve r, brennendes und  zer- 
S h Ä e r n d e s  B le y  schon den A rm  meines K örpers  h a lb  unb rauchbar 
gem acht ha tte . . . .

Sich an den gefaehrlichsten O r t unerschrocken, und doch 
dabev aufm erksam  ste llen, um  seinen liebensw uerd igsten H e rrn  . . .  
seinen treuesten V a te r des V aterlandes noch re tte n  zu w o llen , Den 
selben noch m it  ve rdoppe lte r K ra ft ,  bey abnehmenden Lebens- 
G eistern m it heiß vergossenen S troehm en red liches B lu tes u m 
fassen (wenn noch ueber dieses, die gezuckte S chw erdter, e in fu e rch te r- 
fches Sausen, der m it s ta rke r H and du rchschn ittenen  L u ft ,  erregen,) 
st der deu tlichste  C haracter eines treuen  D ieners. . . .

G e o r g e  H e i n r i c h  B i t z a u ,  aus Preußen, welchen ic h  
m it fre u d ig  z itte rn d e r S tim m e, (in  G egenwart so I ie le r a" f / £ '  
sonenj bey seiner Versenkung a llh ie r, in  einem A lte r von  33 Jah ien, 
5 M onathen  und 2 Tagen sein ruhm vo lles  Lob  e rthe ilen  u . .

A ch ! V ereh rungsw uerd ige !.  . . E in  he iliger Schauer d u rch b o h re t 
das b isher fließende M a rk  unserer Gebeine; E r hem m et den^L’ m iau f 
unsers re d lich  wallenden G ebluets! Dem he ldenm ueth iger 
b lasster ! schrecket uns n ic h t ; o n e in !.  . .

E r  praeget die he iligs te  A ndach t unsrer Seele ein b is an den le tz te n  
Pulsschlag unsers Lebens, der gnaedigsten und  m aechtigs c ^ Ol 
des H im m els  zu danken. Daß du dennoch ein in d is c h e r Schutz Enget 
unsers theuresten M onarchen, bey dem ersten U ebe rfa ll desselben au l 
e in ig e  A ugenb licke  gewesen b is t. . . .

A ch ! unendlich a n b e tu n g sw ü rd ig s te  G o t th e i t ! . . .  D l.esero /"® ri  '  
te r lich e  A b e n d . . .  diese fü rc h te rlic h e  zehnte Abendstunde des 3ten o- 
vem bers kom ihe doch niemahls, w ie d e r ! . . .  sie stuerze sich
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« -g rü n d lich  Meer der ewigen V e rg e s s e n h e it!... sie diese schrecken- 
vo lle  Stunde, sey der buendigste und beredteste Lehrer zu einer un- 
verbruechlichen  t re u e  vo r unsern the irresten M onarch, S t  a n  1 s 1 a u s 
A u s a s t u s ,  welcher vo r sein treues V o lk , einen großen Ih e i l  seines 
K oen ig lichen  B lu tes in  einer so fin s te rn  und beaengstigten N acht ve r
sp ritzen  muessen. . . .  So v ie l T rop fen  edelsten B lu tes unserm  s tand 
ha ften  und weisen Koenige, seinem geheilig ten H aup te  entrissen worden, 
so v ie l M iria d e n  T riebe mussten uns, von i tz t  an beseelen, eine unve r- 
bruech liche T reue hoechst Demselben aufs neue zu hu ld igen.

O Beherrscher a lle r Geschöpfe! O m aechtigster H L r r  a lle r H e rren ! 
O G O tt l .  . . staerke, e rha lte  . . . A c h ! . . . segne unsern grossm uethigen, 
s tandha ften , diesen griaedigsten K o e n ig l

*  *'To *
D ein  G rab, versenkte r F re u n d ! soll m ir  die Lehre geben.
Ic h  w il l,  ko m m t auch der T o d t! from m , tre u  und re d lich  leben, 
G O tt, meinem K oen ige ; dies is t die hoechste Pflicht-,
D ie  g la u b t es, E d e ls te . . .  d ie unterlass ich n ich t 
M i t ’ tie fs te r S chu ld igke it, muss ich  zum Angedenken,
V o r hohe Gegenwart, V ie l Seegens-Wuensche schenken.

V a te r unser etc. '
V o r einen boesen u n d  schnellen lo d ,

Bewahre unserm  Koen ige , H e rr Zebaoth !
A m en! A m en!

Judentaufc aus der ka th . P farre  M a rks tä d t - M ieścisko 
(K r, W ongrow itz )

M itg e te ilt  von  A. L a t t e r m a n n .

F eb ruarius 1818. M ieścisko die 8. Ego Petrus b a p tis a v i de Sci(en)- 
t ia  e t specia li Consensu Il lu s tr is s im i et R everendissim i O ffic n  Gene
ra lis  A rchi-D ioecesis Gnesen. J u x ta n tu m  Sanctae Romanae Lcclesiae, 
cum  om nibus caerem oniis pub lice  in  Ecclesia I  a ro ch ia li Miesciscens 
coram  P opu lo  ad D iv in a  A ud ienda congregata. De juda ica  s tirpe  
o riu n d u m  neoconversum A b r a a ®  J a c u b o  w  i  c z JudeuI^ ^ ®  
conversionem , cum  uxore  ejusdem pe rfid ice  m  O pp ido Sk° k  (Sch°kken) 
degentem S arto riae  a rt is  p e ritu m . E um  p rius  a me su ffic ien te r eru 
d i tu m , in s tru c tu m  in  ru d im e n tis  fide  Cath. ad Sacrum  f  on tem  adm isi.. 
Cui est im p o s itu m  N om en et Cogn. J o s e p h 1 r  z y b y 1 s 1 ‘
nunc annos c irc ite r 30. P a tr in i q u i fu e ru n t: Generosus ac^M agnificus 
D om inus M a x im ilia n u s  G rabsk i Succamerarius bacrae cgiac • < ] 
s ta tis  bonorum  M ilos law ice  Strzeszkowo Zakrzewo ac haeres ^ a g  : 
fica  Tustina de Zaremba M alczew ski de V illa  MichaJcze. Assistentes. 
M agn ificus H yp p o litu s  M alczew ski Haeres V illa e  M ichalcze Gene
rosa A n to n in a  de G rabskie Łubkow ska . M a g n if. Andreas P lu c iń sk i 
cum  Anna de R etz consorte de C äpitaneatu M iesciscensi.



Zu den deutschen Texten im mittelalterlichen  
Polen und zu ihrer Erforschung

Von H e i n r i c h  A n d e r s .

1.
In der deutschen Dialektologie spielt heute die genauere Herkunfts

bestimmung der sog. Kolonisationsmundarten eine besondere Rolle. 
Man versucht, auf Grund eines Vergleiches des heutigen Dialektstandes 
einer bestimmten Gegend oder gar eines Ortes im sog. Kolonisations
gebiet mit den Mundarten im Mutterlande die Herkunft der Dialekt
träger, Siedler näher zu bestimmen.

Ist solch ein Verfahren berechtigt? Es kann berechtigt sein, wenn 
wir es mit jungen, mundartlich einheitlichen Siedlungen im Kolonisa
tionsgebiet zu tun haben, wo somit die Eigenentwicklung des Mutter- 
und Tochterdialektes, die unter bestimmten, verschiedenen Bedingungen 
vor sich gehen kann, noch keine Rolle spielt.

Anders liegen jedoch schon die Dinge, wenn wir es mit älteren oder 
alten, dialektisch womöglich gemischten Mundartgebieten zu tun haben, 
ln meinem Buch ,,Das Posener Deutsch im Mittelalter, I“ (Wilno 1938)l) 
S. 20 habe ich darauf hingewiesen, daß eine Herkunftsbestimmung des 

■ Schles. auf Grund eines Vergleiches der lebenden Mundart mit andern 
Dialekten, die als Herkunftsdialekte in Betracht kommen können, er
gebnislos sein muß, wenn man nicht die historische Entwicklung des 
Dialektes berücksichtigt. Denn das Schles., das ohne Zweifel eine Misch
mundart ist, muß sich nach anderen Gesetzen entwickelt haben als ue 
entsprechenden Herkunftsdialekte, in denen eine Mischung überhaupt 
oder d i e s e  A r t  der Mischung fehlt. Die andersartigen, besonderen 
Entwicklungsgesetze liegen in der Mischung begründet. Wenn wir also 
etwas über die Herkunftsdialekte aus der Sprache herauslegen wo len 
müssen wir uns in erster Linie an die ältesten Sprach-, Dialektdu kmalei 
halten, denn hier sind ohne Zweifel die verschiedenen Dialektelemen e 
noch nicht so zusammengeschmolzen und somit eindeutiger herauszu- 
finden als 500 oder 700 Jahre später.

Wenn lungandreas sich in seinem Werk „Beiträge zur Erforschung 
der Besiedlung Schlesiens und zur Entwicklungsgeschichte der schle-

i) R ozp raw y i m a te ria ły  W yd z ia łu  1 T ow arzystw a  P rzy ja c ió ł N auk 
w  W iln ie , to m  V I I I .
Deutsche W issenscb. Z e itsch r. 1. W a r th c l.u d . H e ft  2. 1940.

15
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sischen Mundart“  (Breslau 1928)2) S. 7 auf Weinhold beruft, der von 
den schles. mundartlichen Zeugnissen des 17. Jhs. spricht und fortfährt: 
„Diese stimmen dann aber so mit dem jetzigen Landschlesisch überein, 
daß wir einen Rückschluß auf die älteste Zeit wagen und behaupten 
dürfen, im wesentlichen sei im 14. und 15. Jh. ebenso gesprochen 
worden“ 3), so steht damit für den tatsächlichen Stand der schles. Mund
art im 14., 15. Jh. nichts fest, und zwar deswegen, weil hierüber a priori 
nichts gesagt werden kann. Das altschles. Dialektmaterial, das z. B. 
Jungandreas seinem neuen wertvollen Buch „Zur Geschichte der 
schlesischen Mundart im Mittelalter“  (Breslau 1937)4) zu Grunde legt, 
zeigt ja auch, daß hieraus nicht ohne weiteres der heutige Lautstand 
und die heutige Dialektverteilung abgelesen werden kann, sondern daß- 
hierin nur mehr oder weniger deutlich die Vorstufen zum heutigen Dialekt 
zu finden sind, soweit man das überhaupt feststellen kann. Jungandreas 
sagt selbst bei Gelegenheit der Charakterisierung der Form gude (neben 
gute, gutte), die er in seiner „Besiedlung“  als bayr. auffaßte, während 
sie jetzt für ihn stark mundartlich ist, folgendes: „Gerade hier zeigt 
es sich wieder so deutlich wie nur irgend möglich, daß die Kenntnis der 
modernen Mundart nicht ausreicht, um die Zusammenhänge im Mittel- 
alter zu durchschauen“  (S. 346, Anm. 209). Auf einer Stufe, auf der 
die Mischung verschiedener Elemente noch nicht so durchgreifend und 
produktiv geworden ist, kann eher etwas über die Herkunft gesagt werden 
als auf Grund des heutigen Dialektstandes.

Ein Musterbeispiel für die Art einer ganz eigengesetzlichen Mischung 
ist die Mundart der pfälzischen Kolonie bei Calcar südöstlich von Cleve, 
die 1741—43 begründet wurde. Emil Böhmer hat die Sprach- und Sied
lungsgeschichte dieser Enklave untersucht5) und festgestellt, daß als 
Heimatdialekt in erster Linie die Mundart um Kusel in der Rheinpfalz 
in Betracht kommt, die Gründungsgeschichte jedoch überraschender
weise zeigt, daß die Siedler nicht aus Kusel, sondern aus zwei Gebieten 
in der Gegend um Kreuznach und Simmern, d. h. weiter nordöstlich, 
stammen. Aus der Mischung zweier Mundarten ist eine dritte entstanden, 
die einer an der Mischung unbeteiligten Mundart mehr ähnelt als den 
Ausgangsmundarten. Also schon bei einer verhältnismäßig so jungen 
Kolonie hat die Entwicklung nach der Mischung solch einen besonderen 
Weg eingeschlagen.

Ist somit die Erkenntnis über die Herkunft eines lebenden Dialektes 
auf Grund eines Vergleiches seiner dialektischen Eigenheiten mit denen 
eines Dialektes im Mutterlande ohne Berücksichtigung der historischen 
Entwicklung problematisch, so gilt dasselbe auch für den Fall, in dem

2) W o r t und  B rauch , H . 17.
3) K a r l W e inho ld , D ie  V e rb re itu n g  und  die H e rk u n ft der D e u t

schen in  Schlesien, S tu t tg a r t 1887, S. 214.
4) D eu tschkund liche  A rb e ite n  (V e rö ffen tl. aus d. D t. In s t. d. 

U n iv . B reslau), B. Schlesische Reihe, B. 3.
5) Im  3. H e fte  der Deutschen D ia lek tgeograph ie , hrg . von  F e r

d in a nd  W rede.
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man eine eingegangene Sprachinsel, die man bloß aus erhaltenen Sprach
denkmälern kennt, im besonderen mit den lebenden Mundarten einzelner 
Gebiete vergleicht, um so die Herkunft der Siedler zu erweisen.. Die 
Herkunftsbestimmung der deutschen Siedler auf Grund des Schöffen
buches von Krzemienica (Kremenz) aus dem 15. Jh. und anderer kleinerer 
Sprachdenkmäler aus dem Gebiet Landshut (Łańcut) aus dem 16. Jh. 
und dem Beginn des 17. Jhs. mögen die Problematik solcher Unter
suchungen zeigen.

Doubek und Schmid gaben „Das Schöffenbuch der Dorfgemeinde 
Krzemienica“  (Leipzig 1931)6) heraus; es handelt sich in diesem Buche 
um deutsche Eintragungen in Krzemienica aus den Jahren 1451—1482. 
Auf Grund einer sprachlichen Untersuchung7), in der Doubek, von 
Jungandreas’ „Besiedlung“  angeregt, die dialektischen Eigenarten des 
Schöffenbuches hauptsächlich mit lebenden deutschen Mundarten in 
Beziehung bringt, den Dialekt des Schöffenbuches sogar mit den ent
sprechenden Mundarten „in  gewissem Sinne... gleichsetzen“ 8) will, 
kommt er zu dem Schluß, daß die Siedler aus der Gegend an der mittleren 
Saale stammen, nach Schlesien zogen und zwar in die Gegend um 
Liegnitz—Brieg—Öls und schließlich nach Krzemienica weiter
wanderten 9). Eine Bestätigung seiner Hypothese sieht Doubek in Auf
zeichnungen im „Liber Status Ecclesiae Parochialis Kremenecensis“ 
(1617—1713) p. 3 und 14, wo von Sachsen als Siedlern in Krzemienica 
die Rede is t10).

Zunächst muß gesagt werden, daß Doubek die Bedeutung des histo
rischen Zeugnisses für die Richtigkeit seiner Hypothese überschätzt: 
aus dieser allgemeinen Notiz ist, sofern hier tatsächlich mit „Sachsen“ 
Obersachsen (gewöhnlich „Meißner“  genannt) und nicht Niedersachsen 
gemeint sein sollen11), nicht zu ersehen, daß die Einwanderer aus dem 
m i t t l e r e n  S a a l e g e b i e t  stammen; auch ist die vieldeutige 
Bezeichnung „Sachsen“  in einem Text aus dem 17. Jh., wo also die Her
kunftsangabe aus einer durch die Tradition geformten „Erinnerung“  
stammt, nicht zu hoch anzuschlagen. Im übrigen aber muß, wenn 
sicherere Ergebnisse vorliegen sollen, das ganze, sowieso nicht zu um
fangreiche Material analysiert werden.

Kommt Doubek zu dem Schluß, daß die Siedler in Krzemienica 
Thüringer von der mittleren Saale gewesen sind, so ist Schwarz in seinem 
Artikel „Untersuchungen zur Mundart und Herkunftsfrage erloschener 
altschlesischer Sprachinseln in Galizien“ 12) anderer Meinung. Schwarz

6) Q uellen zur Geschichte der R eception, B . 2.
■ ) F. A . D oubek, Zum  ä ltesten deutschen Schöffenbuch der Ge

meinde K rzem ien ica , I I .  T . (D .W .Z .P ., H . 24, S. 1 f f . ;  Posen 1932).
8) A . a. O. S. 16.
9) A . a. O. S. 45.
10) D r. F. A. D oubek, Zum  ä ltesten  Schöffenbuch der Gem einde 

K rzem ien ica  (D .W .Z .P ., H . 25, S. 131 f f . ;  Posen 1933).
n ) V g l. Jungandreas, Geschichte S. 532.
12) P au l-B raune , B e iträge  zur Geschichte der deutschen Sprache 

und  L ite ra tu r ,  B . 61, S. 225 f f . ;  H a lle  1937.
15*
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stützt sich besonders auf das von Doubek-Schmid herausgegebene Schöf
fenbuch von Krzemienica, außerdem auf lose Blatter aus weiteren Ban
den des Schöffenbuches aus den Jahren 1501, 1502, 1580, 1585 m den 

Spominki Łańcuckie 1622“1:i), auf Teile deutscher Eintragungen eines 
zweiten erhaltenen Schöffenbuches 1581-1622 nach der Ausgabe von 
Ulanowski14), auf Auszüge aus einem Schöffenbuche von Markowa 1591 
bis 1795 (deutsche Eintragungen bis 1624)15), auf Schöffensprüche aus 
Krościenko Wyżne nach Ulanowski18) und auf ein paar deutsche, z. . 
unverständliche Verse geistlicher Gedichte, die der Geisthche Siarczynsk! 
nach dem Diktat eines alten Bauern Kuba Szputnar um 1800 aufge- 
zeichnet h a t17). Schwarz stellt fest, daß die Heimat der Kolonisten 
in Südschlesien, in einem Gebiet um  Neiße, Zülz, Hotzenplotz zu 
suchen ist Das schles. Neiderland schließt er aus, denn trotz vie er 
Ähnlichkeiten gibt es hier kein offenes o vor r  und kein -a  für -en  der 
Endung 18) Es ist aber fraglich, ob diese Eigenheiten (offenes o vor r 
und -fl für -e n )  eindeutig im Schöffenbuch zu erkennen sind; außerdem 
weist lungandreas in seiner „Geschichte" S. 531, Anne 527 rm Recht 
darauf hin, daß nicht alle charakteristischen Dialekteigenheiten des 
Schöffenbuches berücksichtigt werden. Wiederum zeigt sich, daß eine 
umfassende Analyse des Schöffenbuches und ein Vergleich mit gleich
altrigen oder annähernd gleichaltrigen anderen Denkmälern unbedingt 
notwendig sind, wenn die Ergebnisse nicht in der Luft schweben sollen.

Aus der Erörterung über die Untersuchung der Herkunftsfrage der 
Siedler von Krzemienica ersieht man, daß wir hier kaum einen Schrit 
weitergekommen sind. W ir wissen heute darüber, wie nur scheint, so 
viel wie wir nach dem Erscheinen der Doubek-Schm.dschen Ausgabe 
gewußt haben: daß es sich in dem Schöffenbuche um einen in der Haupt
sache schles. Dialekt handelt. Dagegen besitzen wir bis jetzt immer 
noch nicht trotz der Herkunftsuntersuchungen eine eingehende und 
klare Charakteristik des Dialektbildes selbst, das sich m diesem Sprach
denkmal zeigt.

Somit ergibt sich im besonderen für die Untersuchungen der deut
schen Texte im mittelalterlichen Polen, daß vorläufig jedenfalls die 
genauere Herkunftsbestimmung des Dialektes mit Angabe einer engeren 
Heimat auf rein sprachlicher Grundlage nicht möglich ist. Ich seht

“ ) V e rö ffe n tl. von  F. A D öubek. in ,  Zum  ä ltesten  deutschen 
Schöffenbuch der Gemeinde K rzem ien ica  (D.W . / . I  ., H. ¿0,

POS" V s ta r o ! a w n e  praw a polskiego p o m n ik i X I I ;  vg l. un ten  A b 

is) S tarodaw ne praw a polskiego p o m n ik i X I ,  VK'- unten Ab

SChnio) S tarodaw ne praw a polskiego p o m n ik i X I ,  v g'- un ten  Ab

s c h n itt I I .  n n ,lVl. i .  y ; n deutsches Sprachdenk-17) Herausgeg. von F ranz A. Doubek, b rn  deutsen P
m al aus der Gegend von  Ł a ń c u t (D .W .Z . I ., H . IX  u 
1928); jedoch ohne sprach liche Analyse.

18) A . a. O. S. 327.



Zu den deutschen Texten im m itte la lterlichen Polen 229

hierbei ganz von der Frage der Herkunft der Siedler ab, denn es ist 
ja durchaus möglich und wahrscheinlich, daß Dialektmerkmale, die wir 
in einem Denkmal finden, mit denen der Siedler nicht vollständig über
eingestimmt haben. Die Bildung des Schreibers, womöglich seine Her
kunft aus einem verwandten, aber nicht demselben Mundartbereich 
können seiner Schreib- und Sprechweise ein Gepräge gegeben haben, 
das dem eigentlichen, durch die Mehrzahl der Siedler vertretenen Dialekt 
nicht ganz entsprochen hat.

Alle diese Erwägungen zeigen, daß man bei der Bestimmung der 
engeren Heimat auf dialektologischer Grundlage zurückhaltend sein 
muß. Vorläufig müssen wir uns mit der Charakteristik der Einzeldenk- 
mäler und ihres mundartlichen Einschlages, mit der Festlegung der 
weiteren Heimat und mit der Feststellung verschiedener dialektischer 
Einflüsse in einem Schriftwerk begnügen, wenn wir uns nur auf sprach
liches Material, aber keine geschichtlichen Daten stützen können. Das 
gilt grundsätzlich für die deutschen Texte in Polen im Mittelalter. Das 
Bild, das wir so erhalten, ist immerhin aufschlußreich.

Zunächst muß festgestellt werden, was für deutsche Texte aus dem 
mittelalterlichen Polen uns zur Verfügung stehen und woher und aus 
welcher Zeit sie stammen. Für unsere Untersuchungen kommen in der 
Hauptsache Ratsakten und Schöffenbücher in Betracht, daneben auch 
ein paar andere Urkunden und Briefe. Deutsche Eintragungen in Büchern 
von Ortsbehörden finden wir im Süden: in Krakau, Krościenko Wyżne, 
Markenhau (Markowa), Kremenz (Krzemienica), Helwigeshau (Albigowa) 
Lemberg und im Westen: in Punitz, Posen, Thorn und in dem nördlich 
davon liegenden Gebiet weichselabwärts.

Diese Materialien sind teilweise herausgegeben. So hegen gedruckt 
vor: die ältesten Krakauer Stadtbücher und Rechnungen 1300-141« 
(Piekosiński-Szujski, Najstarsze księgi i rachunki miasta Krakow<ii ot 
r 1300 do 1400, Kraków 1878) 1!)) mit teilweise deutschen Eintragungen 
aus dem ganzen Jh„ dann einzelne Verordnungen Festsetzungen (Pie- 
kosiński Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 1-57 150/, l, >
Kraków 1878, 1882)2") mit verstreuten deutschen Texten¡aus■dem .,
15. und dem Beginn des 16. Jhs., dazu als Ergänzung, Estreicher, Naj- 
starszy zbiór przywilejów i wilkierzy miasta Krakowa, K '!
weiter die Krakauer Schöffenbücher 1365-1397 (Krzyżanowski Księgą 
ławnicze krakowskie 1365-1376, 1390-1397, Krakow 1904)22) mit

i«) M onum enta  m e d ii aevi h is to rica  res gestas Polom ae illu s tra n -

tK l ' H is to ryczn e j ^Polskie j A ka d e m * U m ie-

Jętn£ fw y d a w n ic tw a  A rch iw um  a k t daw nych m. K rakow a , 1.
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deutschen Texten aus den Jahren 1390-1396, dann Privilegien, Statuten 
aus dem 16. Jh. (Piekosiński, Prawa, przywileje i statuta miasta Kra
kowa I 1507—1586, Kraków 1885)23) mit vereinzelten deutschen Ein
tragungen bis in die 60-er Jahre, weiter verschiedenartige Festlegungen, 
die aus Künstler- und Handwerkerkreisen des 14. und 15. Jhs. stammen 
(Ptaśnik, Cracovia artificum 1300—1500, Kraków 1936, 1937)24) mit 
verstreuten deutschen Texten aus dem ganzen Zeitraum, dann Auf
zeichnungen aus Druckerkreisen des 15. und 16. Jhs. (Ptaśnik, Cracovia 
impressorum XV et XVI saeculorum, Leopoli 1922) ) in deutschen 
Sprache aus dem Ende des 15. und der ersten Hälfte des 16. Jhs. Außer
dem sind Krakauer deutsche Texte zu finden bei Bücher, Die ältesten 
Zunft- und Verkehrsordnungen der Stadt Krakau, Wien 1889, schließ
lich auch in den Arbeiten von Ptaśnik, Studya nad patrycyatem kra
kowskim wieków średnich, II, Kraków 1914**) (deutsche Eintragungen 
aus den Jahren 1482—1499) und Ze studyów nad Witem Stwoszem 
i jego rodziną, Kraków 191127) (Krakauer deutsche Eintragungen aus 
der Zeit 1481—1496).

Weiter kommen in Betracht die Schöffenbücher von Krościenko 
1408—1535 (Ulanowski, Księgi gromadzkie wsi „Krościenko“  1408 do 
1535, Kraków 1921) 28) mit deutschen Texten von 1423 bis 1441, auch 
Teile des Schöffenbuches von Markenhau (Markowa) 1591—1795 (Ula
nowski, Księgi gromadzkie wsi „Markowa“  1591—1795, Kraków 1921) -a) 
mit deutschen Texten aus dem Jahre 1624 (der Abschnitt 1591—1624, 
der durchweg deutsch geschrieben ist,30) ist noch nicht herausgegeben). 
Der Vollständigkeit halber sei noch einmal das ältere deutsche Schöffen
buch von Kremenz (Krzemienica) genannt (Doubek-Schmid, Das 
Schöffenbuch der Dorfgemeinde Krzemienica aus den Jahren 1451—1482, 
Leipzig 1931)31); Teile davon hat Ulanowski herausgegeben, dazu Ab
schnitte der jüngeren Schöffenbücher derselben Dorfgemeinde aus den 
Jahren 1581—1717 (Ulanowski, Księgi gromadzkie wsi „Krzemienica“ , 
Kraków 1921)3S) mit teilweise deutschen Eintragungen bis 1621. Ein
zelne Blätter aus einem verlorengegangenen Band aus den Jahren 1501, 
1502 und dem jüngeren Schöffenbuch von Krzemienica aus den Jahren 
1580, 1585 sind in dem Sammelband „Spominki Łańcuckie 1622“ ge
funden worden.33)

Schließlich noch Lemberg. Hier ist außer auf das älteste Stadtbuch 
von Lemberg 1381—1389 (Czolowski, Najstarsza księga miejska 1382 2

2i) A c ta  h is to rica  res gestas Poloniae i llu s tra n t ia , V I I I  
2ł) Ź ród ła  do h is to ry i s z tu k i i  c y w iliz a c y i w  Polsce, IV , V. 
*•) M onum enta  Poloniae typ o g ra p h ica , I.
26) R oczn ik  k ra ko w sk i, X V I .
2T) R oczn ik  k ra ko w sk i, X I I I .
28) S tarodaw ne p raw a  polskiego p o m n ik i, X I .
29) S tarodaw ne p raw a  polskiego p o m n ik i, X I .
ao) V g l. S tarodaw ne praw a polskiego p o m n ik i, X I ,  S. X IJ
31) Quellen zur Geschichte der R eception, 11.
32) S tarodaw ne p raw a  polskiego p o m n ik i, X I I .
33) V g l. oben A nm . 13.
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do 1389, Lwów 1892)34 *) mit einer deutschen Eintragung aus dem Jahre 
1387 und auf zwei Bände über die Einnahmen und Ausgaben der Stad 
Lemberg 1404-1426 (Czolowski, Księgi przychodów i rozchodow miasta 
1404—1414, Lwów 1896, 1414-1426, Lwów 1905) mit teilweise 
deutschen Texten aus dem ganzen Zeitraum besonders aut das zum 
größten Teil deutsch verfaßte Schöffenbuch der Stadt Lembergl441 bis 
1448 (Czolowski-Jaworski, Księga ławnicza miejska'l441 -*1448; Lwow
1921)36 * *) hinzuweisen. , „ , . . ,

Es folgen nun die Westgebiete. Für Posen sind folgende Ausgaben 
Zü nennen? Warschauer, Stadtbuch von Posen, Posen 1892")I mit den 
Ratsakten 1398—1433 Schöffenakten 1430—1433, 1501 1503, Kriminal-
gerichtsakten 1418-1438, 1502, Stadtrechnungen 1493-1497 und außer
dem Kaczmarczyk, Akta radzieckie poznańskie, 1, 1434-1470 11, 14/1 
do i50i 38)_ Beide Werke bringen verstreute deutsche Eintragungen
aus dem ganzen Zeitabschnitt. . ..

Nach Thorn führen Kaczmarczyk, Liber scabinorum vetens civita
tis Thoruniensis 1363-1428, Toruń 193639 40), fast ganz deutsch geschrie
ben und Koczy, Księga Theudenkusa, Toruń 1937“ ), hauptsächlich 
aus den Jahren 1453, 1454 mit ebenfalls deutschen Texten. Aus Thorn 
stammt auch eine teilweise gereimte Gitterinschrift, die um 1400 ent
standen ist (Anders, Eine mittelalterliche Gittertür mit deutscher In
schrift in der ev. Kreuzkirche in Posen. Die Inschrift, ein ostmittel
deutsches Sprachdenkmal)41).

Was die übrigen zahlreichen Textausgaben anbetrifft, die für das 
Gebiet an der unteren Weichsel (auch Thorn) in Frage kommen(Chro- 
niken, Schöffenbücher, Gerichtsbücher, Handfesten, Willküren '
nungen Ämter-, Konventbücher, Inventaraufnahmen des Deutschen 
O r E :  Akten der Städtetage Preuße» usw.), sei auf Wermke, B i o 
graphie der Geschichte von Ost- und Westpreußen. Königsberg ISA), 
verwiesen; die Daten führen bis 1929.

Genannt seien noch die aus dem ältesten Go^ nn"  _  479
bis 1553) herausgegebenen deutschen Texte aus den Jahren 1477^ 14 9 
und 1496 (Anders, Deutsche Eintragungen aus dem 15. J ■■ a sjch
sten Stadtbuch von Gostyń aus dem tö. JM  ), während
wohl nur die vier Notizen aus dem Jahre 1496 auf Gostyń ) JdeU 
es sich bei dem Rest um Eintragungen eines Breslauer Bi g

**) P o m n ik i dziejowe Lw ow a z A rch iw u m  m iasta , I .
30) P o m n ik i dziejowe Lw ow a etc., J L  1 •

S Ü , m S Ä “ d S CH » to ,is c h e u  G esellschaft fü r  d ie

P ro v in z  Posen, I .  ap N a u k ; W yd a w n ic tw a
» ) Poznańskie T o v o irz ^ tw o  •

Ż™di ; r L « a T t y s “ » » > > » k 'o » -e  w  T o ru n iu , Fontes 29.
40) T ow arzystw o  N aukow e w  1 o ru n iu , ■ o
*1 D W  . L  H . 19, S. 175 i i.', Posen 1930 
42j D .W .Z .P . H . 36, S. 219 f f . ;  Poznan 1939.
43J Y g i. un ten  S. 237 f.
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Noch nicht verö ffentlich t worden sind von den in Betracht kom
menden Werken: das Schöffenbuch von Helwigeshau (Albigowa) m it 
deutschen Eintragungen (vgl. Persowski, Księga sądowa wsi Markowej 
w powiecie przeworskim, Lwów 1931)44), der Hauptteil der deutschen 
Eintragungen im Schöffenbuche von Markowa (vgl. oben S. 230), der 
Schöffenakten von Posen (Acta jud ic ii banniti), von denen besonders 
der 9. Band (1495- 1504) viele deutsche Texte zeigt, die Ratsakten 
von Punitz m it deutschen Texten aus den Jahren zwischen 1471 und 
1476, dann auch die Fortsetzungen von verschiedenen schon teilweise 
gedruckten Stadtakten, z. B. die Posener Ratsakten nach 1501.

Neben diesem Material sind noch einige deutsch geschriebene Ur
kunden, Festlegungen, M itteilungen, Briefe zu nennen. Sie liegen ge
druckt vor: aus Neu Sandez (Nowy Sącz) aus den Jahren 1400, 145645>, 
aus Krossen (Krosno) 1459, I48646), aus Lemberg zwischen 1419 und 
147047), aus Molde 1421 (? gerichtet an Lemberg)48), aus Tschensto- 
chau 138749) und aus Luzk 137950) . Teilweise in Betracht kommendes 
entsprechendes Material enthalten außerdem: Sokołowski — Szujski — 
Lewicki, Codex epistolaris saeculi decimi quinti, I — 111, Kraków 1876 
bis 189431), dann Prohaska, Codex epistolaris V ito ld i magni ducis L ithu- 
aniae 1376—1430, Krakow 188252); genannt sei auch ein Dokument, 
das ,,Allexander, von gotis gnaden Herezog vnd herre zu K irnow vnd 
zur Cuya (Kujaw ien)“  1390 in Leslau (Włocławek) ausstellen ließ 53). 
Zu besonderen Urkundensammlungen aus dem Gebiet an der unteren 
Weichsel, in  denen einzelne Nummern zu berücksichtigen sind (U r
kundenbuch des Bistums Kulm , des Bistums Pomesanien, des Bistums 
Samland, das Pommerellische Urkundenbuch usw.), sei wieder auf d e 
bibliographische Zusammenstellung vonW ermke (oben S. 231) verwiesen.

Schließlich ist noch auf ein paar Briefe aus dem Breslauer Stadt
archiv hinzuweisen (alle m it einer Ausnahme (Posen 1388) aus dem 15. 
j h ) die Jungandreas in seiner „Geschichte“  S. X X  ff. z itie rt: aus 

Krakau Auf. des 15. Jhs., 1435, 1439, 1446 etc., 1482, aus „Ogrodze- 
necz“  (wohl Ogrodzieniec an der oberen Pilica) 1446, aus Boleslawitz 
(Bolesławiec) (westlich von W ieluń) 1444 etc., 1469, aus Wieruszów

45)
z A rch i 
N r. 9,

40)
47)

46, 48, 
N r. 54,48) 

49̂ 
50) 
5.)
")
53)

na K u  
N a u k ;

R o czn ik i dz ie jów  społecznych i gospodarczych, 1, S. 43 ff.
A k ta  grodzkie  i  ziemskie z czasów R zeczypospolite j 1 o lskie j 

w um  ta k  zwanego be rna rdyńsk iego  we Lw ow ie , IX ,  Lw ow  1883, 
59.
A k ta  grodzkie  i z iem skie etc., 111, Lw ów  1872, N r. 1 13, 1 14 '29 . 
A k ta  g rodzkie  i ziem skie etc., IV , Lwów 1873, N r. 41, 43 44, 
59, 64; V, Lw ów  1875, N r. 34, 40, 52, 58, 72; V I ,  L w ó w  1876, 
7l', 72, 73, 95; V I I ,  Lw ów  1878, N r. 52, 61.
A k ta  g rodzkie  i ziem skie etc., IV , N r. 54.
A k ta  grodzkie  i ziem skie etć., 111, N r. 39.
A k ta  grodzkie  i  z iem skie etc., I I I ,  N r. 30.^
M onum enta  m ed ii aev i h is tó rica  etc., I I ,  X L  
M onum enta  m ed ii aevi h is tó rica  etc., V I.
A b d ru ck  (m it P hotograph ie) bei C hodyn ick i, ------<. - ,

jawach w w. X IV  etc. (Poznańskie T ow arzys tw o  P rz y ja c ió ł 
Prace K om . H is t., V I I ,  S. 597 f f . ; Poznań 1933).

U . X IV .

Książe lite w s k i
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(bei Kempen) 1430, aus Kalisch 1480, aus Koschnnn? 1418, aus Pumtz 
1465 um 1490, aus Gostyń (undatiert), aus Kosten 1441, 1465 aus 
Peisem 1448 um 1450, aus Posen 1388 (Photographie und Abdruck 
in lungandreas, Die schles. Mundart im Mittelalter)54) '427 etc 1457 
aus Thorn 1448 etc., 1453, aus Wilna (vom Bischof Nicolaus) 1459. 
Die Briefe stammen teilweise von den Räten der Städte, teilweise von 
Geistlichen oder von Privatpersonen.

Das Material, das uns zur Verfügung steht, geht also, wenn wir 
von den übrigens nur mittelbar hierhergehörenden ältesten Ordens
urkunden (seit 1262, vgl. Weller, Die Sprache in den ältesten Urkunden 
des deutschen Ordens, Breslau 1911)55) absehen, auf das 14., 15., 1 o. 
und den Beginn des 17. Jhs. zurück. Die ältesten deutschen Eintra
gungen findet man 1300 (in Krakau); die Hauptmasse liefert das 15. Jh., 
im 16 lh kommt es zum Rückgang, und nur Reste, nämlich deutsche 
Eintragungen in Schöffenbüchern von Dorfgemeinden (Markenhau, 
Kremenz . . . )  haben sich bis in das erste Viertel des 17. Jhs. erhalten. 
Örtlich betrachtet, handelt es sich um Texte in der Hauptsache aus 
Süd- und Westpolen, aus dem Gebiet östlich und nördlich von Schlesien, 
nach Osten bis Lemberg, sogar Luzk, nach Norden bis in das Ordens
land bzw. dessen Einflußgebiet.

Nicht auf derselben Stufe mit den genannten Texten, die örtlich 
und zeitlich im allgemeinen genau festzulegen sind, steht ein anderes 
Werk mit seinem deutschen Teil, das ist der dreisprachige (lat.-pol.-üt.) 
Florianer Psalter, der jetzt zum ersten Male vollständig von Ganszymec, 
Taszycki und Kubica unter der Redaktion von Bernacki-6) herausgegeben 
worden ist.

III.

Das Material ist natürlich mundartlich nicht ganz ei” !ieitl‘cl1' ¡7 ^  
(Tagungen in den Ratsakten größerer Städte, m denen sicĥ  h in d e re
Kanzleieigentümlichkeiten herausbilden, Dokumente, in Kanzleien weit
hcher oder geistlicher Fürsten ausgestellt, müssen anders aus sehen a 
Eintragungen in Schöffenbüchern von Dorfgemeinden, als Br. te ™

s r i  Ä Ä S i

stärkere mundartliche Eigentumhchke.ten als die Rats ichj,

Ä Ä ' f M i A L  m « . . r *  — »
_,V) Sclilesisches Jahrbuch Jhg. 7, &  36: Breslau 1935.
« )  G e rm a n is t is c h e  . ^ h a n d lu n g e n  39. rę k o p is  B ib l io -
" )  P s a l te r ,  F lo r ia ń s k i  “ „ d  G a ń s z y n ie c , W i t o ld

T ^ z y ^ s S l u S e t c . ,  's ta ra n ie m  i 'p o d  r e d a k c ją  L u d w ik a  B e r- 

n a c liie g o , L w ó w  1939.
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,tnunczen, nunczig“  (a. a. O. § 131 a), die durch Proklise bedingte Schwä
chung des ,,vor, vür“  zu ,,ver“  (a. a. 0. §§ 49 e, 66  c) usw.

Grundsätzlich aber läßt sich sagen, daß die deutschen Texte aus 
dem nördlichen Gebiet in der Amtssprache des Deutschen Ritterordens, 
also ordensdeutsch, verfaßt sind. Nd. geschriebene Dokumente von 
Auftraggebern in Polen an nd. Empfänger sind äußerst selten (in Betracht 
kommt natürlich nicht der interne Briefwechsel zwischen den nach Polen 
gekommenen nd. Abgesandten und ihren Behörden); genannt sei z. B. 
eine nd. verfaßte Mahnung des Königs von Polen und der Großen Litauens 
an den Ordensmeister in Livland aus dem Jahre 1475, in der die beiden 
Boten Jaen Narbuth und Martinus, der Schreiber des Großfürstentums 
Litauen, den Ordensmeister auffordern, den Streit mit dem Erzbischof 
von Riga und dem Bischof von Dorpat aufzugeben57). Dagegen ist die 
Danziger Korrespondenz im 15. Jh. mit Ausnahme von hd. Schreiben 
nach Schlesien und Krakau im allgemeinen nd.58). Andererseits zeigen 
die Texte im Süden, d. h. von Krakau nach Osten bis Lemberg und 
nach Norden bis Thorn, mehr oder weniger dieselben Eigenheiten, die 
wir im Schles., einem charakteristischen Mischdialekte59), finden.

Wie es nun besonders mit diesen grundsätzlich schles. Sprachdenk
mälern in Polen im einzelnen steht, läßt sich bis jetzt noch nicht genau 
überblicken, denn dazu fehlen erschöpfende Analysen. Der Artikel von 
Kawczyński, Badania nad językiem zapisków niemieckich z czternastego 
wieku, ogłoszonych w najstarszych księgach i rachunkach miasta Kra
kowa 8(l) berücksichtigt nur die Texte aus den Jahren 1300—1305 und 
baut seine Ergebnisse sehr wenig auf einer durchgreifenden Analyse des 
Materials auf; vielmehr sind seine Folgerungen durch die damals moderne 
„Frankentheorie“  Rückerts und Weinholds ßl) beeinflußt. Unzulänglich 
ist auch das von Janota verfaßte Wörterverzeichnis mit einer kurzen, 
Schreibung und Lautung nicht unterscheidenden Einführung in der 
Ausgabe der ältesten Krakauer Stadtbücher und Rechnungen 1300 bis 
1400 62). Weitere Abhandlungen über das Krakauer Deutsch des 14. Jhs., 
so eine Wiener Dissertation von Dawidowski und eine ungedruckte Po- 
sener Examensarbeit von Łazarewicz sind mir vorläufig unzugänglich. 
Doubeks Aufsatz „Zum ältesten deutschen Schöffenbuch der Gemeinde

°7) Codex ep is to laris  saeculi decim i q u in ti (vgl. oben S. 232), I I I ,  
N r. 202.

58) V g l. Stephan, H och- und  N iederdeutsch als A m ts- und  S c h r ift
sprache in  Ordens- und  D anziger U rku n d e n  (M itte il.  d. W estpreuß. 
Geschichtsvereins, Jhg. 14, S. 22 f f . ; D anzig  1915).

59) V g l. Jungandreas, „G e sch ich te “ S. 494 ff.
60) R ozpraw y i spraw ozdan ia  z posiedzeń W ydz. F ilo log . A kadem ji 

U m ie ję tnośc i, X , S. 1— 19; K ra k ó w  1884.
«) V g l. R ückert, Z u r C harak te ris ie rung  der deutschen M unda rten  

in  Schlesien (Z e its c h rift f. d t. P h ilo log ie , 1, 4, 5; H a lle  1868 etc.) und 
besonders W einho ld , D ie V e rb re itu n g  und die H e rk u n ft der D e u t
schen in  Schlesien, S tu ttg a r t 1887.

82) P iekos ińsk i-S zu jsk i, N ajstarsze księgi i ra c h u n k i m iasta  K rakow a  
e tc ., S. 235— 247; vg l. oben S. 229.
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Krzemienica“  G3) zeigt auch keine eingehende Bearbeitung des Materiales. 
Was meine Arbeit, das „Pos. Deutsch“  64), anbetrifft, bin ich bestrebt 
gewesen, durchgreifend die Posener Texte des 15. Jhs. zu verarbeiten. 
Hier weise ich auf die ungedruckten Posener Dissertationen von Stypa 
und Kurpisz über den Lautstand der deutschen Texte im ersten Bande 
der von Kaczmarczyk65) herausgegebenen Posener Ratsakten hin 
(S. 3). Den Lautstand des deutschen Teiles des Florianer Psalters6’) 
hat Kubica auf Grund einer Auswahl von Photographien der Hand
schrift in seinem Buch „Die deutsche Sprache des Florianer Psalters , 
Poznań 1929, untersucht. .

lungandreas bringt in seiner „Geschichte“ eine „Altschlesische 
Mundartkarte“  (Karte Nr. 47). Danach zeigen Texte aus Posen und 
Thorn eine „starke nd. Beimischung“ , aus Kosten, Wieruszów eine 
„schwache nd. Beimischung“ , aus Punitz eine „schwache bayr. Bei
mischung“ , aus Krakau, Kremenz eine „starke bayr. Beimischung“ ; 
Peisern, Kalisch, Gostyń, Boleslawitz gehören zum „Durchschnittsge
biet“  Zu dieser Abgrenzung kommt der Verfasser auf Grund des 
Schöffenbuches von Kremenz67), des Stadtbuches von Posen68) und 
der oben S. 232 f. genannten Korrespondenz.

Aus Punitz ist nun außerdem das älteste Stadtbuch (1468—1540) 
erhalten; es befindet sich heute im Posener Reichsarchiv89). Dieses 
Buch enthält, wie schon gesagt worden ist, ein paar deutsche Eintra
gungen aus den Jahren 1471—76 und zwar: 1471: S. 3 v . l7"); 1472. 
S. 3v.ll, 4 v„ 51; 1473: S. 3, 511, 5v„ 61; 1475: S. 611, 6 v„ 71, 48v.71); 
1476: S. 711. Die deutschen Texte dieses stark beschädigten Stadt
buches, das noch nicht herausgegeben worden ist, zeigen keinen beson
deren bayr. Einschlag; sie entsprechen grundsätzlich mundartlich den 
Posener Eintragungen jener Zeit. Eine kurze Gegenüberstellung der 
Lautverhältnisse in einigen charakteristischen Erscheinungen möge das 
hier zeigen (eine eingehende Analyse wird an anderer Stelle erscheinen).

Z u m  V o k a 1 i s m u s. Wie in den Pos. Texten entspricht hier 
mhd. a außer a auch o und e. Gedehntes o haben: bodestobe 48v 
boden inf 48v. ( -.bastobe acc. 71, bader nom. 48v„ baden int. 48v.),
molgeschos acc. Mahlzins 3 v .Il; erhaltene Kürze zeigen: Vorfällent p. pf- J 
(sonst v o rla lle n  dto. 51 u. ä.); von 3 etc. u. ä. (durchweg); wahrschein
lich ist auch em p fan g en  p. pf. 4 v. (: gefangen p. pL 5v.) zu lesen(vgl. 
Pos. Deutsch §§ 11, 12). Was die e-Formen, anbetrifft, sei nur hing

»■■>) Vgl. oben A nm . 10.
84) V g l. oben S. 225.
65) V g l. oben S. 231.
w) V g l. oben S. 233.
e7l V g l. oben S. 230.
68) Vgl. oben S. 231.

:>  f> f r  r ö m f z a t l  X “ <=ht 'e in  T e il der Seite, .o .e tn  der andere

™  .f) " le fd »  t t Ä Ä  f f “ '* d“  D" ° ” ;D ie S c h rift im  le tz ten  l e i l  e n tsp rich t der au f b.
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wiesen auf des conj. obj. 711, pron. demonstr. nom. 711 und nymendis 
acc. 61 (: nymandes acc. 71) (vgl. Pos. Deutsch § 16). Für mhd. e lesen 
wir i in sinte Sankt 3 (vgl. § 23a); -ege- wird kontrahiert: dokeyn 3 u. ä., 
keyn eminder 6 v. (vgl. § 444c).

In den Pos. Texten geht a für mhd. e nach der Mitte des 15. Jhs. 
stark zurück (vgl. § 32); auch im Punitzer Stadtbuch ist a selten: 
salbschuldigen dat. sgl. 611 (: selbschuldiger dat. sgl. 3 v .ll); das art. gen. 
sgl. n. 511; dar pron. demonstr. nom. sgl. 511; an.. .sprachyn 4v. (hier 
kann auch -e- gelesen werden: an .. .sprechen 6v.); metewach dat. f. 3. 
Daneben wird i belegt in is nom. sgl. 611, 48v. (vgl. § 30a). Die Laut
verbindung -ehe ergibt c (gesehen p. pf. 51 u. ä.) oder ee (gescheen dto. 
3 v . l l  u. ä.) (vgl. §§ 445c, 252a).

Mhd. i entspricht teils i, teils e, so mit Dehnung in: er dat. sgl. f. 
3 etc. u. ä., eren (f.) acc. sgl. m. 71, em dat. 3 etc., en dat. pl. 51 etc.; 
sebin 6v .; smed 3v. 11 etc.; bchin acc. pl. 3, bchnenn acc. pl. 3, behnen 
nom. pl. 6 v. (mhd. bie, bin, bin(e)) usw.; einmal wird bes praep. 48v. 
belegt (vgl. Jungandreas, Geschichte § 440); für mhd. hin(e) steht 
meistens hen: hen geleget 3, 511, 611, hengeleget 3v.l: hin gelegt 6v. (vgl. 
§§ 36, 179). Einmal geht i über ii in o über: kottil Kittel 48v.

Mhd. o ist zerdehnt in: gloubet 3. sgl. praes. 3v.I etc., p. pf. 61 etc,;, 
nur einmal globet 3. sgl. 48v. (vgl. § 45). Ein a finden wir in: tachter dat. 
3 etc. u. ä.; gebrachen p. pf. 511, 611; zugesprachen beschuldigt 611; 
stacke acc. pl. 3 (: stocke dat. sgl. 711 u. ä.); schappcze acc. pl. Schöpse 
3; oder 'conj. 3 etc.; nach adv. 3, 3v.ll etc.; sal 3. sgl. 3 etc. (vgl. § 48); 
u haben sulde 3. sgl. 48v. (: solde dto. 3 etc.) und sulcher. . .  gen. sgl. 
f. 4v. etc., sulche... acc. sgl. f. 5v. etc. u. ä., sulch... acc. n. 71 neben 
solcher... nom. 3 etc. u. ä., solch... acc. n. 4v. (vgl. § 47b); e zeigt 
weide 3. sgl. conj. 48v. (vgl. § 49c).

Für mhd. u finden wir u : o, z. B.: sullin 3. pl. 5v. etc. u. ä.: sollen 
dto. 3 etc. u. ä.; durch 5v. etc.: dorch 5v.; sontage dat. 4v. etc.; ansproch 
acc. sgl. nr. 5v.; son nom. 611, sohin nom., acc. sgl. etc. 6 ; bastobe acc. 71, 
bodestobe acc. 48v. (vgl. §§ 54 ff.). Dasselbe gilt auch für mhd. ii: abe- 
storbe 3. sgl. conj. 3; vorworjfe 3. sgl. vorwürfe 6 11; mol acc. (?) 3v. 11, 
nom. 5v., mole nom. oder acc. 5v., molners gen. 6 II usw. neben munde- 
kyt dat. 48v.; wurde 3. sgl. conj. 3 etc.; stucken dat. pl. 7 II usw. (vgl. 
§§ 62 f.).

Bei den Entsprechungen des mhd. d alternieren a : o, z. B.: rat acc. 
sgl. 4v. etc. u. ä.: rote dat. 611; lasen inf. 3 u. ä.: losen p. pf. +  inf. 611, 
gelossen... dat. pl. n. 7 u. ä. usw.; nur a haben: hat 4v. etc. u. ä., hatte 
3. sgl. 611 etc. u. ä.; nach c. dat. 3 etc. u. ä.; an ohne 48v. (vgl. §§ 69 ff.).

Mhd. i  wird zerdehnt in: stehin 3; gehit 3. sgl. 48v. (vgl. § 85) und 
durch i verdrängt in hirschafft dat. 3 (vgl. § 83 b).

Mhd. d entspricht a in: polnischer czal gen. 3 (vgl. § 100) und ou in 
houchsten . . .  dat. pl. n. 61 neben höchsten dto. 4v.

Ein kurzer Laut steht statt des mhd. ü in: uff 3 etc., uf 4v., off 3 etc. 
(vgl. § 114 a).



Zu den deutschen Texten im m itte la lterlichen Polen 237

Bei den Diphthongen sei nur genannt: die Monophthongierung des ei 
zu e in : czwe dat. sgl. 4v. (: czwein dto. 511); getrecle acc. 3 (e aus ei aus 
-ege-); ohemm acc. wohl sgl. 5 v .; m it Schwächung in erbes 2 x 3  (nrhd. 
areweiz)-, ehander 3v.l etc. (vgl. §§119. 122); das u fü r mhd. iu in : frund 
acc. 5v. etc. u. ä. (vgl. § 131 c); das au fü r mhd. iuw in nauen . . .  adj. 
acc. sgl. 48v. (vgl. § 132 d); die Monophthongierung des mhd. ou zu o 
in : vorkoffte 3. sgl. conj. 3, vorlcofft p. pf. 71 neben wederkouff acc. 48v. 
(vgl. § 140a); schließlich das a aus 6 aus -öuw- in gedrahit gedroht 5v., 
draherede dat. 5v. (vgl. § 144c).

Außer in globet 3. sgl. gelobt 48v., gloubet dto. 3 v .l etc., 711, p. pt. 61, 
71 und awsgnomen p. pf. 71 w ird das praef. ge- nicht synkopiert (vgl.
§ 172a); in be- fä llt das e nur aus in bleiben inf. 6v. u. ä. (vgl. § 165a). 
Neben er- steht ir- in irkant p. pf. 611 (vgl. § 170c).

Unter den suff. sei hingewiesen auf die Entsprechungen fü r mhd. 
-nisse und -inne in : gejengnes acc. n. 4v., 711, gen. 5v. neben gefengnis 
acc. n. 4v. (im Pos. Deutsch y : i § 230b) und in : korsneren nom. sgl. 
f. 48v.. (vgl. § 221c).

Z u m  K o n  so  n a n t i s m u s .  In der Lautgruppe d +  et und 
t +  et wird das e synkopiert: gemelte.. .  acc. sgl. f. 6v., rette 3. sgl. impf, 
conj. redete 4v.; entricht p. pf. 3, gerecht p. pf. gerechtet, gestritten 611 
usw. (vgl. §§ 309b, 321 d) Anlautendes sl-, sm-, sn-, sp-, st-, sw- zeigen 
keine Veränderung: gesiechtes gen. 5v.; smed 3 v .I l etc.; sneider 3v l. etc.; 
ansproche gen. sgl. f. 4v. u. ä .; stacke acc. pl. Stöcke 3 u. ä.; sweine acc. 
pl. 3 u. ä. (vgl. § 341).

Mhd. g entspricht k in : dokeyn 3, dokein 6v., keyn enander bv., 
desgleichen in irkeyn... nom. sgl. m. 5v. (vgl. §§ 359c, 362b). Prothe- 
tisches h sehen w ir in her pron. pers. 3v. 1 etc., herr dto. 3 etc., daneben 
aber lesen w ir erer 3 x  =  her er dat. 3, auch her erer =  her er dat. 3 
(-er immer als Kürzung). Epenthetisches h zeigen: behin acc. pl. Bienen
stöcke, behnenn acc. dto. 3, behnen nom. dto. 6 v .; sohin nom., acc.. 
sohne dat. 611 (: son nom. 611); gedrahit gedroht, draherede dat 5v.; 
ehm dat. 4v., 5v.; nehme 3. sgl. praes. conj. 71 (vgl. §§ 391 f.) Anterer- 
seits t r i t t  einige Male Aphärese des h ein in herre vor dem Namen: t i  
Malis nom. 3v .l, Er Lorencz nom. 6v., er Lorencz dto. 6v., herrr Er Matts 
nom 3v. 1, durch Er Jorgen 3v .l. durch Ern Stiber, hern zu Ponitcz 6v. 
uff die hem .. .  E rn .... E rn . . .  5v. (vgl. §§ 383d, 412c) Grammat.schen 
Wechsel weist gescheege 3. sgl. conj. 5v. auf (vgl. § 386).

Mhd. -It- und -Id- entspricht immer -Id-: dem alden. . .  3 v .l l u. a ., 
lialden 4v. etc. u. ä.; gelden bezahlen 6v.; oder: felde dat. sgl. 4v. etc.; 
schulde acc. 6v. u. ä. usw. (vgl. § 403). Das / fä llt  aus in weltlich adj. 
3v II etc. (vgl. § 406a).

' Schon dieser Überblick zeigt, daß die Pun.tzer Eintragungen mit 
den Posener eng verwandt sind: fü r alle Lauterscheinungen in den Pu
t z e r  Texten gibt es grundsätzlich Parallelen in den Posener Nieder-

Derselben oben genannten Karte nach zeigt das Material aus G >styn 
einen mundartlichen Einschlag, der dem des Durchschnittsgebietes ent-
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spricht. Das älteste Gostyner Stadtbuch (1505—1553) 72) enthält eben
falls deutsche Eintragungen, und zwar muß man hier zwei Gruppen 
unterscheiden 73). Den Hauptteil machen Eintragungen eines Breslauer 
Bürgers und Schöffenschreibers Berger aus den Jahren 1477—1479 
aus 74); diese Texte haben also nichts mit Gostyn gemeinsam. Daneben 
finden wir auf S. 37 vier ganz kurze, sehr primitiv gehaltene Vermerke, 
die inhaltlich nichts mit jenem Berger zu tun haben und aus dem Jahre 
1496 stammen 75).

Der mundartliche Charakter dieser vier Notizen weist außerdem 
darauf hin, daß sie auch nicht in dem Kreise um Berger entstanden sein 
können. Bei Berger heißt es immer er pron. pers. (z. B. S. 30, 46), hier 
dagegen her-, außerdem fehlt hier, auf S. 37, jegliche Apokope: am 
dorrinstage, ich . . .  bleybe, ich habe, habe ich; bei Berger dagegen heißt 
es: am dornstag S. 22, 26, 28, am myttwoch S. 28, 30, 63 usw. (doch immer 
am sonnobende S. 30 etc.); außerdem meistens: hab ich S. 24, 30v. etc., 
ich . . .  hab S. 24, 26 etc. usw. (: ich . . .  habe S. 24 etc.)76). Gerade der 
Mangel einer Apokope und das prothetische h in her zeigen deutlich den 
dialektischen Unterschied zwischen den Eintragungen auf S. 37 und 
dem Rest.

Beide Erscheinungen, gemeinsam betrachtet, sind nordschles. Ein
tragungen eigen und weisen wohl nach Gostyn als dem Entstehungsort. 
Ein Vergleich mit den Posener Texten zeigt, daß hier die Verhältnisse 
entsprechend liegen (vgl. Pos. Deutsch § 391a und zu der stärkeren Er
haltung des auslautenden e §§ 245a, c, 47a; siehe auch Jungandreas, 
Geschichte §§ 454 ff., 261, 267); Das in md. Texten nicht außergewöhn
liche g in gelegen . . .  acc. sgl. n. (geliehen) in derselben Gostyner Ein
tragung wird auch in Posener Texten belegt (vgl. § 386); zum sw- und o 
in swogir u. ä. derselben Notiz vgl. §§ 432d, 69a. Schließlich noch die 
Form gehabin p. pf. (zum inf. haben); Jungandreas weist diese Form in 
der Hauptsache nur in ausgesprochen südschles. Texten nach (Geschichte 
§ 540); sie findet aber auch Entsprechungen in Posener Eintragungen. 
So heißt es in den Acta judicii banniti, IX, S. 163v., 175 gehabcnn p. pf. 
Die Belege stammen aus dem Jahre 1498, also ungefähr aus derselben 
Zeit wie jenes gehabin im Gostyner Stadtbuch.

Die kurze Eintragung im Gostyner Stadtbuch, die wohl schon auf 
die Stadt Gostyn bezogen werden muß, hat also, soweit sich das bei 
einem so kurzen Vermerk feststellen läßt, dieselben Eigenheiten wie 
die Posener Texte aus derselben Zeit. Eine stärkere nd. Beimischung 
in den Posener Eintragungen ist nicht festzustellen; sie beschränkt sich

72) H eu te  im  Posener E rzb ischö flichen  A rch iv .
73) H . Anders, Deutsche E in tra g u n g e n  aus dem 15. Jh. in  dem 

ä ltesten  S tad tbuch  von  G ostyn  aus dem 16. Jh. (D .W .Z .P ., H . 36, 
S. 219 f f . ;  Poznan 1939).

7‘ ) V g l. a. a. O. S. 219 f.
75) V g l. a. a. O. S. 227.
76) E ine  erschöpfende Gegenüberste llung e n th ä lt die l'extausgabe 

a. a. O. S. 222.
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nur auf Einzelheiten ” ). Manche nd. anmutenden Eigenheiten im Stadt
buch von Posen (vgl. oben S. 231) sind tatsächlich Verlesungen des Heraus
gebers Warschauer, so das von Jungandreas, Geschichte § 293 gebuchte 
dirten (statt driten) oder § 111 die beiden van (statt von; die Belegstelle a. 
1404 ist eher als dowon denn als dowan zu entziffern); die mit dem Nd. 
in Zusammenhang gebrachte Form rachtjertikint praes. § 513 (wegen 
des -t) ist doch wohl impf., vgl. das folgende globtin.

Anders liegen schon die Dinge im Ihorner Liber scabinorum und 
im Theudenkusbuche (vgl. oben S. 231). Denn hier sind bei einem schles. 
Grundstock die nd. Beimischungen und die Einflüsse des Ordensdeutschen 
doch stärker als in den Posener Texten. Die Beeinflussung ist mehr 
lexikaler als phonetischer Art; im Liber scabinorum heißt es z. B.. punt 
arote dat. pl. 328; van f. L, Nr. 3, 4, 23, 1845 etc.; schuthen dat. sgl. f. 
Schiff 936; geringet vnd gewräket 1694, geringet vnd gebraket 1648 usw.'8); 
im Theudenkusbuche z. B.: van (durchweg; van findet man selten 
übrigens auch im Süden, z. B. im ältesten Krakauer Stadtbuch 79) und 
im Schöffenbuch von Kremenz8«)); schipper dat. B 1218; parchem steweln 
acc. B 1474; kersee acc. B 386 etc. u. ä.; pack A 47; terling acc. A 46; ge- 
krunpen A 257 usw.; den Zusammenhang mit dem Ordensdeutschen 
zeigen: hubeysen acc. pl. B 1470; bockeczin acc. pl. Wollgewebe B 753, 
backeczin dto. A 183; kölner acc. sgl. B 726 usw.81).

Das Theudenkusbuch zeigt außerdem auch in graphischer Hinsicht 
eine nd. Beeinflußung. Wir finden nämlich in dem Teil, den Theuden- 
kus selbst geschrieben hat (f. 1—f. 235), oft die Zeichen ae, oe, uc, hier 
wird nach besonders nd. Muster durch das c weniger ein Umlaut als 
die Länge der den Zeichen a, o, u entsprechenden Laute zum Ausdruck 
gebracht. Ausführlich untersuche ich diese Frage in dem Artikel „Ein 
graphisch-phonetisches Problem aus dem in der Mitte des 15. Jhs. ge
schriebenen Thorner Theudenkusbuch“  82). Hier sei nur darauf hin
gewiesen, welchen mhd. Lauten die mit ae, oe, ue bezeichnten Laute 
entsprechen. Drei Wertungen sind zu unterscheiden.

L ä n g e ,  b z w .  L ä n g e  +  k u r z e s
a) ae des Theudenkus =  gedehntes
b) ae ,,
c) oe ,, —
d) oe „  „  =  gedehntes
e) oe ,,
f) oe ,, ,, -  gedehntes
g) ue „

N a c h  S c h l a g s  - a:

mhd. a.
,, ä.
,, ä.
,, o.

',, ö.
,, U- 

ü.

;:j ? £  S Ä p t e c t o i t a  D.W.Z.P., H. 31, S. 230 II .;

Po“ S) v“ : v -  ?■ „st '% W | ” s- 234)'B#) Ju pg^n ^reas, Geschichte 15. ^  aß außerdem
81) V g l. mein kurzes Glossar in  ocr i  f f . ;  Posen 1937.

dlC ? !  n l i ;  Poznan 1938.
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k u r z e s  N a c, h s c h 1 a g s - ? u n d

-- gedehntes rrihd. ö.
= ,, ,, ü.

,, üe.

3. U m l a u t :
ue des Theudenkus =  mhd. ii.

Besonders die Schreibart der ersten Gruppe ist für Theudenkus 
charakteristisch; das nd. Vorbild tr it t  hier sehr deutlich zutage.

Die sprachliche Analyse der städtischen Eintragungen aus Punitz 
(Poniec), Posen und Thorn ergibt, daß die nd. Beimischung um so größer 
wird, je weiter wir nach Norden gehen. Somit gestalten sich die 
Zwischengrenzen auf Grund der städtischen Eintragungen anders, als 
das Jungandreas auf seiner Karte andeutet. Die äußerste Grenze der 
„schles.“  Texte liegt nördlich von Posen und Thorn83); und wenn man 
außerdem das ,,schles.“  Gepräge der Texte aus Süd- und Südostpolen 
mitberücksichtigt, dann erkennt man, welche Bedeutung das Schles. 
für die deutschen Texte des mittelalterlichen Polen besitzt.

IV.
Aus meinen Darlegungen ist zu ersehen, daß sich die Erforschung 

deutscher Texte aus dem mittelalterlichen Polen noch im Anfangs
stadium befindet und daß es hier noch viel zu leisten gilt. Im beson
deren kommen für den Philologen drei Aufgaben in Betracht:

1. Die deutschen Texte im mittelalterlichen Polen sind weiterhin 
in philologisch auf der Höhe stehenden Ausgaben zu veröffentlichen.

2. Die Texte sind sprachlich erschöpfend zu bearbeiten.
3. Ein umfassendes Wörterbuch ist anzulegen.
Erst nach diesen Vorarbeiten wird es möglich sein, eine durch

greifende Synthese der Sprache, die in den deutschen Texten des mit
telalterlichen Polen zum Ausdruck kommt, zu bringen.

A b k ü r z u n g e n .
b a y r. =  bayrisch. m h d. =  mittelhochdeutsch.
d t. =  deutsch. nd. =  niederdeutsch.
h d. =  hochdeutsch. s ch l es .  =  schlesisch.
m d. =  mitteldeutsch.
D.W.Z.P. =  Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen.
G e s c h i c h t e  =  W.Jungapdreas, Zur Geschichte der schlesischen 

Mundart im Mittelalter; vgl. oben S. 226.
Pos.  D e u t s c h  =  H. Anders, Das Posener Deutsch im Mittel

alteralter, I; vgl. oben S. 225.

83) V g l. auch die K a rte  2 (S. 19) bei W . M itzka , G rundzüge n o rd 
ostdeutscher Sprachgeschichte, H alle /Saale  1937.

2. L ä n g e ,  bzw.  L ä n g e  f  
U m l a u t :

a) oe des Theudenkus =
b) oe ,,
c) ue ,,
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B e r i c h t i g u n g .
In dem Textabdruck aus dem Punitzer Stadtbuch, den ich als Bei

spiel in dem Artikel ,.Deutsche Eintragungen aus dem 15. Jh. in dem 
ältesten Stadtbuch von Gostyn aus dem 16. Jh.“  gebracht habe (D. W. 
Z.P., H. 36, S. 221), sind einige Fehler unterlaufen. Deshalb gebe ich 
den Text noch einmal:

(S. 6v.) Anno etc. L X X V to  am dinstage nach Letare hat entscheiden 
der edele herr Merten Stiber, genant herr zu Ponetcz, die frawe Hedwig 
Labatkenn mit er er tachter Margareten vnd Andr/s Czellenn, erem eydem, 
also . das die frawe obgenant erem eydem vnd tachter gebin sal ader.sal 
sie vortretten off den hoff, do sie ynne sitczennn, sebin marg/ do keyn 
sal die frawe gelden alle schulden, (S. 7) gros vnd deine, woe die ist.vnnd 
die frawe sa(l) — in allen gelossen guttern, also in hawsse vnd h- - garten, 
vnd dozu sal er die bang beibin mit alle(n) — czugehorungen, keynes 
awsgnomen, vnd die frawe, die — halden, die vorsetczen, vorkoffenn 
vnd domitt tun vnd (lossen) vnd die in eren nutcz wenden, wie sie wil; 
vnd nach erem tode.» nehme . dennn yderman, woczu herr recht habin 
wird . vnd sulche . entscheid hat herr befolin, in das stat buch zu 
sehr eiben, so sie das teil schoss gegeben haben.

Die Forderungen
von französischen Prinzessinnen in südpreussischer Zeit

Nach der Besitznahm e von Südpreußen w andten sich die fra n 
zösischen Prinzessinnen Adelaide und V ic to r ia  durch V e rm itte lu n g  der 
i ussischen Z a rin  an  F rie d rich  W ilh e lm  I I .  und  baten um  Auszahlung 
von  20 000 D uka ten , die als H yp o th e k  ih re r M u tte r M aria , Tochter 
von Stanislaus I .  und  späteren G em ahlin  Ludw igs X V . von  F ra n k 
re ich , au f einem G ute Sierakowo in  Südpreußen stehen sollten. B isher 
waren von  d o rt n u r die 5% Zinsen davon gezahlt worden.

D er K ö n ig  beauftrag te  sein M in is te riu m , zu erkunden, welche 
B ew andtn is  es m it  dieser H yp o th e k  habe. E in  Schreiben, von  Haug- 
w itz , I'in ke n s te in  und A lvensleben unterze ichnet, g ing un te r dem 11. 
Ju n i 1793 an den M in is te r dieser neuen Landesteile. Voß m ußte sich 
an  die Behörde in  Posen wenden, was schon v ie r Tage da rau f geschah. 
In  Posen w ar es n ic h t so le ich t, u n te r den zahlre ichen O rten  des Namens 
S ierakowo das m it  der H yp o th e k  belastete G u t herauszubringen, das 
um  so weniger, da die Schreibweise der Z a rin  sehr ungenau w ar. A ber 
am  28. d. M . konnte  doch schon b e rich te t werden, es handele sich 
um  ein D o rf bei Z irke , im  K reise Meseritz, es wäre A nordnung  er
gangen, d ie do rtig e n  H ypo theken fo rderungen  einzusenden. Soviel 
konnte  w e ite r gemeldet werden, es handele sich um  ein K a p ita l fü r  
eine „m ild e  S tiftu n g "  der Prinzessin M aria , die sie e ins t fü r  eine 
Jesuitenm ission in  Polen au f das G u t habe e in tragen lassen; aus den 
Zinsen so llte  die W irksa m ke it von 16 jesu itischen G eistlichen in  den 
verschiedenen Te ilen  des Landes u n te r dem V o lke  bezah lt werden, 
au f Großpolen kam en davon 4 Geistliche.

Deutsche W issensch. Z e itsch r. i.  W artLe lam l. H e ft  2. 1910. 16
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v o m  8. J u l i  1 7 8 9  e rh a lte n  h a t te .  .D . ^ lan ^ u iv J m i t t i u n g C v o n  A u g u s t

Ä Ä ” K Ä Ä « S
& p S r ' m < l ' ' 7 o ; j  G ld  r ü c k s t» ” “ g4ee' „  n S \ » 4 “ “ t e ‘  1 2 1M a 0 ^ t 3 -

lu th .  P fa r re r  B = b ^ e  l c h n l “ \  d fe  n ic h t  k ü n d b a r  se i, u n d  b e - 
a b e r e in e  so g e n a n n te  „e v ( ig e  b ^ l ü , a »  1776 n a c h  d e r A u f 
r ie f  s ic h  d a b e i a u f  d ie^ R e  c g s w a r  des „u n m a ß g e b lic h e n  
h e b u n g  des J e s m te n o rd e n s  in  P o l ^  Pos B in in s k i  d e n  W e g  des

i Ä t S U r S & i ^ l ^ ^ Ä E  »  geste llten A n .g .b e , 
seine „G e s in n u n g “ zu erforschen, n ic h t sagen.

N u n  e rg in g  d ie  W e is u n g , d ie  S t i f tu n g s u rk u n d e  f ü r  d ie  m ü d e  
S t i f t u n g  h e rb e iz u s c h a ffe n , d a  zu u n te rs u c h e n  w ä re , o b  n a c h  de 
T n ie t c t  m i t  d e m  R e s tp o le n  v o m  25. S e p te m b e r d . J . es s ic h  h ie r  m e n t  
um  h e r r e ^ o s  g e w o rd e n ^  V e rm ö g e n  h a n d le ,  das d e m  S ta a te  z u fa lle n  
u n 3 , „  ttc «ei a u c h  n o c h  zu k lä re n ,  w a ru m  n e u e rd in g s  s t a t t  d e r b is  
h e r if fe n  5 ° /  n u r  3 % %  a n  d ie  b e id e n  P r in z e s s in n e n  g e z a h lt  w u rd e n  
T tflsg S u ch e n  n a ch  d e r  v e r la n g te n  S t i f tu n g s u rk u n d e  n a h m  n a tü r l ic h  
iP ^  d en  n o c h  u n fe r t ig e n  E in r ic h tu n g e n  d e r V e r w a ltu n g  lä n g e re  Z e i t

d” e W arsc taue r G rodbücher e .nge tragm  w orden sein.
im  Februar 1794 konn te  von einem ausführlichen K a u  f v a  trag  

x 7 - w  H errscha ft v o m  23. M a i 1749, abgeschlossen in  D re s d e nf ü r  die Z irk e r H e r^ c h a R  vom ^z ^  K ö n i in  v %n  F rankre ich  einem

f H F & Ä  « ‘• Ä T Ä  &Landesm utte r K a th a rin a  ge ? l t  n m it  5 0 / Z insen der
1 non 0 0 0  G ld , w ovon 18 einen Dukaten _gaiten, m i t  u , 0 ,

S Ä Ä S Ä t a f  » .  d ie  Z in s e n  k a m e n  a b e r  w e d e r
an die Prinzessinnen zur A u s z a h lu n g ^

D i e  n e u e  Regierung ließ  von  Juris ten  untersuchen, ob sic n ich t

der R egierung gegen die n f / ^ n s k i  a 'n g e m e s e i den a lt in ° Z m s -
so d aß  d ie  N u tz -

llie ß ' W U t i s r herworg r !m a n ^ n t e r  P rü fung  der zusam m engesetzt
D okum ente  in  den folgenden Jahren die Frage
nach dem T o d e  d e r  Zinsem pfängerinnen w e rd e n  solle, im  J u li u w
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ging in  B e rlin  ein P rom em oria  des do rtigen  spanischen Gesandten 
h i der Zinsangelegenheit ein und veran laß te  neue S ch ritte  bei B m nski. 
Es so llten  die auf seinem B esitz  ruhenden H ypo theken  nachgeprü ft 
werden. A ls zu der H e rrscha ft gehörig werden in  einem B e ric h t auf- 
g e zä h lt: S tad t und  V o rw e rk  S ierakowo (Z irke ), die D ö rfe r m it  V o r
werken L u to m , K acz lin , R ycz in  und M ilin , Chlosowiec, P rzem yst und  
Radusch Gr. Chrzynskowo, die D iens tdö rfe r Gorek, S ta ry -Z a tu m , 
K o b iln a ria , die Z insdörfe r N eu-Zatum , Bucharzewo und Zwierzemec. 
Ms V orw erke  gehörten noch dazu Grolpia und  Sprzeczno, dann kom m en 
die H o lländere ien  Tucho lla , D em bow ski und  Bukow iec end lich  die 
v ie r M ühlen K u ka w ka , Bordow iec, K ubek  und  N iz io te k . In  der H eide 
lag der K ru g  und  die H o llände re i K urzastopa und  eine Ziegelscheune. 
Im  fah re  1789 h a tte  Lucas von  B n in sk i das alles von  K a r l A b raham  
von F rits ch  fü r  1 297 859 G ld  20 G r „angenom m en' .

D ie eingetragenen K a p ita lie n  be trugen um  1798: onera pe rpe tua . 
200 poln. M ark  zu 3 % %  seit 1556 fü r  den Posener D om  33 T lr  18 Gr 
Zins seit 1701 fü r  die O rtsk irche  se it 1608—  116 T lr  16 G r fü r  d ie 
M ansionaristen von Z irke  m it 3 i/2% Verzinsung 100 G ld  =  166 T lr  
16 G r seit 1640 fü rs  H osp ita l, ebensoviel se it 1649 fü r  den A lta ris te n  
bei der K irch e , fü r  den O rtsp fa rre r von  1642 an 338 T lr  8 G r zu 3 % % • 
V on 1550 an standen zu demselben Z insfuß fü r  die F ranz iskaner 70 
M a rk  dann kam en noch 360 T lr  fü r  die ka tho lische und 1000 T lr  
von der evang. O rtsk irche , die aber zu 5% , end lich  noch 200 G ld  und  
12 Maß K o rn  fü r  die B ernhard iner, neben den schon erw ähnten Tonnen 
B ie r fü r  die G e istlichen be ider Konfessionen.

A ls g e rich tlich  vers icherte  Schulden werden au fgezäh lt: fü r  einen 
Lau re n tiu s  von I lo n w ia c k i zu 5%  160 000 G ld  se it dem Jahre der 
Uebernahme, eingetragen aber e rs t 1795, 5000 D u ka te n  fü r  H o fra t 
Joseph Servinus W asilew ski-W arschau, 4400 D uka ten  fü r  S tanislaus 
v. B rz insk i-W arschau , w ovon la u t B em erkung auf dem a lten  Wechsel 
400 schon gezahlt waren, der W itw e  des W asilew ski, Rosina, geb. 
S traßen w urden 5%  gezahlt. B e i. 7500 D uka ten  fü r  W isch lm sk i- 
W arschau, eingetragen auf P s ia rsk i und  d re i anderen O rtschaften  
m ußten sogar 7%  e n tr ic h te t werden. Seit 1792 standen h ie r 1000 
D ukaten fü r  den G rodschreiber Asmus Puchala, W arschau auch als 
Last genannter D örfe r. Vom  28. Ju n i 1790 standen 50 000 G ld  der 
m inde rjäh rigen  Geschwister B m n sk i M ichael, C asim ir, F e lix  J ^e p h a  
Johanna und F austina  zu 5% . D ann kam  die s tr it t ig e  H y p o th e k  
von 300 000 G ld vom  K önige Stanislaus fü r  die Prinzessinnen d ie ]e tz 
in  R om  lebten, von  der se it 1794 die Z insen a^ el\ei er\ ^ u\? ehnn lf . ^ ^  
V e rm itte lu n g  des Staates, ebensoviel be trug  dle v ™ d e r
1797 auf Betre iben der Regierung eingetragene H yp o th e k  von  der 
sich a lle rd ings später herausste llte , sie sei ™ U n rech t als Doublle ein 
getragen w orden ! E in  S tarost Ig n a tz  von  B m n sk i au G utow  h a tte  
1797 2446 D uka ten  hergegeben, V in ce n t von  S w m arski-Scti k k  b 
Johann i 1798 noch 1400 D uka ten  auf P s ia rsk i. Bas waren d ie Hasten 
nach der E in s ic h t ins H ypo thekenbuch  am 7. Ju n i ™ ' d ß

B n in sk i h a tte  u m  die erw ähnte  D oppe lhypo thek gegen P ^
Fiskus einen Prozeß angestrengt auch wegen des Zinsfußes, m  der
3. In s ta n z  un te rlag  er end lich 1799. Das' Suchet nach 
O rig ina ldokum en ten  w ar ra | )t l ° s ^ ê ® rg ® f^n£ g ^ hm ann aus der ersten 
“ t a d r S d e t e ä  ^ E r “ Ä i g k e ? t  des S tich e n , U n g e k lä rt b lieb

16*
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vo n  Synagogen m it  s ta ttlic h e n  Sum m en: die in  Posen m it  11 300 
+  3000 G ld , in  Schwersenz, M eseritz ca. 3000 G ld, W ronke  23 000, 
dann auch S tädte : F ra u s ta d t —  4000, Wreschen —  6000, Z duny — 
13 333 G ld, Posen bloß m it  2000. In  F ra u s ta d t standen au f dem 
Hause Lachm ann  315 und  Sachs 200 G ld, au f einem Gute aber 62 000. 
D e r Fonds besaß die s ta ttlic h e  Summe von 100 819 Gld.

Im  Jahre 1799 e rfo lg te  der Tod der P rinzessin M aria  V ic to r ia  
L u d w ik a , d a m it w urde die Frage spruchre if, ob nun der F iskus die 
a u f sie en tfa llenen Zinsen einziehen könne; das w urde ve rne in t, da 
man eingesehen ha tte , daß eine H yp o th e k  zu U n re ch t eingetragen 
w orden w ar, die nun  dem B n in sk i auch gelöscht w urde, da ein E x tra k t 
aus dem Reichstagsbeschluß k la r  bewies, es seien n u r 20 000 D uka ten  
fü r  eine Prinzessin fü r  Z irke  gem eint gewesen.

Aus Ze itungsnachrich ten  von T r ie s t ha tte  m an in  Posen ersehen, 
daß die Prinzessin Adela ide d o rt am 27. Februar verschieden war, 
m an e rku n d ig te  sich erst bei der B e rlin e r Zentra ls te lle , ob das stim m e, 
und  w o llte  „n u r  in  Anregung b rin g e n “ , nun  die fä llig e n  Zinsen vom  
1. M ärz fü r  den Schulfonds einzuziehen. D er Tod w urde a m tlich  im  
A p r i l  m it  der N a ch rich t b e s tä tig t, es habe sich der B ischo f als V e r
tre te r  der Verstorbenen in  B e rlin  gemeldet und  die rücks tänd igen  
Z insen noch e ingefordert, d ie ih m  auch b is zum  27. F eb rua r auszu
zahlen seien. B n in s k i behauptete, er habe auf diese R ückstände von 
1795. schon an den B ischo f e n tr ich te t, die darüber ausgestellten Q u it
tungen lägen le ide r au f seinen G üte rn  im  russischen Teile , was aber 
n ic h t du rch  P roduzieren derselben g la u bh a ft gem acht werden konn te ; 
deshalb w urde B e itre ib un g  der Reste au f dem Wege der E xe ku tio n  
erwogen. E n d lic h  m eldete sich der W arschauer K a u fm ann  K o rtu m  
bei der K am m er m it  einer a lten  Forderung  von  4253 T lr  16 G r nebst 
Z insen fü r  längere Z e it, d ie er g la u bh a ft machen konnte . Sie w urde 
von  den R ückständen  dann beglichen, der Rest g ing dann an den 
Schulfonds, der e n d g iltig  au f die v ie lu m s tr itte n e  zweite H yp o th e k  auf 
der Besitzung Z irke  nach der Entsche idung vom  2. September 1800 
verz ich ten  mußte.

A l b e r t  K  o e r  t  h, B e rlin .



Die W ärm everhältnisse von L itzm annstadt
(Lodsch)

Von Prof. Dr. Hermann Schütze, Lagow, früher Posen.

In Litzmannstadt (Lodsch) sind polnischerseits meteorologische 
Beobachtungen vom 1. September 1903 bis 31. August 1939 gemacht 
worden, also genau 36 Jahre lang. Leider fehlen in dem meteorolo
gischen Aktenmaterial1) die Jahre 1929 bis 1932; ich habe nicht fest
stellen können, ob in diesen Jahren gar keine Beobachtungen ge
macht wurden, oder ob die Akten der Beobachtungen dieses Zeit
raumes vielleicht nur verlegt worden sind. Die Lücke ist insofern 
besonders empfindlich, als gerade die Aufzeichnungen über den auf
fallend kalten W inter 1928/29 fehlen, der bekanntlich noch tiefere 
Temperaturen aufwies als unser eben überstandener W inter 1939/40. 
Trotz dieses sehr bedauerlichen Mangels hat eine Veröffentlichung 
der Temperaturverhältnisse doch ihren Wert, da sich die Beobach
tungen über eine so lange Zeit erstrecken, daß die aus ihnen errech- 
neten Mittelwerte einen hohen Qrad der Genauigkeit besitzen. 
Stehen doch 31 volle Jahre (1904—28 und 1933—38) und je 32 Mo
nate (1903 September bis Dezember, 1939 Januar bis August) zur 
Berechnung von Mittelwerten und zur Feststellung von Höchst- und 
Tiefstwerten zur Verfügung.

Die Tabelle S. 246 stellt die Mittel-, Höchst- und Tiefstwerte der 
Temperaturen kurz dar; ihre Werte sollen im Folgenden besprochen 
und erläutert werden. W ir betrachten zuerst die einzelnen Monate 
und zuletzt das Jahr. Zum Vergleich sollen die entsprechenden Werte 
von Posen herangezogen werden, der Hauptstadt des Gaues 
Wartheland, zu dem jetzt auch Litzmannstadt gehört. Bei diesem 
Vergleiche ist aber zu berücksichtigen, daß Litzmannstadt bei einer 
Meereshöhe von rund 220 m etwa 150 in höher als Posen liegt und 
schon aus diesem Grunde ungefähr 0,7" kühler sein muß. Da ferner 
L. fast 3 Längengrade östlicher als P. liegt und im Oderstromgebiet, 
zu dessen Ostrand L. gerade noch gehört, die Temperatur nach O

i) Ic h  verdanke die E in s ic h t in  dieses w e rtvo lle  A k te n m a te ria l 
der F re u n d lic h k e it des H e rrn  D r. P etran  vom  deutschen G ym nasium  
in  L itz m a n n s ta d t (Lodsch), der m ir  die A k te n  zuschickte. Ih m  sei auch 
an dieser Stelle d a fü r gebührender D a n k  ausgesprochen.
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M itte l-, Höchst- u. T ie fs ttem p era tu ren  von L itzm annstadt (Lodsch)
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auf einen Längengrad um 0,1° fällt, müßten L.s lemperaturen um 
rund 1,0° unter den Posener liegen. — Endlich ist bei dem Vergleich 
auch zu berücksichtigen, daß mir für die mittleren Jahres- und 
Monatstemperaturen in der Stadt Posen die Werte für einen Zeit
raum von 60 Jahren (1851—1910) vorliegen, für Höchst- und 
Niedrigst-Temperaturen aber nur die Werte der Jahre 1891—1910, 
und daß diese Zeiträume m it dem Zeitraum der Litzmannstädtei
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Beobachtungen sich n i c h t  decken. Auch daraus ergeben sich aller
band Abweichungen, wenn auch kaum bedeutende.

Der J a n u a r  zeigt einen Durchschnitt von —2,2®, Posen —1,6 , 
Berlin —0,4", Warschau —3,6°. Er ist der kälteste Monat im Jahre 
und weist darum auch die absoluten und m>ttlerei1 negativen 
Extreme auf. Das absolute Minimum beträgt —27,6 (1933). Im Jahre 
1929 und 1940 haben seine Minima erheblich tiefer gelegen, wahr
scheinlich noch unter -3 5 ". Das sog. mittlere Minimum, der M itte l
wert aus den beobachteten 32 Minima, be trag t—14,9 ; er ist eben
falls der tiefste W ert von allen 12 Monaten und bedeutet daß man 
in jedem Jahre in L. mit einer Tiefsttemperatur von rund - 1 5  zu 
rechnen hat. In Posen beträgt der entsprechende W ert für die Zeit 
1891—1910 sogar —15,1", sicherlich ein etwas zu tiefer W ert — 
Der kälteste Januar zeigte in der Beobachtungszeit in L. ein Mittel 
von __ 7  3« (1933), auch das ist der tiefste von allen 12 Monaten. Del 
Januar ’ 1940 hat sicherlich im Mittel unter —! 2" gelegen, em 
säkularer Wert, während ein Durchschnitt von —7,3 sich oftei 
wiederholen wird. .Die Jahre 1924 und 1937 hatten M ittelwerte von 
_6 0 ° unc[ —6,4°, näherten sich dem Tiefstwert also merklich an.

Umgekehrt kann das Januarmittel auch über 0" liegen; der 
wärmste Januar zeigte 2,8" (1921), d. h dieser Januar war warmer 
als der März im M ittel zu sein pflegt (2,5"). Auch die Jahre 1916, 
1919 1925 1936 und 1939 zeigten 1,1" bis 1,8", also positive Werte.

Die Maxima des Januar liegen in der Beobachtungszeit alle 
über 0"; höchstes Maximum zeigte der Januar 1919 mit 1- , niedrig- 
stes 1909 m it 3,0"; 11" hatte der Januar 1925, 9 ,9 ° der Januar 1939. 
Das sog. mittlere Maximum des Januar von L. betragt b,4  , q. n. 
man kann in jedem Januar ungefähr mit dieser Höchsttemperatm 
rechnen; in Posen beträgt sie 6,7". -  Die gelegentliche Milde des 
Januar läßt sich auch daran erkennen daß sein M'n™ ^  
nicht sehr weit von 0« liegt, z. B. im Jahre 1936“ 5,3 (äls hochMes 
Minimum in der Tabelle bezeichnet), 1916—6,0, 1921 7, >
- 7  4». Unter -2 0 "  .sank es nur in 7 von 32 Januaren, d. h. Minima 
von —20" und darunter treten erst alle 5 oder 6  Jahre aut.

Gerade die öfter auftretenden milden Januare bedeuten, daß
Litzmaiinstadt klimatisch wie Posen im L ebeS Y a n d k lta a  k e le S  
dem westeuropäischen See- und osteuropäischen U ndkta ra
ist und dal! man in L. mitten im tiefsten Wmter
von Tauwetter zu rechnen hat. Ein Januar ohne Tauwetter ist in
der Beobachtungszeit nicht eingetreten und gehört zu den größten
Seltenheiten . . , .

Der F e b r u a r ,  der letzte Wintermonat, zeigt im ganzen nur
wenig mMere Werte als der Januar. Sein U M »  •>
<Posen — 0 8"); er schwankt zwischen 3,2 (wärmster reöruai 
19?M und —’ 6s5° (kältester Februar 1917); in Posen 2,3 und 6,1 , 
ahm sehr ähnliche Werte. Der Februar 1929 und 1940 hat sicher-
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lieh unter — 10° M itte lwert gehabt. Von den 32 Februaren der 
Beobachtungszeit haben 10 , also fast aller Februare, positive 
Mitteltemparaturen, von den 32 Januaren waren es dagegen nur 6 .

Das absolute Maximum hatte der Februar 1925 mit 13,8°; das 
absolute Minimum der Februar 1917 mit — 24,3°. — Das mittlere 
Maximum beträgt 9,0°, das mittlere M inimum—13,2°, d. h. man muß 
in jedem Jahre im Februar auf Höchsttemparaturen von 9,0H und 
Tiefsttemparaturen von — 13,2° gefaßt sein.

Das niedrigste Maximum brachte der Februar 1917 mit 1,5°, 
das ist noch niedriger als der entsprechende W ert des Januar mit 
3,0". Immerhin hat es in der Beobachtungszeit auch keinen Februar 
gegeben, der nicht etwas Tauwetter gebracht hätte. — Das höchste 
Minimum des Februar betrug — 4,7°, ein Wert, der dem entspre
chenden Januarwert von —5,3" ziemlich nahe kommt.

Der M ä r z  ist zwar der erste Frühlingsmonat, steht aber in 
seinen Temperaturen dem Februar vielfach näher als dem April. 
Der M itte lwert des März beträgt 2,5° (Posen 1,7°), er schwankt 
zwischen — 3,1° (1917) und 6,2° (1938) (Posen 0,4 und 5,7), hat also 
eine Schwankung von 9,3°, der Februar 9,7°, also einen sehr ähnlichen 
Wert. Von den 32 beobachteten Märzmonaten hatten nur vier ne
gative Mitteltemperaturen, während die übrigen 28 Mitteltempera
turen über 0° lagen. Hierin zeigt sich vielleicht der deutlichste 
Unterschied zwischen März und Februar, und hierin erkennen w ir 
das Ansteigen der lebenerweckenden März-Temperaturen, die vor 
allem den Schmelzprozeß von Eis und Schnee verursachen.

Auch das absolute Maximum des März mit 21,2" steigt um 7,4° 
über das Februarmaximum (13,8°) hinaus, während dieser Unter
schied zwischen Februar und Januar nur 1,8" beträgt. Auch dieses 
Moment spielt für das Erwachen des pflanzlichen und tierischen 
Lebens im März eine wesentliche Rolle. — Das absolute Minimum 
mit — 18,0° brachte der März 1917. Die entsprechenden Werte für 
Posen betragen 20,6" und — 13,4°, also deutlich weniger; darin 
spricht sich wohl die kontinentalere u. höhere Lage von Litzmann- 
stadt im Vergleich zu Posen aus. Von den 32 Märzmonaten hatten 
9 Minima, die unter — 10° lagen. — Das mittlere Märzmaximum 
beträgt in L. 15,3", das mittlere Minimum — 7,7", in Posen 15,2" und 
— 6 ,6", also derselbe Unterschied dem Wesen nach wie beim ab
soluten Maximum und Minimum.

Das niedrigste Maximum hatte der März 1917 mit 7,6", der sich 
ja auch durch die tiefste Mitteltemperatur und das tiefste Minimum 
auszeichnete. Es war der einzige März, dessen Höchsttemperatur 
unter 10® lag, während bei 17 Märzmonaten das Maximum sogar 
über 15° lag. Das höchste Minimum wies der März 1927 mit — 2,0° 
auf, der also ungewöhnlich mild gewesen ist, sein M ittel lag auch 
bei 6 ,1", d. h. dicht neben dem wärmsten beobachteten März 1938 
mit 6 ,2°.



Die Wärmeverhältnisse von Litzmannstadt 249

Der A p r i l »  der zweite Frühlingsmonat, unterscheidet sich von 
seinem Vorgänger vor allem durch eine kräftige Wärmezunahme. 
Während der Wärmeunterschied zwischen März und Februar nur 
3,6° betrug, beträgt er zwischen März und April 5,2°. Erst der April 
pflegt die Frühlingswärme in das Land zu bringen. Auch der 
wärmste März (6,2°) erreicht nicht den M itte lwert des April, der 
bei 7,7" liegt, in Posen bei 7,5°. Der M ittelwert schwankt zwischen 
13,4° (1920)) und 4,2° (1917); in Posen zwischen 10,3° und 5,7°. 
Diese Schwankung von 9,2° in L. ist fast ebenso groß wie beim 
März (9,3°), sie w ird  merklich nur von der Schwankung des Fe
bruar (9,7°) und Januar (10,1°) übertroffen. Der M ittelwert von 13,4" 
ist eine seltene Ausnahme, nur 3 Aprilmonate hatten noch M itte l
werte von mehr als 10°, also nur rund V10 aller beobachteten April
monate. Unter 5° lag der M itte lwert sogar nur in 2 Fällen.

Das absolute Maximum des April erreicht mit 29,2° (1926) 
schon sommerlichen W ert (Posen 24,8°), das absolute Minimum 
sinkt dagegen auf —6,4° (1913), in Posen —4,5". Das mittlere Ma
ximum liegt bei 21,6°, mittleres Minimum bei — 2,8°, in Posen bei 
20,3" und —2,2". Da der April der wichtigste Monat für Säen und 
Pflanzen ist, spielen seine negativen Temperaturen eine besonders 
wichtige Rolle. Von den beobachteten 32 Aprilmonaten hatten nur 
2 positive Minima; 1916 0,4" und 1920 1,7", dieses war das höchste 
Minimum. Tiefer als — 5" lagen die Minima nur in 5 Aprilmonaten, 
so daß der April mit ganz seltenen Ausnahmen jährlich Fröste, aber 
nur solche leichterer A rt zu bringen pflegt. Die absoluten Maxima 
lagen in 7 Aprilmonaten über 25,0®, d. h. gelegentlich bringt der 
April schon Sommertage (so nennt man Tage mit 25" und darüber); 
unter 20“ lagen sie in 10 Fällen, das geringste Maximum hatte der 
April 1938 mit 15,2".

Der M a i ist der letzte Frühlingsmonat und leitet zur Sommer
wärme über. Sein M itte lwert von 13,3" übersteigt den des April um 
6,4", der größte Unterschied zwischen zwei benachbarten Monaten 
überhaupt. Der M itte lwert für Posen beträgt 12,9", also deutlich 
weniger. Der M itte lwert des Mai schwankt in Litzmannstadt zw i
schen 17,6® (1937) und 10,3" (1927); die entsprechenden Werte für 
Posen betragen 15,3" und 10,5". In dieser größeren Maiwärme 
spricht sich deutlich der kontinentalere Charakter des Litzmann- 
städter Klimas aus. Der wärmste Mai iibertrifft mit 17,6" die M itte l
werte des Juni 16,2" und August 17,1" und steht dem Julimittelwert 
18,3" nur um 0,7" nach, bewegt sich also in ganz sommerlicher 
Wärmelage. Ueber 15" liegt die Mitteltemperatur bei 7 von 32 Mai
monaten, also etwa beim 4 V2 Teil aller beobachteten Fälle, zw i
schen 10" und 11" nur in 4 Fällen.

Das absolute Maximum des Mai mit 32,0" (1937), in Posen 
31,9", erreicht hochsommerlichen W ert; das mittlere Maximum in 
L .’ beträgt 27,1", in Posen nur 26,7", ist also wieder extremer, d. h. 
kontinentaler. 30® und darüber betrug das Maximum bei 5 Mai-
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monaten, über 27,1° bei 15 Monaten, also fast bei der Hälfte. Das 
niedrigste Maximum hatte der Mai 1909 und 1919 mit 22,4°, das 
nächsttiefe der Mai 1935 m it 23,4". Unter 24" lag das Maimaximum 
nur in 5 Fällen.

Von besonderer Wichtigkeit sind die Maiminima, da sie unter 
0" sinken können und dadurch für eine große Reihe von Pflanzen 
die Wachstumsmöglichkeiten stark beschränken oder gar ausschlie
ßen. Das mittlere Minimum des Mai liegt in L. bei 1,3", in Posen 
bei 2 7" also in L. bedenklich nahe am Gefrierpunkt. Das absolute 
Maiminimum betrug — 4,0" (1935), in Posen --0,9«. Die Aussichten 
auf Maifröste sind also in L. erheblich größer als in Posen; dazu 
ist die Intensität dieser Fröste ebenfalls in L. deutlich stärker, 
wieder ein Zeichen für die größere Kontinentalität des Litzmann- 
städter Klimas. Die Zahl der Maimonate mit negativen Minima 
betrug 7 von 32, d. h. jedes 4. oder 5. Jahr bringt im Mai Frost. Minima 
zwischen 0° und -j- 1" hatten ebenfalls gerade 7 Maimonate. Diese 
Minima sind zwar positiv, da sie aber in 2 m Höhe über dem Erd
boden gemessen wurden, bedeuten sie tatsächlich immer das Auf
treten von Bodenfrost, weil die Erde sich bekanntlich stärker ab
kühlt als die Luft. Das würde bedeuten, daß fast die Hälfte aller 
Maimonate Bodenfrost befürchten läßt. — Das höchste Maiminimum 
lag bei 5 ,1" (1936), so daß merkwürdigerweise tiefstes und höchstes 
Maiminimum — 4" und 5,1" in unmittelbar benachbarten Jahren 
(1935 und 1936) auf traten. Ueber 3" lag das Minimum nur in 7 Fällen, 
d. h. wohl nur in 7 von 32 Jahren hat Litzmannstadt im Mai gar 
keinen Bodenfrost gehabt. So ist der Mai trotz seiner sprichwört
lichen Herrlichkeit doch wohl der gefährlichste aller Monate für 
die Pflanzenwelt in L.

Der J u n i  ist der erste Sommermonat und zeigt ein dieser Jah
reszeit durchaus entsprechendes Gepräge. Bei einer Mitteltempe
ratur von 16,2° übertrifft er den Mai um fast 3°. Dem Posener Juni 
mit 17,1° steht er fast um 1" nach, wohl daraus zu erklären, daß L. 
150 m höher als Posen liegt. Der wärmste beobachtete Juni hatte 
19,1" (1917), der kühlste 12,6" (1923 und 1939), in Posen 19,2» und 
15,0"; diese stärkere Differenz im Juni von L. ist wohl wieder auf 
die ausgesprochenere Kontinentalität des Litzmannstädter Klimas 
zurückzuführen. Der wärmste Juni in L. übertrifft mit seinen 19,2" 
ganz merklich den Durchschnitt des wärmsten Sommermonates, 
des Juli, der 18,3» beträgt. Bei 17» und darüber liegt das M ittel von 
11 der beobachteten Junimonate, d. h. rund ein Dritte l aller Juni- 
monate hat etwa die Durchschnittswärme des August, des zweit
wärmsten Sommermonates. Unter 15" lag die Mitteltemperatur nur 
bei 8  Junimonaten, also bei einem Viertel aller beobachteten, unter 
14" nur bei dreien, also in seltenen Ausnahmefällen. Nur zweimal 
war der Juni kühler als der Mai.

Das absolute Maximum des Juni betrug 34,0" (1937), in Posen 
33,3», das mittlere Maximum 29,4», in Posen 29,2", also in beiden
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Fällen ziemlich ähnliche Werte. Bei 30° und darüber lag das abso
lute Maximum in 14 von 32 Fällen; also fast jedes zweite Jahi 
bringt der Juni Temperaturen von 30°. — Das niedrigste Maximum 
des Juni betrug 19,5" (1909), ein ganz seltener W ert; denn nur 
2 Junimonate hatten Maxima, die unter 26° lagen, die meisten 
Maxima lagen zwischen 26° und 30°, nämlich genau die Hälfte 
(16 von 32).

Das absolute Minimum des Juni betrug — 0,3" (1928), in Posen 
4,0", also ein recht merklicher Unterschied, zumal es sich in L itz
mannstadt um eine negative Größe handelt. Zwar ist nur ein ein
ziges Mal in 32 Jahren eine Frosttemperatur im Juni beobachtet 
worden, aber die Möglichkeit von Frostschäden ist immerhin öfter 
vorhanden. Im Jahre 1933 lag das Juniminimum bei 0,8"; sicherlich hat 
es damals Bodenfrost gegeben. Auch die Minima von 1911, 1918, 
1933 und 1936 mit 2,1" bis 3,5" lagen immer noch unter dem Posener 
Juniminimum von 4,0". Diese tiefen Minima des Juni in Litzmann- 
stadt machen ihn für den Pflanzenwuchs entschieden gefährlicher 
als den Posener Juni. Das mittlere Minimum in L. beträgt 4,9", in 
Posen 6,4", das höchste Minimum 9,1". Ueber 5" lag das Minimum 
in 17 Fällen, also in etwas mehr als der Hälfte aller beobachteten 
Junimonate.

Der J u l i  ist der mittlere und als solcher der Hauptsommer
monat. Seine Mitteltemperatur von 18,3", in Posen 18,6", überragt 
die aller anderen Monate merklich. Von den 32 beobachteten Juli- 
monaten waren 22 die wärmsten Monate des Jahres; der Juni 
errang die Stellung des wärmsten Monates nur 4 mal, der August 
5 mal, im Jahre 1907 waren Juli und August gleich warm. Also in 
rund % aller Jahre ist der Juli der wärmste Monat, wahrend sich 
Juni und August in das letzte Drittel ziemlich gleichmäßig teilen, 
wobei der August einen ganz kleinen Vorsprung vor dem Juni be
hauptet. Der wärmste bisher beobachtete Juli hatte einen Durch
schnitt von 20,3" (1939), der kühlste 15,9" (1913); die entsprechenden 
Werte für Posen betragen 20,5° und 16,2‘ , liegen also den Litzman
Städter recht nahe. Ueber 19" Mitteltemperatur hatten 9 von den
32 beobachteten Julimonaten, unter 17" nur 6 . des
Juli mit 15 9° wärmer ist als die anderen kühlsten Monate des 
ganzen Jahres, w ird der wärmste Juli mit 20,3« von dem wärmsten 
August mit 21,0" übertroffen.

' Der Juli weist auch das absolute bisher beobachtete Max,mum 
, „ it  37 0* (1021) auf, wie auch sein mittleres Maximum mit 30,9” den 
Höchstwert aller Monate darstellt. Die entsprechenden Werte iur 
Pos« betragen nur 33,5" und 30,0", w j ^
v „ r „ Kmitinentalität des Litzmannstadter Klimas. Ueber ou maxi 
™  hatten ’ 4 von den beobachteten 32 Julimonaten also genau X. 
D a lA d r ig s te  Maximum hatte der Juli 1909 m it 21,0". d. h. weniger 
als' das mittlere Maximum des April oder als das absolute Maxi-
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lrnim des März. Dieser W ert findet sich aber sehr selten; die 
nächstbenachbarten Werte betragen 25,6" (1913) und 27,7" (1910).

Das absolute und das mittlere Minimum des Juli beträgt 5,3" 
(1933) und 8,7", in Posen 7,2" und 8,9", in Posen also wieder weniger 
extrem als in Litzmannstadt. 7 Julimonate hatten ein Minimum, 
das unter der Mitteltemperatur des ganzen Jahres lag, nämlich 
unter 7,9". Diese merkwürdig tiefen Minima des Juli wie auch schon 
des Juni im Vergleich zu Posen, erklären sich wohl vor allem aus 
der Höhenlage von Litzmannstadt, rund 220 m. Die kühlsten J age 
des Juli sind deutlich kälter als die wärmsten Tage des Januar. — 
Das höchste Minimum des Juli betrug nur 10,9" (1927), ein Wert, der 
uns ebenfalls erkennen läßt, welche Kühle der Juli unter Umständen 
bringen kann. Immerhin ist der Juli neben dem August der einzige 
Monat im Jahre, der niemals Frosttemperaturen aufweist.

Der A u g u s t ,  der dritte und letzte Sommermonat, zeigt mit 
dem Juli etwa dieselbe Aehnlichkeit wie im Winter der Januar mit 
dem Februar. Seine Mitteltemperatur von 17,1° ist nur 1,2° geringer 
als die des Juli. Er kann wie der Juni ausnahmsweise auch wärm
ster Jahresmonat sein. Der August 1939 ist mit 21,0" sogar der 
wärmste aller bisher beobachteten Monate gewesen. Während 9 
von 32 beobachteten Julimonaten über 19" standen, brachten es nur 
2 Augustmonate über diesen Wert, 2 hatten genau 19®. — Der 
kühlste beobachtete August hatte mit 15,4" nur 0,5" weniger Wärme 
als der kühlste Juli. Der wärmste und kühlste August in Posen 
hatte 19,9" und 15,4", also teils den gleichen, teils einen ziemlich 
ähnlichen Wert.

Auch in dem absoluten und mittleren Maximum 36,8° (1921) und 
30,8" steht der August dem Juli nur sehr wenig nach (37,0° und 
30,9"), so daß man hier praktisch fast von einer Gleichheit beider 
Monate sprechen kann. In Posen liegen die Dinge fast ebenso, nur 
daß hier das absolute Maximum 35,7" im August auf tritt. Ueber 30° 
Maximum hatten 16 Augustmonate, also genau die Hälfte, im Juli 
genau %, eine deutliche Ueberlegenheit des Juli. Während aber das 
niedrigste Maximum des Juli nur 21,0" (1909) betrug, stand derselbe 
W ert im August bei 24,7° (1926), also deutlich höher.

Absolutes und mittleres Minimum des August betrugen 3,9" 
(1908) und 8,1", merklich weniger als im Juli. In Posen liegen diese 
Werte bei 4,6® und 8,0", also nicht gerade viel anders als in L itz 
mannstadt. Bei 16 Augustmonaten, also gerade bei der Hälfte aller 
beobachteten Augustmonate, lagen die Minima unter dem Jahres
mittel von 7,9", im Juli nur in 7 Fällen. W ir sehen also beim August 
noch mehr als beim Juli die Neigung zum Absinken auf recht kühle 
Temperaturen, die sich schon der Frostgrenze nähern, auch wenn 
sie sich über ihr halten. Trotz dieser zweifellos größeren Kühle des 
August im Vergleich zum Juli hält sich das höchste Minimum des 
August auf 14,2" (1939), es liegt 3,3" höher als das des Juli, aller-
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dings als seltener Ausnahmefall, denn das nächsthöchste Minimum 
des August beträgt nur 10,0° und das darauffolgende 9,6 .

Im Gegensatz zu den 3 Frühlingsmonaten, die sich in ihren 
Temperaturverhältnissen stark unterscheiden, zeigen die 3 Sommer
monate im großen und ganzen recht gleichartige Temperaturen. 
Die M ittel der Sommermonate weichen auch wenig von der M itte l
temperatur des ganzen Sommers ab, die 17,2° beträgt und dem 
Augustmittel (17,1°) am nächsten steht. Dieselbe große Aehnhchkeit 
weisen auch die Mittelwerte der drei Wintermonate auf, die dem 
W interm ittelwert von —1,4" sehr nahe liegen (vgl. Tabelle S. 246).

Der S e p t e m b e r  ist der erste der 3 Herbstmonate. Als 
Uebergangszeit vom warmen Sommer zum kühlen Herbst erinnert 
er in seinen Wärmeverhältnissen an den Mai, der den Uebergang 
vom Frühling zum Sommer bildet. So stellt sich daŝ  September
m ittel m it 13,2° fast genau auf dieselbe Höhe wie das Maimittel mit 
13 3" während in Posen ein größerer Unterschied dieser beiden 
Werte besteht: September 13,7°, Mai 12,9°. Der wärmste Septem
ber hatte ein M ittel von 15,6 (1934), ein Wert, der dem kühlsten 
August m it 15,4 (1919) ziemlich gleich kommt und sich aus der im 
September schon stark geminderten Sonnenstrahlung erklärt, be
kommt doch der September nicht viel mehr Sonnenwärme zuge
strahlt als der März. Der kühlste September geht schon aut 9,0 
(1912) herunter. Wärmster und kühlster September in Posen hatten 
15 8° und 11 ,2°, sie weichen voneinander nicht soweit ab wie m 
Litzmannstadt. 14" und darüber haben 11 von den 32 beobachteten 
Septembermonaten, also rund k l; 11,0" und darunter nur 3.

Absolutes und mittleres Maximum haben mit 30,2« (1903) und 
26 5" wieder recht ähnliche Höhe wie im Mai (32,0" und 27,1 ). Der 
Posener September zeigt 29,2» und 25,8" als absolutes und mittleres 
Maximum, bleibt also unter dem Litzmannstädter, wohl wieder eine 
Folge der stärkeren Kontinentalität Litzmannstadts. Das absolute 
wie das mittlere Maximum zeigt einen noch durchaus hochsommer
lichen Charakter. 30° und darüber hatten 4 Septembermonate, 
27" und darüber 16 Septembermonate, d. h. genau die Haitte 
Septembermonate ohne Sommertage (Maximum 25 und mehr) ga 
es nur 5 von 32 beobachteten Septembermonaten, d. h. erst alle o 
oder 7 Jahre tr it t  ein September ohne Sommertag auf. Das nie
drigste Septembermaximum trat 1912 mit 15,8 auf, ein W u t, dei 
dem entsprechenden W ert des April gleichkommt.

Das absolute Minimum des September geht mit 1,5 (1906) 
schon wieder unter den Nullpunkt herunter, wenn auch nicht so 
tief wie im Mai (— 4,0°). Nur 2 von 32 Septembermonaten hatten 
negative Minima, also eine recht seltene Erscheinung, die nur etwa 
alle 16 Jahre einmal auftritt. Zwischen 0» und 1» lag das Minimum 
in L  bei 4 Septembermonaten, d. h. es trat in diesen Monaten Bo
denfrost auf. — Der Posener September pflegt keine Frosttempera
turen zu haben, wieder ein Zeichen für die geringere Kontinentalität
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des Posener Klimas. Das mittlere Septemberminimum beträgt in L. 
3,3°, es liegt 2° höher als das mittlere Maiminimum, ein Zeichen 
dafür, daß Bodenfröste im Mai weit öfter auftreten als im Sep
tember. Das ist ein für die Herbsternte sehr wichtiger Umstand, 
besonders bei den Kartoffeln, die ja keinen Prost vertragen.
Das höchste Minimum des September betrug 7,1° (1927); es iiber- 
trifft das höchste Maiminimum auch genau um 2°. Minima von 4,0° 
und darüber hatten 14 Septembermonate.

Der September zeigt also im Vergleich zum Mai eine größere 
Ausgeglichenheit: er bleibt in den Höchst- und Iiefsttemperaturen 
hinter dem Mai zurück, dem er sonst in vieler Beziehung recht 
ähnelt.

Der O k t o b e r  ist der mittlere Herbstmonat und ähnelt in 
seinen Wärmeverhältnissen dem April, dem mittleren Frühlings
monat. Wie der April einen tüchtigen Schritt vorwärts in die 
Wärme hinein tut, tut ihn der Oktober umgekehrt aus der Wärme 
heraus und leitet schon ein wenig zur Winterkälte hinüber. — Das 
Oktobermittel beträgt 8°, das Aprilm ittel 7,7", in Posen 8 ,6 ° und 7,5", 
also ziemlich ähnlich. — Der wärmste Oktober hatte ein Mittel von 
13,7" (1907), der kühlste 4,5" (1922); in Posen betragen diese Werte 
13,2° und 5,6", also wieder ziemlich ähnlich. Mitteltemperaturen .von 
10" und darüber hatten nur 4 Oktobermonate, von 9" und darüber 
10 Oktobermonate, also fast Y» aller beobachteten Oktobermonate.

Das absolute und das mittlere Maximum des Oktober beträgt 
24 7" (1936) und 19,9", in Posen 24,5" und 20,0", also fast dieselben 
Werte. Der Oktober erreicht keine Sommertagstemperatur (25"> 
mehr, wenn er ihr auch gelegentlich ziemlich nahe kommt. 18 von 
32 Oktobermonaten hatten Maxima von 20" und darüber. Das 
tiefste Maximum betrug 11,9° (1935), ihm nächstbenachbart lagen 
die Maxima von 13,0" (1914) und 13,1" (1905), Anzeichen für unge
wöhnlich kühle Oktobermonate.

Das absolute und mittlere Minimum des Oktober liegt bei — 9,0 
(1920) und — 0,9", also beides negative Werte, in Posen — 6,0"
und _1,2°. Oktobermonate mit Mindesttemperaturen von mehr
als 0" gab es 11 unter 32, d. h. etwa jedes 3. Jahr tr itt ein Oktober 
mit positivem Minimum, also ohne Frosttemperaturen auf. Ohne 
Bodenfrost werden aber nur die Oktobermonate sein, deren Mini
mum bei 2° oder darüber liegt, das waren aber nur 4 von 32 Ok
tobermonaten, und das bedeutet, daß nur alle 8 Jahre ein ganz 
frostfreier Oktober vorkommt. Die Oktoberfröste pflegen aber mild 
zu sein; denn nur in 3 von 32 Fällen lagen die I iefsttemperaturen 
unter — 5». Immerhin sind die Oktoberfröste eine für die Pflanzen
welt und ihren herbstlichen Absterbeprozeß höchst wichtige Er
scheinung. Sie sind im ganzen milder als die Aprilfröste, was man 
vor allem an dem mittleren Minimum vom Oktober —0,9" und April 
— 2,8" erkennen kann. — Das höchste Minimum des Oktober be
trug 4,0" (1923), das nächsthöchste 2,4" (1917), so daß wohl nur der
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Oktober 1923 als gänzlich frostfrei anzusprechen ist. Das würde 
bedeuten, daß in L. im Jahrhundert nur drei Oktobermonate auch 
bodenfrostfrei zu sein pflegen.

Der N o v e m b e r  ist der letzte Herbstmonat und läßt sich in 
seiner Wärmelage mit dem März, dem ersten Frühlingsmonat, ver
gleichen. A ls ' Uebergangsmonate von und zu dem benachbarten 
W inter zeigen beide schon recht deutlich einen winterlichen Ein
schlag. Die Mitteltemperatur des November beträgt 2,7H, des März 
2,5°, also ziemlich ähnliche Werte. In Posen hat der November 2,8", 
der März 1,7°; hier liegt demnach ein viel deutlicherer Unterschied 
zwischen beiden Monaten vor. — Der wärmste November ist mit 
7 ,8° (1926) deutlich wärmer als der wärmste März mit 6,2° (1938); 
ebenso der kälteste November mit — 0,9" (1908), im Vergleich zum 
kältesten März — 3,1° (1917). In Posen war der wärmste November 
6 ,6°, der wärmste März 5,9", der kälteste November —0,2°, der käl
teste März 0,4". Der Litzmannstädter November ist also in seiner 
Temperatur etwas extremer als der Posener, wohl wieder eine Folge 
der größeren Kontinentalität von Litzmannstadt. Negative M ittel 
hatte der November noch 1919 und 1921, beide Male —0,5°. Es 
kommt also rund in jedem Jahrzehnt ein November mit negativem 
Mittel vor. Mitteltemperaturen von 0" bis 2° hatten 12 November
monate. Das sind Temperaturen, die von dem M itte lwert des Ge
samtwinters — 1,4" nicht gerade weit entfernt liegen, sie treten etwa 
jedes zweite oder dritte Jahr auf.

Das absolute und das mittlere Maximum des November beträgt 
19,5" (1928) und 12,6", in Posen 16,5° und 12,0°, also in Posen wieder 
weniger extrem als in L. Das Maximum von 19,5" wiederholt sich 
fast mit 19,3" (1916), das dritthöchste Maximum betrug aber nur 
16,8" (1934); über 15" liegt das Maximum nur bei 7 Novembermona
ten, erscheint also etwa jedes 4. oder 5. Jahr. — Das tiefste Maxi
mum hatte das Jahr 1908 mit nur 4,6", es war der kälteste bisher 
beobachtete November. Unter 10" Maximum hatten nur 4 Novem
bermonate, d. h. solch geringe Maxima treten nur alle 8 Jahre 
mal auf.

Das absolute und mittlere Minimum des November betragt 
—18,2° (1939) und —6,9", in Posen —14,4" und —6,1°. Das M ini
mum — 18,2" steht aber ganz vereinzelt da, das zweittiefste M ini
mum liegt bei — 13,5" (1908), und Minima von — 10" und darunter 
finden sich nur bei 8 Novembermonaten, stellen sich also etwa 
jedes 4. Jahr ein. November mit einem positiven Minimum gibt es 
überhaupt nicht, aber 3 November mit Minima von 0,0° (1911, 1914 
und 1926). Hierin zeigt der November wohl am klarsten seine nahe 
winterliche Verwandtschaft. Auch das mittlere Minimum von — 6,9° 
weist in dieselbe Richtung. Der Frost bildet schon einen integrie
renden Bestandteil dieses letzten Herbstmonats.

Der D e z e m b e r  ist der erste Wintermonat und zeigt eine 
starke Aehnlichkeit mit den beiden anderen Wintermonaten Januar



256 Hermann Schütze

und Februar, die stärkere natürlich mit dem Februar, wie ein ver
gleichender B lick auf die Temperaturwerte beider Monate sogleich 
beweist (Tab. S. 246). Im ganzen gesehen ist der Dezember um 
eine Spur milder als der Februar, die Mittelwerte beider Monate 
betragen für Dezember — 1,0°, Februar — 1,1°, in Posen — 0,7° und
— 0,8°, also ein Unterschied im selben Sinne und in derselben 
Stärke.

Der wärmste und der kälteste beobachtete Dezember hatten M it
tel von 2,5° und — 6,5°, d. h. der Dezember kann ausnahmsweise mal 
dieselbe Temperatur haben wie sie gewöhnlich der März hat, er kann 
aber auch volle 9° kälter sein. Die entsprechenden Werte für Posen 
betragen 2 ,9° und — 4,2", liegen also beide höher, namentlich bei 
dem kältesten Dezember, wieder ein Zeichen der größeren Konti- 
nentalität des Litzmannstädter Klimas. — Von den 32 beobachteten 
Dezembermonaten hatten 20 ein negatives Mittel, also rund %; 
das bedeutet, daß etwa alle 3 Jahre ein Dezember mit positivem 
M itte lwert auftritt. Ein vielleicht regelmäßiges Abwechseln von 
zwei negativ und einem positiv temperierten Dezember findet aber 
nicht statt; vielmehr treten gern Perioden von wärmeren und käl
teren Dezembern auf, so z. B. in den Jahren 1909 bis 1916 lauter 
positiv temperierte Dezember, in den Jahren 1917 bis 1928 lauter 
negativ temperierte mit Ausnahme des Jahres 1922. — Ueber 2" 
Mitteltemperatur hatten nur 2 Dezembermonate, über 1° dagegen 8 .
— 3" und darunter hatten nur 5 Dezembermonate, — 2" und darun
ter dagegen 11 , also rund

Das absolute und das mittlere Maximum des Dezember be
trägt 18,5" (1917) und 8,2°, in Posen 12,4" und 7,9°. Das Maximum 
von 18,5" ist ein ganz seltener Wert, die beiden nächsthohen Ma- 
xima betragen 14° und 13,1°; Maxima von 10° und mehr finden sich 
9 mal, d. h. sie treten alle 3 bis 4 Jahre mal auf. — Das niedrigste 
Maximum hatte der kälteste Dezember 1933 mit 2,5". Maxima unter 
5° traten nur bei 4 Dezembermonaten auf, also etwa alle 8  Jahre.

Das absolute und das mittlere Minimum des Dezember beträgt
— 25,0" (1933) und — 13,1", in Posen — 19,5" und — 11,3", also 
merklich weniger. Diese Werte werden auch vom Januar und Fe
bruar nicht viel unterboten. Minima von — 20,0" und darunter 
hatten 4 von 32 Dezembermonaten, sie treten also etwa alle 8  Jahre 
mal auf. Minima von — 15" und tiefer traten 13mal auf, also jedes
2 . bis 3. Jahr. Das höchste Minimum betrug — 2,7" (1912), es ist 
wie bei allen Wintermonaten und auch noch im März negativ, d. h. 
einen Dezember ohne Frost gibt es überhaupt nicht. Das zweit
höchste Minimum war —3,6" (1912), das dritthöchste —6,3 (1936). 
Minima, die höher als — 10° lagen, fanden sich in 11 Dezember
monaten, sie treten darnach rund alle 3 Jahre auf.

Die drei Wintermonate zeigen also wie die drei Sommermonate 
unter sich eine starke Aehnlichkeit in ihren Temperaturwerten,
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während die drei Frühlings- und die drei Herbstmonate als Ueber- 
gangsperioden zwischen dem warmen Sommer und dem kalten 
Winter unter sich starke Unterschiede aufweisen.

Das J a h r  faßt die Gesamtheit der Temperaturen aller 12 Mo
nate in sich zusammen. Sein M ittelwert beträgt 7 ,9°, in Posen 8 ,1". 
Das wärmste Jahr hatte ein M ittel von 9,3° (1934), das kühlste 6 ,2 ° 
(1933), merkwürdigerweise gerade zwei unmittelbar aufeinander 
folgende Jahre. In Posen sind die betreffenden Werte 9,0° und 7,0", 
also weniger extrem, was gewiß auf die kontinentalere u. höhere Lage 
von Litzmannstadt im Vergleich zu Posen zurückzuführen sein dürfte. 
Nur ein Jahr hat die Mitteltemperatur von 9° erreicht und sogar 
überschritten. Die nächstwärmsten Jahre zeigen Mittelwerte von 
8 ,8 " (1921), 8,7" (1938), 8 ,6« (1911) und 8,5« (1926 und 1937). Die 
kühlsten Jahre hatten nächst 6 ,2 « (1933) M ittel von 6 ,9 « (1917), 7,0« 
(1924), 7,1" (1908 und 1922). Wenn w ir diese 6 extrem warmen 
und 5 extrem kühlen Jahre von den 31 beobachteten Jahren ab- 
ziehen, verbleiben 2 0 , also rund % Jahre, deren Mitteltemperaturen 
zwischen 7.2« und 8,4« liegen, also nur um 1,2“ schwanken, d. h. die 
Jahresmitteltemperaturen bleiben im ganzen ziemlich konstant.

Das absolute und das mittlere Jahresmaximum liegt bei 3 7 ,0 « 
und 32,7", in Posen bei 35,7" und 30,0", also wieder weniger ex
trem. — Das absolute Maximum von 37,0" ist uns schon als Juli
maximum begegnet. Das mittlere Jahresmaximum von 32,7" über
tr ifft die mittleren Maxima der Sommermonate ganz merklich (29,4°, 
30,9" und 30,8"), weil es aus den Höchstwerten des ganzen Jahres 
berechnet wird. Diese Höchstwerte liegen zwar ausschließlich in 
den drei Sommermonaten, variieren aber unter diesen; sie lagen
9 mal im Juni, 16 mal im Juli und 6  mal im August. Man sieht auch 
hierin die Vorherrschaft des Juli in der Wärme, tr it t  doch in mehr 
als der Hälfte aller beobachteten Jahre (31) das Maximum bei ihm 
auf. — Unter 30" lag das Jahresmaximum nur zwei mal: 28,0" (1909) 
und 28,7 (1913); bei 34" und darüber 8  mal, d. h. etwa alle 4 Jahre 
haben w ir Maxima von 34" und mehr zu erwarten.

Das absolute und das mittlere Jahresminimum beträgt — 27,6" 
(1934) und — 18,4«, in Posen — 22,0" und — 15,1«. Auch das abso
lute Minimum ist uns schon als Januarminimum bekannt, während 
das mittlere Minimum — 18,4" eine neue Größe darstellt, die noch 
merklicher unter den mittleren Minima der drei Wintermonate 
liegt als sich das mittlere Jahresmaximuin über die mittleren Ma
xima der 3 Sommermonate erhebt. Der Grund hierfür ist derselbe, 
nur daß hier die Wintermonate dieselbe Rolle spielen wie dort die 
Sommermonate; denn abgesehen von dem Jahre 1928, wo das 
Jahresminimum mit —14,0" mal im März auftrat, lagen alle Minima 
in den 3 Wintermonaten, und zwar im Dezember 13 mal, im Januar
10 mal und im Februar 7 mal. Hier dominiert merkwürdigerweise 
der Dezember, der in der Mitteltemperatur gerade , der mildeste
Deutsche W issensch. Z e itsch r. i .  W arthe land . H e ft  2. 1940. 17



258 Hermann Schütze

Wintermonat ist, der Januar folgt ihm allerdings dicht auf. Man 
hat jedenfalls das Jahresminimum alle 2- -3 Jahre im Dezember zu 
erwarten.

Das mildeste Jahresminimum beträgt —11,0°, es trat in den Jahren 
1910 und 1916 auf, ihm am nächsten lag das Minimum —11,4° im 
Jahre 1905. Die nächstmilden Minima betrugen —12,8° (1925), —15,2° 
(1912), und —15,5° (1920), alle anderen Jahresminima lagen unter 
—16,0". Jahresminima von nur —11,0° bis —13,0° treten danach nur 
etwa alle 8  Jahre auf, es sind also ziemlich seltene Erscheinungen.

Wenn diese Uebersicht über die Wärmeverhältnisse von L itz- 
mannstadt auch nur ein sehr ungefähres Bild vom Ablauf der Tem
peraturen in den Einzelmonaten wie im ganzen Jahre abgibt, so fü llt 
sie doch insofern eine Lücke aus, als man bisher in der breiteren 
Oeffentlichkeit diese Tatsachemkaum kannte. Bei der Weltbedeutung 
einer Siedlung wie Litzmannstadt wurde dieser Mangel schmerz
lich empfunden. Vielleicht w ird  die vorliegende kleine Studie eine 
Anregung für Fachgelehrte, das hier nur eben angeschnittene 
Thema zu vertiefen. Die Möglichkeit dazu geben die eingangs 
genannten meteorologischen Beobachtungen, die die Länge eines 
Menschenalters übersteigen.

P r i v i l e g
fü r die K u rhe im er (Powidzer) G lashütte und den W erde r

M itg e te ilt  von  A. L a t t e r m a n n .

M ichael von Radon R adonsky, S tarost au f Powidz, der G üther 
Schlawen, M ore ty , Gem bic H e rr und E rbe. Thue kund  a llen und 
einem jeden ins besondere, denen h ievon zu wissen ob lieget; daß nach
dem ich m ich des von Sr. K g l. M a jes tä t meines gnädigsten H e rrn  
aus Güte m ir  e rthe ilten  Rechtes B e d ie . . . und die E in k ü n fte  in  der 
Powidzschen S tarostey sowohl fü r  m ich als meine Successoren zu ve r
mehren. A ls gebe diese meine G erechtigke it dem H e rrn  C arl F rie d 
r ich  B e r n s d o r f f  und  der E leonore geboren A l b r e c h t i n  Ehe
gatten , w ie  auch ih ren  Successoren, den H ü ttH e rrn , welche sich 
eine schon aufgerich te te  und  erbaute, aber noch n ic h t vollendete 
H ü tte  zum  Glasmachen fü r  sich au f dem Starostey Grunde bey. der 
Powidzschen S tarostey an dem zu dieser S tarostey belegenen See 
bey der Skorenschen Landstraße zu endigen übernehmen, wozu ich 
diesem H erren B ernsdorffen  und ih ren  Successoren einen G rund  ab
stehe, welcher in  die Länge 300 und in  die B re ite  300 R uthen in  sich 
e n th ä lt, und  jede R uthe  aus ach t E llen  Culm ischer Maass lang seyn, 
von welchem Grunde sich oben gedachte H (e rrn ) E rkä u fe r zwey The ile  
am  See bey der Thorenschen Landstrasse vom  K rüge rA cke r an fan
gend bis h in te r die neue G lashütte  sich streckenden erwählen sollen. 
Den d r itte n  T h e il dieses Grundes auf dem W erder zwischen dem See 
und  fü r  den A ufbau  des Platzes überlasse ich  ihnen den großen Sumpf, 
nebst dem kle inen W erder, der an diesem Sum pf sich befindet, in 
gleichen auch die W iesen am See zwischen erw ähntem  Grunde. Das
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be find liche  H o lz  neben auf gedachtem G runde, es sey fü r  eine G a ttung  
welche es wolle, gehört den Inhabern  des P riv ile g ii. W e il aber am 
O rten  das H o lz  zur a lten  H ü tte  ausgehauen, als verb inde  m ich  solches 
anderswo in  der Nähe nach P ro p o rtio n  des ausgehauenen anzuweisen 
und verabfo lgen zu lassen. Diesen H erren  E rk ä u fe rn  und Ih re n  Suc- 
cessoren w ird  au f sechs Jahre eine F re yh e it versprochen, anfangend 
von Johanni im  je tz igen  1760 Jahre. Nach geendigten 6 Jahren aber 
s ind an den S tarostey H o f jedes Jahr 300 f l  pohln. an säm tliche  A b 
gaben zu zahlen schuld ig, d ie nu r entstehen können. Diesen nun  
oben gedachten E rkä u fe rn  w ird  freystehen erw ehnten G rund  zu v e r
kaufen, zu besetzen, zu d iesponiren und an Leu te  auszutheilen, n ic h t 
weniger auch ih ren  Successoren so w ie es ihnen suchend das beste 
V o rth e il m it  der größten B enutzung Vorkom m en w ird , überhaup t 
was sie und ih re  Successoren durch  ih re n  Fleiss n u r e rfinden  können, 
so ll ihnen  ohne a lle  Abgabe s ta tu ire t werden. Auch w ird  den H erren  
E rkä u fe rn  freyes B ie r B rauen u. B randw ein  Brennen, w ie auch solches 
B ie r u. B randw ein  eigenen w ie auch frem den Leu ten  Tonnen, G ar
netz- und  Q uartweise zu verschänken und zu verkaufen erlaubet, 
so wie sie n u r besten, Nutzens wegen im  Stande seyn werden. Es ve r
gleichen sich oben gedachte E rkä u fe r m it  m ir  um  den G rund  wegen 
des K au fs  nebst eben erw ähnten H ü tte  und  a llen zur H ü tte  belegenen 
Sachen, so w ie solche sich heutigen Tages befindet, m it  W ohnhaus 
und  fü r  Schlüssel Gelder auf 5000 pohln. Gulden, von  welcher K a u f
summe werden a lle  C red itoren, so n u r einige A n fo rde rung  an die v o r
mals au f diesem G runde gewesenen H ü tth e rrn  haben zu befried igen 
dec la rire t. Auch w ird  H erren  E rkä u fe rn  zur Asche Taugbares, und 
zum  Glas das benöth ig te  H o lz, als B irke n , E rlen , W eisbüchen und 
anderes in  der S tarostey be find liches H o lz  e rlaub t. Inso fe rn  es aber 
auf dem Grunde der E rkä u fe r der H ü tte  an H o lz  m angeln so llte , als
dann b in  ich  solches von meinem Grunde ihnen zu erlauben schuld ig, 
jedoch m it  dem Bedingen, daß sie jä h r lic h  da fü r an die S tarosteyl. 
Schatzkam m er 500 f l.  poh ln. en trich ten , u. das Jahr zu 12 M onaten 
gerechnet, doch in  der A r t ,  vom  ersten Tage des Glases Anfangs bis 
zur Auslöschung, weshalb der H ü tte n h e rr verbunden is t, an den H o f 
zu berichten, w ann er an fäng t und a u fh ö rt, d a m it er, wenn oben be
nannte 12 M onathe sich v ö llig  endigen, besagte Summe fü r  ein Jahr 
auszahle. Inng le ichen w ird  auch den H erren  E rkä u fe rn  sämtliches 
In v e n ta riu m  zu ha lten  fre y  gegeben, als B ienen, n ic h t nu r im  G arten, 
sondern auch in  der W aldbeute, au f ih rem  e rkau ften  Grunde, Schaafe 
und  H o rnv ieh , Pferde, Ziegen, Schweine nach M ö g lich ke it w ie auch 
den u n te r ihnen befind lichen Leuten nebst freye r H ü tu n g  in  der ganzen 
S tarostey fü r  diese s ln ve n ta riu m . Ueberdies w ird  noch und n ich t nu r 
a lle in  ihnen, sondern auch ih ren  Leuten die Schweine in  die starostey- 
lichen  W ä lde r unen tge ld lich  e inzutre iben gesta tte t. W ie  denn auch 
gedachten E rkä u fe rn  au f ih rem  Grunde zwey W indm üh len  ohne alle 
Abgaben sich aufzubauen e rlaube t worden, auch freye Jägerey m it  
Jagd-, W in d - u. H ühnerH unden, auch freye F ischerey au f dem ganzen 
Powidzschen See m it  Netzen und  G erätschaften verschiedener A r t  
durch  eigene Leu te  excl. W in te rfische rey . Auch befreye ich  die H erren  
E rkä u fe r (g o tt bewahre fü r  e tw annige Incursionen) von säm tlichen 
Vorspann und E in q u a rtiru n g , aussern m ilita ir is ch e n  E xtors ionen . V ie l
mehr verspreche ich  nebst meinen Successoren denselben la u t M ög
lic h k e it a llen Schutz und  P ro tection . Den H ü tth e rrn  w ird  ing le ichen 
auch die Ju risd ic tio n  über ih re  eigene Leute  wegen säm tlichen E x- 
cessen fre y  gelassen, ohne weitere A p p e lla tio n  an m ich  und meine 
Successoren, u. solche, was rech t u. b i ll ig  is t, zu bestrafen, ausge
nommen C rim in a l Sachen, insofern (welches der H im m e l n ic h t wolle) 
solche vo rfa llen , sollen sie die C rim ina lis ten  zum  C rim in a l G erich t 
einer jeden S tad t abzugeben schuld ig  seyn. E n d lich  mache m ich

17*
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ve rb in d lich  nebst meinen Successoren diese von m ir d a tir te  G erechtig
k e it zu ewigen Zeiten zu ha lten  und zu conserviren. Zur mehreren 
Beglaubigung denn und K ra f t  ve rs ta tte  ich eine freye In tro m iss io ri 
zu nehmen und in  der G rod Kanzeley zu robo riren . W orau f ich  m ich 
bey A ndrückung  meines Geschlechts Insiegels eigenhändig u n te r
schreibe.

D a t: Schlawen, den 11. A p r ilis  1760.
M ichael von R adon R adonsky S tarost au f Pow idz mppa..

(L . S.)

2. Privileg für Powidzer Werder.
Carolus F ride ricus B e r n s d o r f f  der Pow idzer G lassH ütte  H e rr 

und  E rb  und E rbnehm er.
K u n d  und zu wissen sev h ie rm it jederm änn ig lich  dass ich  das 

R echt gebrauche, welches m ir von  Ih re  K ö n ig l. M ajestä ten gegeben, 
gebe diese G erech tigke it den arbeitsam en und E h r bahren Jacobo 
G r o s s m a n n ,  M ichae li H  e w n e r ,  C hris tophoro  M a r t i n  und 
andern zutre ffenden H au lände rn  welchen ich  von meinem gekauften 
Grunde einem jeden dieser H au ländren  dreyssig Morgen überlasse, 
einen jeden Morgen in  sich begre iffend fre yhunde rt R uthen, eine jede 
R uthe  A ch t E lle n  lang. Gebe auch den gemeldeten H o llä n d e rn  Acht 
Jahre F reyhe it. V o n " St. G eorgi im  hiesigen Jahr Tausend Sieben
h u n d e rt d rey  und sechszig nach verflossenen A ch t Jahren w ird  ein 
jeder der gedachten H o llände rn  von dreyssig Morgen als Zins m ir  
jä h r lic h  au f St. Georgi fü n fz ig  pohln. T im p f zu bezahlen w ie auch ein 
jeder Sechs Tag D iens t m it dem V ieh und so v ie l Tag H and A r be it 
zu th u n . Es is t  la u t dieser G erech tigke it denen benannten H o llände rn  
e rla u b t nach verflossenen A ch t Jahren Ih re  Dreyssig Morgen zu ve r
kaufen verschenken nach Ih re n  W ille n , doch m it  B ew uß t des E rb 
herrn . Es is t denen H o llä n d e rn  auch fre y  so v ie l V ieh  zu ha lten , so 
v ie l sie im  Stande seynd auszuw intern, fremdes V ieh  aber in  die W eyde 
zu nehmen, w ie auch fremdes B ie r und B ra n d tw e in  zu ha lten  sey 
jederm ann derer H o llände rn  bey S trafe ve rbo then .

D a tt. in  der Pow idzer G lashütte  den 24t. A p r il 1763, w orauf ich 
eigenhändig unterschreibe

B  e r n s d o r f f .



Gefährdete Pflanzenarten 
im Umkreis östlicher Grossstädte

Vortrag, gehalten bei der Hundertjahrfeir des Naturwissenschaftlichen 
Vereins in Posen am 7. Mai 1937

von Dr. J o h a n n e s  E r h a r d  P a t z e r  f.

Wenn auch das Problem des Pflanzenartenschutzes eins der schwie
rigsten des gesamten Naturschutzes ist, wird ihm auch von Nichtfach
leuten Interesse entgegengebracht, was um so mehr zu begrüßen ist, 
als wir beim Schutze gefährdeter Pflanzenarten in großem Maße auf 
die Hilfe des ganzen Volkes angewiesen sind.

Eine sehr starke Verarmung an Pflanzen weist die Umgebung der 
Großstädte auf. Das ist besonders zu bedauern, weil der stadtmüde 
Großstädter nach der Hast der Arbeit Erholung, Entspannung und 
Freude nur in einer möglichst natürlichen Landschaft findet.

Außer der Forst- und Landwirtschaft sind vier Gruppen von Menschen 
für die Verarmung der Pflanzenwelt im Umkreis der Großstädte ver
antwortlich zu machen:

1. Die Blumenhändler, die wildwachsende Blumen in großen 
Mengen auf Märkten und Straßen feilbieten,

2. die Kräutersammler,
3. die Sonntagsausflügler,
4. die Sommerfrischler.

Ich werde hier zunächst und am genauesten dieses Problem am 
Beispiel der Stadt Litzmannstadt besprechen, weil ich Gelegenheit hatte, 
die Verhältnisse dort mehrere Jahre hindurch zu beobachten und zum 
Teil im Lichtbild festzuhalten. ,

Der Blumenhandel und das Kräutersammeln spielen in L. eine 
dominierende Rolle gegenüber dem Sammeln der Blumen durch Aus
flügler. Der Sonntagsausflugsverkehr ist in L., wie überhaupt im Osten, 
nicht so üblich, z. T. auch deshalb, weil die Verkehrsverhältnisse nicht 
entsprechende sind. Da in den östlichen Städten der Lebensstandard 
niedrig ist, können sich die meisten Menschen in Gärtnereien gezogene 
Blumen nicht leisten. Außerdem suchen sich Hunderte von ärmsten 
Leuten durch den Verkauf wildwachsender Blumen ihren Unterhalt 
zu verdienen.
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Ich werde den Blumen- und Grünschmuckhandel vorläufig ohne 
Rücksicht darauf besprechen, ob die Pflanzen durch das Sammeln ge
fährdet sind oder nicht.

Das ganze Jahr hindurch werden als Grünschmuck in großen Mengen 
T a n n e n z w e i g e  feilgeboten. Diese Zweige werden gewöhnlich 
auf barbarische Weise in den umliegenden Wäldern gestohlen. Da durch 
L. bekanntlich die Grenze des Tannenvorkommens geht, sollte die Tanne 
dort als Seltenheit geschont werden.

Anfang Dezember beginnt der Verkauf der C h r i s t b ä u  m e, 
unter denen sich ein bestimmter Hundertsatz Tannen befindet. Diese 
kommen zwar aus weit entfernten Gegenden, aber es werden, besonders 
von armen Leuten, die Tannen der nächsten Umgebung abgesägt oder 
auch abgebrochen. Sehr gern nehmen solche Leute Spitzen von etwa 
30jährigen Bäumen, die als Doppeltannen bezeichnet werden. (Abb. 1).

Auf den Weihnachtsbaummärkten sind Angebot und Nachfrage 
nicht geregelt, so daß immer ungefähr die Hälfte der Bäume nicht ver
kauft wird. Es soll hier durchaus nicht gegen die Christbaumsitte ge
redet werden, sondern nur f ü r  eine sich nach örtlichen Verhältnissen 
richtende ordnungsgemäße Überwachung des Aushiebs und Verkaufs.

Schon im Dezember beginnt der Verkauf von We i d e n k ä t z c h e n ,  
der bis zu Ostern andauert. Die Nachfrage nach diesen „Palmen“ ist 
sehr groß, und so werden sie vor Friedhöfen und fast an jeder Straßen
ecke in riesigen Mengen feilgeboten.

Die Kätzchen stammen höchstens zu 10 v. H. von angebauten 
Kultursorten. Der Rest aus Wäldern. Es werden bevorzugt: die Graue 
Weide, (Salix cinerea), die Palmweide (S. caprea), die Korbweide 
(S. viminalis) und in der zweiten Hälfte des April auch die Ohrweide 
(S. aurita). Ende April werden schließlich noch angeboten, und zwar 
besonders für den 1. Mai, belaubte und blühende männliche Silberweiden 
(S. alba).

Nun sind ja bekanntlich die blühenden Weiden mit die ersten Pollen- 
und Nektarspender für die Bienen, so daß aus diesem Grunde eine Ein
schränkung des Sammelns erwünscht wäre. Anfang April werden außer
dem auch blühende Palmweiden (S. caprea) verkauft, die sonst wegen 
ihrer dicken Zweige nicht so gern genommen werden wie die Graue Weide 
(S. cinerea). Es gibt im Vorfrühling kaum einen schöneren Anblick als 
eine blühende Weide mit den sie umsummenden Bienen und Hummeln. 
Leider genießt man in der Nähe der Stadt solch einen Anblick selten, 
denn die meisten Weiden sind so verschnitten und verschandelt, wie 
Abb. 2 zeigt.

Der größten Gefahr sind die F r ü h l i n g s b l u m e n  ausgesetzt, 
weil jeder gern ein Sträußchen der ersten Vorboten des Frühlings be
sitzen möchte.

Als erste Blumen im Straßenhandel und auf den Märkten erscheinen 
Ende März das L e b e r b l ü m c h e n  (Hepatica triloba) und der Seidel
bast (Daphne mezereum). Das Leberblümchen wird sehr lange, bis Ende
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April, in großen Mengen angeboten. Es ist trotz seines häufigen Vor
kommens deshalb gefährdet, weil beim Pflücken der Blüten sehr leicht 
die ganze Pflanze aus dem lockeren Waldhumus herausgezogen werden 
kann.

Wer Gelegenheit hatte, in einem Laubwald Anfang April den blauen 
Blütenteppich aus Leberblümchen zu bewundern, der wird beurteilen 
können, welche Verarmung in den Wäldern in Stadtnahe als Folge dieses 
Raubbaues eingetreten ist.

Wie oft sieht man in den Blumenhandlungen Kränze, die nur aus 
Leberblümchen bestehen. Tausende von Blumen sind dazu nötig; ganze 
Waldpartien werden ihres herrlichen Schmuckes beraubt.

D e r S e i d e l b a s t  (Daphne mezereum), ein niedriger kleiner 
Strauch, leuchtet in dem noch kahlen Vorfrühlingswald wie ein brennen
der Busch. Da aber die Bauern diese Pflanze in großen Mengen sammeln 
und dabei die langsam wachsenden Sträucher immer wieder verschneiden, 
bleiben sie zeitlebens Krüppel (Abb. 3). Ein Beweis für die Notwendig
keit, diese Pflanze zu schützen, ist die Tatsache, daß in diesem Jahre 
(1937) auffallend wenig Zweige auf den Litzmannstädter Straßen und 
Märkten feilgeboten wurden.

Trotzdem die bekannte und so häufige W e i ß e  A n e m o n e  
(Anemone nemorosa) für Blumensträuße ungeeignet ist, da sie schnell 
welkt, wird sie in großen Mengen sogar in Blumengeschäften angeboten.

Die bei L. recht seltenen L e r c h e n s p o r n  arten (Corydalis) und 
das M u s c h e l b l ü m c h e n  (Isopyrum thalictroides), ebenfalls zarte 
Schattenblumen, sieht man mitunter bei den Straßenhändlern.

Die schöne, glücklicherweise nicht seltene F r ü h l i n g s p l a t t 
er bse-  (Lathyrus vernus) ist so zart, daß man sich immer wieder 
wundert, sie bei Straßenverkäufern zu finden.

Die in anderen Städten häufigen H i m m e l s s c h l ü s s e l  (Pri- 
mula officinalis) sind in L. wenig zu sehen, da sie in der Umgegend ver
hältnismäßig selten sind.

In ungeheuren Mengen wird von Anfang April an die S u m p f 
d o t t e r b l u m e  (Caltha palustris) verkauft, die ich hier nur der 
Vollständigkeit halber erwähne, da sie trotz des Massenverkaufes dank 
ihrer Häufigkeit nicht bedroht ist.

Mitte April erscheinen im Straßenhandel und auf den Märkten die 
M ä r z g l o c k e n  oder K u h s c h e l l e n  (Pulsatilla patens). Die 
Blüten sehen bei den Straßenhändlern meist recht unscheinbar aus, weil 
sie sich leicht schließen. Wenn man aber das Glück hat, die Märzglocke 
(Pulsatilla patens) am natürlichen Standort zu finden, ist man immer 
wieder entzückt über ihre Schönheit.

Die niedrigere und eigentlich noch schönere Märzglocke Pulsatilla 
vernalis ist glücklicherweise sehr selten auf dem Markt zu finden, des
gleichen die unscheinbarere nickende Märzglocke (P. pratensis).
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Die große b l a u e  M ä r z g l o c k e  (P. patens) ist deshalb ge
fährdet, weil sie auf den Märkten als Heilkraut, und zwar mit dem Wurzel
stock verkauft wird.

In der Stillen Woche (vor Ostern) wird eine Pflanze feilgeboten, 
bei der die Gefahr der Ausrottung besonders groß ist. Es ist das 
S c h l a n g e n m o o s  oder der B ä r l a p p  (Lycopodium clavatum.) 
Sie hier im Posenschen, wie auch unsere reichsdeutschen Gäste, können 
sich keinen Begriff davon machen, in welchen Mengen diese Pflanze 
verkauft wird. Auf allen Märkten liegen Berge von Schlangenmoos, 
in jedem Lebensmittelgeschäft, in jeder Blumenhandlung, bei jedem 
Straßenhändler sieht man Riesenbündel davon. (Abb. 4.) Der Grund 
dieses Massenverbrauches ist die Sitte, die geweihte Ostertafel, die sog. 
święcona, damit zu schmücken. Ich habe beobachtet, daß ungefähr 
jede dritte Familie (die ärmeren Leute kaufen Preißelbeergrün) etwa 
3—12 ungefähr 1 m lange Pflanzen kauft, also sagen wir durchschnitt
lich 7 m Schlangenmoos. Das macht bei einer Zahl von 300 000 kath. 
Einwohnern ungefähr 150 000 m Schlangenmoos. Bei einem solchen 
Massenverbrauch muß eine Pflanze auch bei häufigem Vorkommen bald 
ausgerottet sein, zumal das Schlangenmoos außerdem auch noch als 
Heilkraut benutzt wird. In vom Handel noch nicht ausgebeuteten 
Wäldern bedeckt das Schlangenmoos zusammen mit Moosen stellenweise 
ganze Waldpartien, in der Nähe der Stadt dagegen fehlt diese schöne 
Durchflechtung des Moosteppichs mit Schlangenmoos leider schon ganz.

Wir wollen ja nicht altes Brauchtum vernichten, möchten es aber 
in Einklang bringen mit den Forderungen des Naturschutzes.

Ebenfalls an den Osterbrauch gebunden ist die Verwendung von 
W a c h o l d e r z w e i g e n  zu sog. Stiepruten. Da der Wacholder im 
Umkreis von L. ein gemeiner Waldstrauch ist, ist er dadurch weiter nicht 
gefährdet. Es müßte nur darauf geachtet werden, daß außergewöhnlich 
große und schöne Wacholder nicht beschädig werden. Das gehört aber 
in den Aufgabenkreis der Naturdenkmalpflege.

Auch das Pfingstfest und Fronleichnam gehen nicht vorüber, ohne 
daß der Wald beraubt wird. Ganze Wagenladungen von Maiengrün, 
Birkenzweige und ganze Bäume, werden in die Stadt gebracht und 
Hauseingänge, Balkons und Straßen in einen Birkenwald verwandelt. 
Trotzdem ist die Birke 'dadurch in ihrem Bestände nicht bedroht, da 
sie ja einer der am häufigsten angepflanzten Bäume ist. Wir wenden 
uns hier auch nur gegen die Art und Weise der Entnahme. Ein zu wahl
loses Ausschneiden trägt auch nicht dazu bei, das Landschaftsbild zu 
verschönern.

Die auffälligen Blütentrauben des F a u l b a u m s  (Prunus padus), 
einem häufigen Baum oder Strauch feuchter Wälder, werden trotz ihres 
wenig angenehmen Duftes viel von Straßenhändlern verkauft. Beim 
Abschneiden oder meist Abbrechen der Zweige werden die Bäume stark 
beschädigt, was um so mehr zu bedauern ist, als der Faulbaum einer 
der am zeitigsten ergrünenden Bäume unserer Wälder ist.





Abb. 3. V e rs c h n itte n e r 
S e id e lb a s t (Daphue me- 

zereum)

Abb. 4. Haufen v. Bärlapp 
(Lycopodium clavatum) auf 
dem Grünen Ring in Litz- 

mannstadt
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Das V e r g i ß m e i n n i c h t  (Myosotis) stammt zum größten Teil 
nicht aus Gärtnereien, sondern von ihrem natürlichen Standort.

Auch die auf der Straße feilgebotenen M a i g l ö c k c h e n  (Con- 
vallaria majalis) werden in der Regel aus den Wäldern gebracht; und 
da die Maiglöckchen im Walde in manchen Jahren und an manchen 
Stellen spärlich blühen, hört man oft von Großstädtern die Bemerkung, 
daß die wilden Maiglöckchen überhaupt nicht blühen. Die wenigen 
Blütentrauben werden eben weggepflückt.

Die T r o l l b l u m e  (Trollius europaeus) und die S i b i r i s c h e  
S c h w e r t l i l i e  (Iris sibirica) bieten auf sumpfigen Waldwiesen dank 
ihrer Farbenharmonie einen der schönsten Anblicke für den Blumen
freund Die Trollblume ist im Straßenhandel begehrter als die Schwert
lilie Beide sind aber mehr durch die intensive Bodenkultur bedroht 
als durch Händler und Ausflügler, wie ja schließlich die meisten Pflanzen.

Wenn auch die auffälligere gelbe Schwertlilie (Iris pseudacorus) 
ebenfalls gepflückt wird, dann ist sie wegen ihres häufigen Vorkommens 
in ihrem Bestände nicht bedroht.

Da die M a r g e r i t e  (Chrysantemum leucanthemum) durch ihr 
massenhaftes Vorkommen einen besonderen Schmuck unserer Wald
wiesen und ähnlicher Pflanzengesellschaften bildet, dürfte sie nicht von 
Händlern in Menge gepflückt werden.

Von den O r c h i d e e n  gibt es, im Gegensatz zur Ansicht der 
Laien, auch in unserer Heimat eine ganze Anzahl, unter ihnen einige 
auffällige und schönblühende, die zum Teil auch in der Stadt fc g  
boten werden. Es sind dies vor allem das gedeckte Knabenkraut (Orchis 
maculata), das breitblättrige Knabenkraut (Orchis latifoha) das de sc 
farbige Knabenkraut (Orchis incarnata) und die Kuckucksblume (PI - 
tantera bifolia). Zwei weitere Arten sind auch noch 
und Sommerfrischlern bedroht, worauf ich noch zuruckkommen werde.

Die weiße S e e r o s e  (Nymphaea alba) ist wegen ihrer Schönheit 
und Größe eine vielbegehrte Blume und wird sowohl auf der Straße 
verkauft, als auch in Blumengeschäften zu Kfanzen vembeitct t 
schließlich sehr gern von Ausflüglern vom Kahn aus gepflückt. Siegst
vorläufig glücklicherweise noch beinahe au ] d Stadt
t r it t  aber wegen der eben genannten „Freunde m Umk^.s der St
nicht i n d e n M e n g e n  auf, wie man sie an stillen weltabgeschiedenen 
Weihern zu bewundern die Gelegenheit hat.

Mitte Juni blüht eine der auffälligsten und

wTe^viele^Naturfrm Werden dieser stattlichen Steude

sie1 efn^s^Tage^'nur* n^ch‘^Stenge^reste' mit den Blattquirlen vorfinden. 
Die Türkenbundlilie wird a u c h  auf den S tra fenverkau ft, .st aber 
mehr durch Ausflügler gefährdet, wovon noch die Rede sein wird.



266 Johannes Erhard Patzer

Mitte Juni erscheint noch eine nicht minder schöne und noch 
seltenere Blume im Straßenhandel, der G e i ß b a r t  (Aruncus Silvester). 
Es ist mir bisher nicht gelungen, festzustellen, woher die Händler diese 
herrliche Hochstaude mit den zarten weißen Rispen haben. Eins ist 
sicher: Aus Gärten auf keinen Fall, da sie in L. m. W. in keinem Garten 
gezogen wird. Der Geißbart gilt als montane Pflanze und so liegt sein 
Vorkommen auf der Litzmannstädter Hochfläche im Bereich der Mög
lichkeit.

Ende Juni wird im Straßenhandel der Wiesenknöterich (Polygonum 
bistorta) feilgeboten. Er wächst auf feuchten fetten Wiesen mitunter 
in großer Menge, so daß man um seinen Bestand nicht besorgt sein braucht. 
Wir streben aber, wie schon mehrmals gesagt, nach der Erhaltung eines 
natürlichen blumenreichen Landschaftsbildes, dem blühender Wiesen
knöterich eine so warme Note verleiht.

Die A u s f l ü g l e r  haben aus den eingangs erwähnten Gründen 
in L. die geringste Bedeutung in Bezug auf die Gefährdung der Pflanzen
arten. Wie schon erwähnt, sind durch sie die weiße Seerose (Nymphaea 
alba) und die Türkenbundlilie (Lilium martagon) bedroht. Diese letztere 
soll noch andere Feinde haben, nämlich Rehe und Kühe, die die Knospen 
angeblich als Leckerbissen vertilgen.

Ferner sind durch die Ausflügler die um L. seltene A k e l e i  (Aquilegia 
vulgaris) und W i e s e n r a u t e  (Talictrum aquilegifolium) bedroht. 
Wegen ihrer leicht abfallenden Blüten eignet sich die Akelei für den 
Straßenhandel nicht, wird aber von den unerfahrenen Ausflüglern immer 
wieder gepflückt. Die noch zartere und seltenere Wiesenraute (Tha- 
lictrum aquilegifolium) wird von Ausflüglern ebenfalls nicht in Ruhe 
gelassen.

Eine größere Rolle als die Ausflügler spielen die S o m m e r 
f r i s c h l e r .  Im ehern. Kongreßpolen ist es Sitte, daß während der 
großen Schulferien im Juli und August die Familie mit Kind und Kegel 
sich bei Bauern einmietet. In dieser Zeit werden selbstverständlich die 
umliegenden Wälder durchstreift und die schönsten Blumen gesammelt. 
Man findet in solchen Sträußen eine unserer schönsten Orchideen: das 
Waldvögelein (Cephalanthera rubra), eine weitere Orchidee: die Sumpf
wurzel (Epipactis latifolia), den großen gelben Fingerhut (Digitalis 
ambigua) den stattlichsten Klee unserer Flora: Trifolium rubens, und 
die Gladiole (Gladiolus imbricatus), die um L. eine recht seltene Pflanze 
lichter Wälder ist im Gegensatz zum ehern. Südpolen, wo sie auf Wiesen 
oder Haferfeldern mitunter als Ackerunkraut massenhaft vorkommt.

In großen Mengen wird von den Sommerfrischlern die Strohblume 
oder I m m o r t e l l e  (Helichrysum arenarium) gesammelt. Es ist eine dank
bare Pflanze für Trockensträuße. Dabei wird leider sehr oft die ganze 
Pflanze aus dem lockeren Sandboden herausgerissen. Wie schön würde 
die Immortelle die trockenen blumenarmen Kieferwälder bis zum 
Frost schmücken, wenn sie nicht in solchen Mengen gepflückt würde!
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Die vierte große Gefahrenquelle für die Pflanzenwelt ist das Sammeln 
wildwachsender H e i 1 k r ä u t  e r. Auf den Märkten v. L. werden fol
gende schutzbedürftige Pflanzen als Heilkräuter angeboten:

1. das Himmelsschlüsselchen (Primula officinalis).
2. die Wiesensalbei (Salvia pratensis),
3. das Maiglöckchen (Convallaria majalis),
4. der Wiesenknöterich (Polygonum bistorta),
5. die Baldrianart Valeriana sambucifolia, die vikariierende Art 

des gewöhnlichen Baldrians Valeriana officinalis,
6. das Tausendgüldenkraut (Erythraea centaurium); eigentlich 

eine häufige Pflanze und ein beliebtes Allerweltsmittel. Es 
müßte, da es schöne auffällige Blütenstände hat, rechtzeitig 
geschützt werden, ehe es zurückgeht,

7. der Aland (Inula britannica), fälschlicherweise als Arnika be
zeichnet,

8. die Immortelle (Helichrysum arenarium),
9. das Schlangenmoos (Lycopodium clavatum), von dem sonder

barerweise nicht die Sporenstände, sondern die ganze Pflanze 
verkauft wird,

10. der Sonnentau (Drosera rotundifolia und D. anglica), der außer
dem noch von Lehrern zu Unterrichtszwecken viel gesammelt
wird.

In diesem Zusammenhang muß noch das ebenso beliebte wie erfolg
lose Motten- oder W a n z e n k r a u t  (Ledum palustre) erwähnt werden, 
das säckeweise auf den Markt gebracht wird. Wohl ist das Wanzenkraut 
bei L. in feuchten Kiefernwäldern eine häufige Pflanze und könnte mit 
seinen weithin leuchtenden Blütenköpfen zur Schönheit gerade solcher 
sonst etwas traurig anmutender Waldpartien beitragen, wenn es nie i 
zu Beginn der Blütezeit abgeschnitten würde.

Ein bestimmter Teil der genannten Pflanzen und noch einige andere 
sind wegen ihres gärtnerischen Nutzwertes Gefahren ausgesetzt.

Friedhofsgärtner in L. nehmen als Grabschmuck gern das wild 
wachsende Maiglöckchen (Convallaria majalis), die Hauswurzel (Semper- 
vivum soboliterum) und, was uns hier am meisten interessiert, den¡ E e 
(Hedera helix). Der Efeu kommt im Umkreis'von L. in vielen feuchte 
Wäldern vor klettert aber in dem kontinental getönten Gebiet selten 
an Stämmen hoch, weil er in strengen Wintern immer wieder zuruck- 
friert. Trotzdem ist er winterhärter als der in Westeuropa auf Gräbern 
übliche großblättrige irische Efeu (Hedera hibernica).

Steingartenbesitzer sind als Sammler verschiedener Raritäten be
kannt Sie scheuen sich auch nicht, Seltenheiten aus ihrem natürlichen 
Standort in ihr Alpinum zu verpflanzen. In diesem Falle reicht die Aus
strahlung der Großstadt weit über die Umgebung hinaus bis in das 
nächste Hochgebirge.
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Orchideenzüchter verwenden in großen Mengen das Wurzelwerk 
des Farns P o l y p o d i u m  v u l g a r e ,  Tüpfelfarn oder Engelsüß, 
die sog. Polypodiumfaser. Wenn dieser Farn auch nicht allzu selten 
ist, so ist er doch schutzbedürftig, weil er sehr langsam wächst. Ferner 
verschönt er mit seinen wintergrünen Wedeln den Wald außerordentlich. 
Noch begehrter als Beimischung zur Orchideenerde sind die Wurzeln 
des Königsfarns (Osmunda regalis). Der Handel mit dieser Pflanze 
müßte unterbunden werden, weil dieser stattliche Farn außerordentlich 
selten ist. Bei L. kommt er überhaupt nicht vor.

Bei einer Betrachtung dieses Problems in Wa r s c h a u  stellt es sich 
heraus, daß dort, von einigen Ausnahmen abgesehen, ungefähr dieselben 
Verhältnisse herrschen wie in Litzmannstadt. Nach einer brieflichen 
Mitteilung von Dr. Kobendza werden in Warschau von schutzbedüftigen 
Pflanzen massenhaft verkauft: das Leberblümchen (Hepatica triloba), 
die Märzglocke (Pulsatilla patens), die Schwertlilie (Iris sibirica), die 
Trollblume (Trollius europaeus), das Muschelblümchen (Isopyrum thalic- 
troides), die Türkenbundlilie (Lilium martagon), die Gladiole (Gladiolus 
imbricatus) und das Himmelsschlüsselchen (Primula officinalis).

Die Pulsatilla patens wird in Warschau, wie ich es selbst gesehen 
habe, in noch größeren Mengen verkauft als in Litzmannstadt.

Zwei Pflanzen, die man in Litzmannstadt im Straßenhandel nicht 
sieht, sind das Schneeglöckchen, (Galanthus nivalis) und die pontische 
Azalie (Rododendron ftavum). Obgleich das Schneeglöckchen bei 
Warschau wild nicht vorkommt, wird es dort viel feilgeboten. Ähnlich 
wie bei Aruncus in Litzmannstadt ist für Galanthus in Warschau der 
Herkunftsort nicht bekannt. Ich nehme an, daß sie aus der Gegend 
von Plotzk nach Warschau gebracht werden, ln den Gärten der Weichsel
bauern bei Plotzk sah ich sehr viel Schneeglöckchen, die sich dort auf 
dem fruchtbaren Schlickboden ungeheuer stark vermehren, und die die 
Niederunger wegen ihrer Bedeutung als Bienenweidepflanzen schon 
seit langem pflegen.

Bei der Azalie steht der Herkunftsort ungefähr fest. Sie stammt 
höchstwahrscheinlich aus ihrem nordwolhynischen Refugium. Dies ist 
ein weiteres Beispiel dafür, daß die Ausstrahlung einer Großstadt mit
unter sehr weit reichen kann.

In Warschau wie in anderen Universitätsstädten kommt n o c h  
eine Gruppe von Menschen hinzu, die zur Verarmung der Pflanzenwelt 
beitragen: die Pharmazeuten und die Studenten der Landwirtschaft
lichen Hochschule, die für das Examensherbar sicherlich auch manche 
schutzbedürftige oder gar gefährdete Blume sammeln.

Über W i l n a  hat mich Prof. Muszynski von der dortigen Univer
sität informiert. Im Umkreis von Wilna gibt es noch viele ziemlich 
natürliche Wälder und andere Pflanzengesellschaften, vor allem recht 
viele Ödländereien, in denen die verschiedensten bei uns seltenen Pflanzen 
massenhaft Vorkommen. Im Frühling sieht man im Straßenhandel 
folgende Pflanzen: Seidelbast (Daphne mezereum), Kuhschelle (Pulsa-
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tilla  patens), die drei Anemonen (Anemone nemorosa, A. ranunculoides 
und A silvestris), das Leberblümchen (Hepatica triloba), die Trollblume 
(Trollius europaeus), die beiden Lungenkrautarten (Pulmonaria officinalis 
und P. angustifolia) und das Wisentgra (Hirochloa odorata).

Fast ausgerottet sind in der Nähe von Wilna der Tannenbarlapp 
(Lycopodium selago) und das Laserkraut (Laserpicium latifohum), da 
die beiden Pflanzen dort als beliebte Heilkräuter sehr viel gesammelt

Wmip o s e n zeigt infolge seines höheren Lebensstandards, infolge ver
schiedener Abweichungen im Bauchtum und auf Grund pflanzengeo
graphischer Unterschiede ein ziemlich abweichendes Bild

Entsprechend der schon seit langem betriebenen Waldwirtschaft 
und der Anpflanzung ausländischer Koniferen werden als Schmuck
reisig bevorzugt: die Douglasie (Pseudotsuga douglasii), die Weymouths
kiefer (Pinus strobus) und Thuja gigantea. ... . .

Von den hier wildwachsenden Blumen sind schutzbedurftig. da. 
Leberblümchen (Hepatica triloba), der Lerchensporn (Corydahs cava , 
das Himmelsschlüsselchen (Primula officinalis) und vor allem die Troll
blume (Trollius europaeus). Durch die Ausflügler sind besonders ge
fährdet: die Akelei (Aquilegia vulgaris), die Türkenbundlilie (Lilwm 
martagon), und die Trollblume (Trollius europaeus). Von den Krauter
sammlern sind bedroht die beiden Sonnentauarten (Drosera rotundifoha 
und die seltenere D. anglica).

Das Schlangenmoos (Lycopodium clavatum) wird hier als atei- 
schmuck zu Ostern nur wenig verkauft. Der Grund dafür 'st vieHeich 
der, daß nach einem Aberglauben Lycopodium ,m Hause den Bhtz 
anziehen und die Küken im Ei töten soll, ln diesem Falle hilft einmal
der Aberglaube die Natur schützen. .

Ein mites Beispiel für die Veränderung der Pflanzenwelt biete 
die F l o r a  des A n n a b  er  gs. Posen ist ja floristisch verhältnis
mäßig gut erforscht. Schon 1845 hat Georg Ritschl Mitglied^dess o 
Naturw Vereins, die Pflanzenwelt des Annabergs studiert ein Mensche 
alter später der berühmte Brombeerforscher Spnbille und pfuhl- ‘ 
S  Mitglieder die«, Vereine, vor 15 Jahren Witold KaUs* 
und 1935 Witold Alkiewicz. Eine große Zahl der von Ritsc g g
P to  r «  ha n schon Sprihille LPfahl n ich t mehr «edergehmde^
„och wenige, konnten Kolcsta and Alk.ew.C2. ta ts te tov  Ich nenne 
hier nur einige aus Naturschutzgrunden wichtige Pflanze .
Ritschl werden angeführt:

Der Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
(Orchis militaris)

die Kuhschelle (Pulsatilla patens) 
ein Enzian (Genziana amarella) 
die Gladiole (Gladiolus imbricatus)

Von Pfuhl als letztem wurde die Orchidee Gymnadenia conopea 
angegeben, und von Kulesza Aster amellus.
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Der Grund für diese Verarmung ist nicht nur der, daß der Anna 
berg bis vor kurzem ein beliebtes Ausflugsziel war, daß berufsmäßige 
Blumensammler und Kräuterweiber ihn bis heute heimsuchen, sondern 
vor allem der, daß dort die Wiesen und Wälder zu intensiv bewirtschaftet 
werden. ;

K r a k a u ist in Polen diejenige Stadt, in der schon 1926 der Schutz 
seltener Pflanzen durchgeführt wurde, und zwar in der Weise, daß man 
den Verkauf bestimmter Pflanzen auf Märkten verbot. Ich nenne hier 
nur diejenigen bedrohten Pflanzen, die in keiner der bisher erwähnten 
Städte feilgeboten werden: der Frauenschuh (Cypripedium calceolus), 
die Zahnwurzel (Dentaria glandulosa), das große Schneeglöckchen (Leu- 
cojum vernum), die Schachblume (Fritillaria meleagris), blühende 
Zweige der Eibe (taxus baccata) und außer dem gewöhnlichen Schlangen
moos (Lycopodium clavatum) auch Lycopodium anotinum, das ja be
kanntlich in anderen Ländern als Kranzverzierung und Tafelschmuck 
bis vor kurzem lieber genommen wurde als das weniger schöne Lyco
podium cl. Von den genannten Pflanzen sind im Umkreis von Krakau 
selten: der Frauenschuh (Cypripedium calceolus) und das große Schnee
glöckchen (Leucojum vernum). Da sie in Mengen verkauft werden, 
müssen sie aus der weiteren Umgebung gebracht werden. Fritillaria 
meleagris kommt bei Krakau gar nicht vor und soll angeblich aus der 
Gegend von Sarnbor gebracht werden.

Zusammenfassend seien hier noch einmal die gefährdeten Arten 
genannt, ln allen vier Städten: Lilium martagon, Lycopodium clavatum 
und wahrscheinlich Polypodium vulgare.

In Warschau, Litzmannstadt und Posen: Hepatica triloba.
In Warschau und Litzmannstadt: Gladiolus imbricatus, Primula 

officinalis und Pulsatilla patens.
In Posen und Litzmannstadt: Aquilegia vulgaris.
In Krakau und Litzmannstadt: Daphne mezereum. .
Nur in Litzmannstadt Aruncus Silvester, allerdings mit der Bemer

kung, daß er dort überhaupt vorkommt.
Nur in Posen: Drosera rotundifolia, D. anglica und Trollius 

europaeus.
Nur in Krakau: Lycopodium anotinum, Galanthus nivalis, Leucojum 

vern., Cypripedium calceolus und vielleicht Nymphaea alba.
Um der Verarmung bzw. Vernichtung der Pflanzenwelt entgegen

zutreten, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
1. Die Aufstellung einer Pflanzenschutzliste. Das ist, wie schon 

eingangs erwähnt, eines der schwierigsten Probleme des Naturschutzes 
und hat nur dann praktischen Wert, wenn das Volk die in dieser Liste 
aufgeführten Pflanzen kennt. Lokale Schutzlisten aufzustellen, ist schon 
aus Gründen des gesteigerten Reiseverkehrs nicht zu empfehlen. Größeren 
Erfolg würde bei uns in Polen die Überwachung des Blumen- und Kräuter
handels innerhalb der Großstädte versprechen. Allerdings müßte es
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dann entsprechend ausgebildete Beamte in genügender Zahl geben. 
Den Ausflüglern müßte man erlauben, sich einen bescheidenen Strauß 
zu pflücken, denn der Besitz einiger Blümchen steigert die Freude und 
die Verbundenheit mit der Natur. Besonders beliebte Gegenden mit 
auffälligen und seltenen Pflanzenarten könnte man zu sog. Pflanzen
schongebieten erklären, in denen dieselben Vorschriften gelten, wie in 
städtischen Grünanlagen.

Ebenfalls schützen müßte man publikumsgefährdete Pflanzenarten 
an der Grenze ihres Vorkommens, wie z. B. die Tanne in L.

Am besten gesichert ist selbstverständlich jede Pflanze innerhalb 
eines Naturschutzgebietes, wo die ganze Lebensgemeinschaft die zu 
schützende Pflanze standsortsgemäß sichert.

Das ausführliche Bildmaterial zu diesem Vortrag ist in der pol
nischen Fassung veröffentlicht, die in Heft 7 der Zeitschrift ,,Wyda
wnictwa Okręgowego Komitetu Ochrona Przyrody na Wielkopolsko 
i Pomorze“  (1937) unter dem Titel „Zagrożone gatunki roślin w okolicy 
wielkich miast“  erschien.

B e r i c h t i g u n g .

In der Liste der „Naturdenkmäler des Lodscher Landes“  (Heft 1, 
1940) ist Folgendes zu berichtigen:

S. 200 u. Abb. 6: statt Eiche bei Koluschki: Eiche bei der Wasser
mühle Rochna bei Koluschki.

S. 202 u. Abb. 16: statt Kiefer bei Głowno: Lärche bei Głowno 
mit einem Umfang von 2,70 m.

Ein Brief Patkuls aus dem Wartheland
M itg e te ilt  von  A. L a t t e r m a n n .

Beziehungen zw ischen dem W a rth e la n d  und  dem B a lt ik u m  be
stehen n ic h t erst se it 1939. Schon in  frühe ren  Jah rhunderten  
ö fte rs  Ausw anderer des ersteren Gebietes in  das le tz te re  g « o g  n und  
u m g ekeh rt s ind w ie  z. B . der le tz te  noch lebende Sproß des a lte n  r o
sener Patriz ie rgesch lechtes R e id  nach 100 A t^ ^ X T s
V o rfa h re n  in  K ongreßpo len  1920 w ieder nach seinem H e im a tk re is  
zu rü ckg e fü h rt is t auch z. B. der deutsch-evangelische Zweig der G rafen 
R aczvnsk i oder (nach fre u n d lich e r M itte ilu n g  von  D r. W . Lenz) eine 
FamiTie E cke rt, dfe aus R aw itsch  s tam m te, nach langer Z e it w ieder 
aus dem B a lt ik u m  nach ih re r a lten  H e im a ts ta d t zuruckgekehrt. 1 lese 
Beziehungen w ären einer genaueren U n te rsuchung  w ert.

Unsere ba ltischen  Volksgenossen wegen der - erson des B r ie f
schreibers und  unsere altansässigen W arthe landdeutschen wegen des 
O rtes der Abfassung g leicherm aßen angehen d ü rfte  nun  e in von der 
U n iv e rs itä ts b ib lio th e k  Posen angekaufte r B r ie f des hv land ischen  E de l
m a n n e sJo h a n n  R e inho ld  P a tku l. D ieser is t außerdem  w ährend seines 
Feldzuges a^s er au f dem M arsch von  W arschau nach Posen in  Slupze
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ha ltm ach te , abgefaßt, also in  der H a u p ts ta d t des Kreises, in  dem 
er fa s t genau 3 Jahre später 20 k m  ös tlich  davon von  seinem e rb itte rte n  
Gegner, K a r l X I I .  von Schweden, in  schrecklicher Weise h in g e rich te t 
w urde. Das S c h rifttu m  über P a tk u l is t in  L . F inke is  B ib ljo g ra fja  
H is to ry i P o lsk ie j, B d . : Osoby i  m ie jscow oic i, S. 1817 zusamm engestellt. 
D er m itg e te ilte  B rie f gehört in  den Zusammenhang der D a rs te llung  
K a s im irs  von  Jarochow ski: P a tku ls  Ausgang (Neues A rc h iv  f. sächs. 
Geschichte u. A lte rtum skunde , 3. B d ., Dresden 1882) au f S. 215 und  
is t dem Verfasser, der auch eine ausführliche  poln ische D ars te llung  
der Belagerung Posens gegeben h a t, (S. A. aus „R o c z n ik i Tow . P rzy j. 
N a u k “  Jg. X , 1878, 55 S.) scheinbar n ic h t zugänglich gewesen.

Zur E rle ich te rung  des Lesens der a lte rtü m lich e n  französischen 
Sprache des Briefes nu r einige B em erkungen : der Buchstabe v  w ird  
gelegentlich (wie im  a lten  Deutsch) m it  u wiedergegeben, i  und  y  gehen 
durcheinander, die E ndung  -ez bezw. -es gelegentlich als -6s geschrieben 
und um gekehrt, die A kzente und  Groß- und  K le inbuchstaben  werden 
b isw e ilen  w il lk ü r l ic h  behandelt. In  der B uchstaben fo rm  werden die 
französische und  die sonst üb liche F o rm  des k le inen  r, sowie das lang 
geschriebene und  kurze s be lieb ig  verw endet.

D er T e x t la u te t:

S. 1. X I .  50.
M onsieur.

H ie r  j ’a rr iv a i icy , ou je  pense reste r encore jusques à de
m ain m a tin , a tte n d a n t seulement l ’ avis de M r le General B ra n d t. 
q u i t ie n t M r de M eyerfe ld  enfermé dans Posen. P résentem ent 
i l  3’’ a tro is  m ille  hommes e ffec tivem en t là dedans. Si ces gens 
o n t envie de se defendre, ils  sont assés fo r ts  pou r cela.

u n te n : M r le Gen: I.. de Schulenb. :

S. 2: N eantm oins je  suis d ’ auis de les a ttaque r de v iue  force, pour 
quelle f in  j ’ a i dessein de me poster M ercredy a m id y  devan t la  
v ille  e t de commencer à tra v a il le r  la  n u it  q u i v ie n t. Les v iv res  
ne Nous o n t pas m anqué jusqu ’ à p résen t; Je souhaite qu ’ i l  
en so it de même pour T à ve n ir. Je vous démande pardon 
M onsieur de ce que je  vous charge du pacquet c i- jo in t, e t vous 
assure que je  suis M onsieur V o tre  tres-hum ble  e t tres-obeïssant 
se ru iteu r

le 5 d ’ O ctobre. 1704. J R I ’a tku l.

à Slupze.
S. 3: F'aités m o i la  grâce M onsieur de me fa ire  sauoir de tem s en tems 

quelle  nouvelle  vous aués du R o i de Suède. Ce n ’ est pas pou r 
que je  l ’ apprehende, puisque Nous en sommes b ien éloignés, 
mais pour p rendre  mes mesures là  dessus dans d ’autres affa ires.

A u a n t la  depeche de ce C ourrie r, je  reçois la nouve lle  par 
M r le General b ra n d t, que les Suédois o n t occupé to u tte s  les 
maisons et convents avancés, fa isa n t m ine de se defendre seuri- 
eusement. Que L ’ a r t il le r ie  de Saxe n ’ y  v ie n t pas encore et 
quo’ n

S. 4: n ’ en apprend p lus r ie n ; M ais b ien que les Suédois p réparen t un 
secours en Pom eranie à laquelle  on s’ a ttend . Jugés M onsieur 
ce que l ’ on d o it fa ire  con tre  une garn ison de prés de 3 m  hommes 
de brades gens.
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F re is tad t in  Schlesien (Olsaland) 

G eburtsb rie f fü r George Schott vom  Jahr 1725
M itg e te ilt  von C a r l  H o i n k e s .

W ir  B ü rge rm e is te r und R a th  der H ochgrae fflichen  G a s c h i -  
n i s c h e n  S ta d t F r e y s t a d t  in  Oberschlesien Bekennen u n d t 
th u n  K u n d t Ö ffe n tlich  v o r Je d e rm ä nn ig lich ; Daß der Edle E h ren 
veste G e o r g e  S c h o t t  v o r  Uns in  S itzenden R a th  erschienen is t, 
und wegen seiner E h rlich e n  G eburth  und  Ehe lichen H erkom ens a ll- 
h ie r um b  G laubw ürd igen  S ch rifft lich e n  Schein geziemende Ansuchung 
gethan. W ann W ir  dann Seinen B ildchen  Gesuch n ic h t E n tfa lle n /: 
Sondern n ic h t nu r a lle in  Verm öge Deß U n te rm  D a to  F re y s ta d t den 
18ten A p r ilis  inn lebenden Jahres von dem A llh ies igen H e rrn  E rtz -  
P ries te rn  Ihm e  e rthe ile ten  und Uns P roduc ierten  A tte s ta t i j ,  und 
Zugle ich w eilen dieses gantz N o to riu m  u n d t S ta d tkü n d ig , Uns auch 
Selbst n ic h t anderst B ew us t: h ie rm it der W a h rh e it nach, rech tm äß ig  
B e fö rdern  und Zeignüß geben sollen. W ie das W oh lgedach te r G e- 
o r g e  S c h o t t  von  dem nun in  G o tt Seelig ruhenden  H erren  
J o h a n n  S c h o t t ,  vornehm en gewesenen M itb ü rg e rn  Seinem 
rech tm äß igen  V ä tte r  und der Ed len  F rauen E v a  gebohrne L o h -  
r  i n als e iner R echtm äß igen M u tte r  in  den h e il/ . E hestand begeben 
en G u tten  F rom m en, und a u ffr ic h tig e n  E he-Leü then  W ährender Ehe, 
A lß  aus einem U nverdäch tigen  V o lls tänd igen  und  rech ten  Ehe B ette ! 
nach O rdnung  und A nsatz der C h ris tlich e n  K irch e n , E he lich  und 
E h rlic h  gebohren Gezeüget und bekom m en sey, Der sich auch Sam bt 
dehnen Selben Seinen H erren  E lte rn  a llz e it E h rb a h r, F rö h m b lich  
und  ve rh a lte n  habe, de rgesta lt W ir  von  Ih m e  n ic h t anders t den Ehre, 
R e d lich ke it und alles G uttes Zusagen wissen. D a ru m b  an a lle  und 
Jede, so m it diesem U nsern  O ffenen b rie ffe  und g laubw ürd igen  T e s ti
m onio  L e g itim ae  N a t iv ita t is  ersuchet werden, Wes Standes, W ürden , 
A m btes oder Weesens die seyn, Unser D ienst fre u n d : und  fleißiges 
b itte n , Sie w ollen be rüh rten  G e o r g e  S c h o t t  Zu E inem  M it 
bü rge r und  m it  Com pagnion in  D ehro G em einschafft wo er das Be
gehren w ürde, aufnehm en, Ihm e  in  seinen Sachen G nädigen W ille n , 
G unst, F ö rd ru n g , R a th  und H ü lffe  T h u n  und erzeigen und  Ih n  gleich 
einem  andern  G u tten  Manne re ch t E he lich  und E h rlic h  gebohren, 
E m pfoh len  H a lten . Das w ollen W ir  h inw iede rum b in  dergleichen 
v o rfa lle n h e it und sonst w il l ig  und fre ü n d l/. verd ienen. Zu U h rk u n d t 
dessen haben W ir  sich E ygendhänd ig  U nterschrieben, und der Ge
m einde S ta d t größeres Innsiegel h ie ran  anhängen laßen.

D a tu m  F r e y  s t a d t  den 23sten M onaths tag  A p r ilis , Nach 
C h ris ti unsers E in igen  E rlösers und Selligm ahers G eburth  im  E in  
T ausend t Sieben H u n d e rt und 25. Jahres.

F ra n tz  K ruásina, burgerm a is te r 
H ugo F ra n tz  F rü n d t R a tm an  
M a rty n  T y lto s  R a thm an  
W enczel F ilb ir  R a thm ann  
Joseph L u d w ig  S liwa N o ta rius

K a llig ra p h isch  schöne P ergam en t-U rkunde , Siegel fe h lt.

Deutsche W issenseh. Z e itsehr. i.  W arthe la ru l. l i e f t  2. 1940. 18
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Zunftzeugnis fü r C hris tian  Kadach — U nruhstad t 1749
M itg e te ilt  von  C a r l  H o i n k e s .

W ir  ve ro rd n e tte n  E ltes ten  w ie  auch ein S äm btl. Tieschgesäße 
und  ein Ehrbahres H a n d tw e rck  In  der fre yH e rrlich e n  S ta d t U n - 
r u h s t a d t  I n G r o ß  P o h l e n  gelegen E n tb ie te n  a llen  und  Jeden 
weß Standes und w ürden  sie se ind t D ieser B r ie ff  zu lesen V o rk o m m b t 
Unsere Respective freund lichen  grüß und  Befließene D ienste anvor.

U nd  geben h ie rm it Zuvernehm en, Das U N S  V orw e iser dieses 
der E h rbah re  und  N a h m h a ffte  C h r i s t i a n  K a d a c h  E ines M eisters 
Sohn Bescheidenlich B eygebracht. W ie er sein G licke  und  W oh lfahrt 
A ndere r O h rten  Zu suchen gesonnen. D annen hero E r Bey unß und  
Unser Lade U m b  G la u b h a ffte n  Schein, und Zeugnis seines E h rlich e n  
E rle rn te n  H and tw ercks  und  V erha ltens H a lbe r gebührendt ansuchung 
gethan. So w ir  ihnen n ich ts  verw eygern  gewust. A lß  Bezeugen w ir  
M it  g ru n d t der W a h rh e it. Daß besage Unsers H and tw ercks  Buches 
gedachter C h r i s t i a n  K a d a c h  Nach seines V aters A bsterben 
H a t er B ey  einem  A n d e rn  M eister ge lernet Im  Jahre C h ris ti 1732 
den 29 O ctob). is t v o r sam m lete H a n d tw e rc k  und  Offene Lade V on  
seinem L e h r M eis te r A lß  C h r i s  t i a n F u r c  h e i ,  B ürger und  Tuch 
m acher A lh ie r au f 6 M ona t V ö llens ln  die Lehre  a u ff und angenom m en 
w orden , und Nach dehm  E r solche Z e it E h r lic h  und  w ohl außgestanden 
H a t gedachter sein L e h r M e is te r C h r i s t i a n  F u r c h  e 1 den
6. M eius A nno  1733 Ih m e  w iederum b V o r E in e n  E h rbah ren  H a n d t
w erck N ach H a n d tw ercks  G ew ohnheit Q u it fre y  und  Loß gesprochen, 
u n d  ih m  seines Verhaltens H a lb e r guttes Lob  und  Zeugnis gegeben, 
und  w e il w ir  ihm e auch N ic h ts  anders A lß  was Zu E h r und  re d lig k e it 
a llem  g u tte m  gereichet Nach Zu sagen wissen So E rgehe t H ie r au f 
an A lle  E h rlich e  und  E h rbah re  M eiste r D er T u ch m a ch e r: an was 
O rth  und  Enden diesem mögen. Unser D iens t und FreündlichC s 
B it te n  sie w o llen  m ehr gem elten C h r i s t i a n  K a d a c h  In  Ih re  
Z u n ff t  und In n u n g  wo E r  Es gebührend t suchen w ird t ,  w il lig s t  a u f f  
und annehm en. Ihm e  A lle  G unst B e fö rderung  und  geneigten w ille n  
E rw eisen, und seines E h rlic h  und  R ed lich  E r le rn te n  H a n d tw ercks  
G u tte n  Verhaltens A lß  auch dieses Unsres Ih m e  E rth e ilte n  G laub
h a ffte n  T e s tim o n ij fru c h tb a h rlic h  genüßen Laßen. Solches w ird t  E r 
m it  D anck  erkännen und  w ir  w o llen  Es in  der g leichen und  ande rn  
Begebenheiten N ach verm ögen H in  w ieder Verschulden. U h r R u n d 
lic h  H aben w ir  Diesen Leh r u n d t Zeugniß - B r ie f m it Unserm  gew öhn
lichen  H a nd tw ercks - Ins iege l B e k rä fftig e t. D er gegeben Is t  ln  U n 
r u h s t a d t  den 18 J u n i A nno  1749. W ir  V e ro rd n e tte n

E l s t e n .
t C h ris tia n  S chultz

U rb a n  S chu ltz

U rku n d e  au f P ap ier m it  Papiersiegel der Z u n ft.
N B . D er Name kann  auch R  a d a c h lau ten . Be i der Schre ib 

weise des O rig ina ls  is t  K  und  R  n ic h t zu unterscheiden.

A nm erkung  des S c h r if tw a lte rs :
Beide N am enform en kom m en weder in  den beiden Posener Bänden 

des „D eu tschen  G eschlechterbuches“  noch bei H e in tze-C ascorb i, K en- 
fenheuser, dem poln ischen W e rk 'v o n  B y s tro n  usw. vo r, w ohl aber in  
B e rlin e r und  Breslauer A dreßbüchern  verschiedener Jahre. N u r den 
Nam en Kadach fin d e  ich im  Posener Abreßbuch z. B . 1862, 84 und 
1917. Danach d ü rfte  w ohl im  Zunftzeugn is  Kadach  zu lesen sein.
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D er B e rlin e r Kaufm ann Joh. C hris tian  Sasse 
w o llte  im  N e tze d is tr ik t „S täd teg ründe r" werden
E r w ohnte  um  1786 an der Ecl<e der M a rkg ra fen - und  Z im m e r

straße und  b e tr ie b  einen H andel m it Tuchen nach R uß land  und  Polen. 
A u f diesen jahre langen Geschäftsreisen sprach er m it  v ie len  deutschen 
Tuchm achern in  Polen, die ih m  e rk lä rte n , der d o rtigen  B edrückung  
wegen m öchten sie gern in  des a lten  F ritz e n  Lande ziehen, t r o tz 
dem sie einen guten Absatz ih re r W aren auch R uß land  und  W arschau 
hä tten . Sie w ürden  sich zufrieden geben, wenn ihnen e in Haus und  
ein G arten  überlassen werden könne.

K u rz  vo r des K ön igs Tode w ar Sasse auf einer Geschäftsreise 
durch  W estpreußen und C u jaw ien gekomm en, h a tte  sich das Land  
angesehen und g laubte , den O r t gefunden zu haben, wo er als „ E n t 
re p reneu r“  eine neue Tuchm achersiedelung anlegen w ü rde : W a ld  und 
Wasser w ären in  der nächsten Nähe zum  Bauen und zur Anlegung 
der nö tigen  W a lkm üh le , zu der eine vorhandene M ah lm üh le  le ich t 
ungew ande lt werden könne. D ie  Gegend h a tte  Lehm lager, so daß 
zu dem Bau der Häuser nach des K ön igs In te n tio n e n  ein Fachw erk 
le ic h t b e w e rks te llig t werden w ürde rh it B randm auer und feuersicherem  
Schornsteine. P la tz  fü r  die Gebäude und einen G arten  von  10 R u ten  
B re ite  w ar re ich lich  vorhanden. F ü r die Siedelung ve rlang te  er als 
L 'n te rnehm er das R echt zur E rr ic h tu n g  eines B ra u - und  Brennhauses, 
den K ru g ve rla g  fü r  ein auch fü r  Reisende e ingerichtetes Gasthaus 
und die V e rle ihung  des M arktrechtes. D ann m üßte den Bewohnern 
aber noch das P riv ile g iu m  b e w illig t werden, aus dem nahen Polen 
b illiges Getreide zo llfre i zur E rn ä h ru n g  beziehen zu dürfen. Selbst
ve rs tä n d lich  w ar freies B au- und  B rennho lz  aus den um liegenden 
großen W aldungen, eine d re ijä h rig e  B e fre iung  von  a llen  kön ig lichen  
Abgaben —  m it  Ausnahm e der Accise- und  K a n to n fre ih e it —  fü r  die 
Zuw andernden und  ih re  N achkom m en.

Diesen P lan  re ich te  Sasse am  21. N ov. 1786 be im  General- 
D ire k to r iu m  zur P rü fung  ein m it der H o ffnung , E rh ö ru n g  zu finden  
im  Interesse der Com m erzien des I.andes und  zu seinem eigenen W öhle 
als S täd teg ründe r.

Da er die Lage seiner neuen K o lon ie  n ic h t ve rra ten  h a tte , e rg ing  
an ih n  eine R ückfrage darüber m it  anderen E rkund igungen . Aus 
seiner A n tw o r t  vom  13. Dez. ergab sich, daß er bei der le tz ten  Reise 
in  dem S tädtchen B a rtsch in  m it  dem d o rtigen  M ag is tra te  die Ange
legenhe it genau durchgesprochen habe, man wäre bege iste rt gewesen 
und  w ürde  das Ganze au f A n frage  bestä tigen, neben der S ta d t eine 
neue T uchm achers tad t au fb lühen  zu sehen.

Das G e n e ra l-D ire k to riu m  fo rd e rte  nun  die zuständige D om änen
kam m er in  B rom berg  zu einem G utach ten  darüber au f. Dieses f ie l 
aber n ic h t so günstig  fü r  Sasse aus: die S tad t gehöre einem  adligen 
G ru n d h e rrn  von  L o ch o tzk i, m it dem erst ve rhande lt werden müsse, 
es w ohnten d o rt schon 20 Tuchm acher, die eine eigene W a lkm üh le  
besäßen und sich n u r kü m m e rlich  nährten . E ine  neue S tad t wäre 
in  diesem G ebiet, wo sovie l Zw ergstäd tchen kü m m e rlich  ih r  Dasein 
fr is te te n , w enig am  P latze. W enn dergleichen „ausschw eifenden, k o s t
baren Vorschläge h ie r E ingang  fänden “  w ürden  nu r noch m ehr lie d e r
liche  Tuchm acher herbeigezogen werden, die sich n u r durch  V o r
schüsse von den kön ig l. Kassen e rha lten  könn ten , dann aber^ um  
N iederschlagung dieser Gelder e inkam en oder bei N ach t und Nebel 
o f t  u n te r Zurücklassung der F a m ilie  über „d ie  grüne G renze" nach

18*
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Polen w ieder entw ichen, üb rigens  hä tte  d ie ' Kam m er zu dergleichen 
E xpe rim en ten  keine Fonds. Gegen die Ansetzung von einzelnen tü ch 
tig e n  Tuchm achern sei n ich ts  einzuwenden ; denen w ürden die üblichen 
K o lon istenbenefiz ien  b e w illig t werden können, aber solch Plan zur 
N eugründung  einer S tad t müsse entschieden abgelehnt werden.

In  diesem Sinne wurde dann auch Sasse am 25. Febr. „beschieden1“ !

A. K  o e r  t  h , B e r lin .

Vorschläge

zur Verbesserung der Bauern in  Südpreussen
Der ungenanrtte Verfasser eines Beitrages zu der V ere insze itschrift 

der südpreußischen ökonom ischen Gesellschaft legte seinen Berufs
genossen seine Gedanken über die trau rige  Page der von der G rund 
he rrscha ft abhängigen Bauern „z u r  B eherz igung“ vo r und machte 
zur Besserung seine, an Förderung  der G lückse ligke it durch  „ A u f 
k lä ru n g “ des Verstandes o p tim is tisch  glaubend, p raktischen Vor- 

■ schlage.

Das H aup tübe l sah er da rin , daß zahlreiche bäuerlichen W ir te  
nu r au f gegenseitige K ünd igung  ih re  Stelle inneha tten , was fü r  beide 
Teile  nach te ilig  war. Der G rundbesitzer müßte eine jede dieser bäuer
lichen N ahrungen vo r a llem  bau lich  ins tand  ha lten  und sie m it In 
ven ta r versehen, was sehr kostsp ie lig  wurde, da der daraufgesetzte 
Bauer ke inerle i Interssse fü r  die K onservierung dieser ih m  n ich t ge
hörenden Sachen besaß. B is zum Hofzaune herab m ußte ih m  ja alles 
in  O rdnung gehalten werden. Fehlte  es im  W in te r an B ro tko rn , so 
erschienen diese Laßbauern  m it dem Getreidesack au f dem Gutshofe, 
ebenso bei der E rn te , besonders der Sommerung. Piel ihnen ein Haus
tie r, so m ußte der G rundherr es w ieder beschaffen, w e il er durch die 
Spanndienste der Bauern fü r  seine Felder darau f sehen m ußte, daß 
die Zugtiere  wenigstens da waren.

Der V ertrag  war au f gewisse Z e it abgeschlossen, wurde aber von 
beiden Seiten o ft  vo rhe r gebrochen. Der Bauer, der dazu Lust ha tte , 
nahm  es m it der Beste llung der Äcker n ich t mehr ernst, die Sommerung 
m ußte dann der N achfo lger schon bestellen, der an ih r auch wenig 
Freude h a tte  bei dem düngerlosen Boden und sich ba ld  nach einer 
anderen Stelle umsah.

N a tü r lic h  wies der Verfasser und R eform er au f v ie le deutsche 
Bauern und H o lländer h in , die h ie r als B esitzer w ohnten und deren 
w irts ch a ftlich e  Lage darum  bedeutend besser war. E r  versucht den 
G rundherren  die Vorzüge der Befre iung ih re r Bauern k larzum achen. 
D ie Anlage von K a p ita lie n  fü r  Vergrößerung des eigenen lebenden 
und to ten  In ve n ta rs  w ürde sich m it den Jahren g u t verzinsen. Die 
neuen Besitzer m üßten dann mehr selbst sorgen und F o rts c h r itte  in 
der Bearbe itung machen, wobei die gu tsherrliche  W irts c h a ft ihnen 
ein V o rb ild  sein w ürde. Sie könn ten  durch  „A u s lo b u n g " von k le inen 
P räm ien angespornt werden. Sie w ürden dann auch besseren Gebrauch 
von der v ie len fre ien  Ze it machen, die ihnen besonders der W in te r 
lasse, wo der H o fd iens t ja  nur gering war. Das Spinnen von W olle
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und Flachs durch die Frauen und größeren K in d e r müsse ge fö rdert 
werden, wenn m öglich durch E in r ic h tu n g  einer besonderen Sp inn
stube durch den G rundherrn , wozu auch das H e izm ate ria l und die 
Beleuchtung von ihm  zu s tifte n  sei. Dieser S p inndienst so llte  g le ich
sam P flic h ta rb e it werden fü r  bestim m te Stunden des Tages, besonders 
fü r  den N achm ittag  bis um  10 U h r abends, n a tü r lich  un te r A u fs ich t 
und K o n tro lle  der ■ Erschienenen. Der Jugend so llte  dabei zur A b 
wechslung einige Z e it zu gemeinsamen Spielen und U n te rha ltungen  
freigegeben werden. Dergleichen sei in  Ostpreußen schon e ingebürgert 
worden. D ie erwachsenen Mädchen sollten dann auch das Weben 
erlernen und p rak tisch  ausüben. Bei Vernachlässigung oder W eigerung 
könne der Trauschein selbst fü r  im m er entzogen w erden! D ie G uts
besitzerin  und die erwachsenen Töch te r h ä tten  h ie r ein dankbares 
B etätigungsfe ld , wo ih r  Beispiel am meisten w irk e ! „W e lchen  Edlen 
könnte  eine solche Bem ühung zur East fa llen? Die spätere N ach
kom m enschaft w ürde ih re  Schatten segnen!“

Wegen der Scharwerksdienste m ußte fas t jeder D ienstbauer 
fremdes Gesinde ha lten , was stets zu teuer kam. D er Lohn bestand 
aus barem Gelde und N a tu ra lien . O ft ha tten  die D ienstboten  das 
Recht, eigene Aussaat in  den Acker zu bringen, wobei sie sich n a tü r lich  
das beste Land  aussuchten und manchm al auch wohl nachts he im lich  
s tä rker besäten, als ausgemacht war. M it  den sonstigen N a tu ra lien , 
Le inw and und K le idungssto ffen , be trug  der Lohn  fü r  einen K nech t 
o ft, nach dem Roggenpreise berechnet, m it der „A usspe isung“ jä h r lic h  
100 T lr . Das sei aber fü r  eine solche W irts c h a ft n ich t au f die Dauer 
tragbar. Fs m üßten behörd liche Festsetzungen der Löhne vorge
nommen werden fü r  die ganze P rovinz, wobei die eigene Saat in  W eg
fa ll käme, d a m it die Knechte n ic h t d a m it ze itraubend o ft  von M a rk t 
zu M a rk t ziehen, w eil sie ho fften , mehr zu erlösen, w o b e i. dann ein 
großer T e il der E innahm e d rau fg ing .

Dann müsse der G rundherr bei seinen Bauern darauf ha lten , die 
Schweinezucht zugunsten der V iehha ltung  einzuschränken, den \  e r
kau f von S troh zu un te rb inden , d a m it mehr n a tü r lich e r D ünger e r
zeugt- w ü rd .’ . Zum  F u tte r fü r  das H ornv ieh  e m p fieh lt er den s tärkeren 
Anbau von G rü n fu tte rk rä u te rn , vo r a llem  des Klees, aber auch von 
Gemenge von H a fe r und W icken, wo der Boden fü r den anspruch
volleren Klee zu schlecht wäre. Die B rachfe lder könn ten  mehr aus
genü tz t werden fü r  K a rto ffe ln , K oh l und Rüben als F 'u tte rm itte l.

In teressant sind seine Gründe gegen das A bha lten  der M ä rk te  
an den Sonntagen in  den S tädten, w odurch dieser Tag des H e rrn  seine 
Aufgabe vo lls tä n d ig  verlie re . Es w ürde m it  einem \  ie rte l zur S tad t 
gefahren, während man an einem W ochentage es sich überlegen würde, 
da die A rb e it d rä n g t! W enn der V e rkau f gelungen, muß n a tü r lich  
„L e i th a u f“ ge trunken werden, wobei sich gute B ekannte e in finden, 
so daß es zum Gelage ko m m t und ein T e il des Geldes verschw indet. 
Der Rest w ird  dann in  a lle rle i Tand  des Jahrm arktes ausgegeben, 
m it dem beladen man dann wohl etwas in  dje K irch e  sieht, aber n u tz 
los m it schwerem Kopfe d a m it h e im fä h rt. Der E rfo lg  solcher W ir t 
schaftsweise is t dann, daß in  den meisten F am ilien  so um  P fingsten  
herum  große N o t herrscht, so daß a lle rle i grüne K rä u te r die täg liche 
N ahrung bei Mangel an B ro t und F leisch b ilden müssen, der K ö rpe r 
u n te re rn ä h rt b le ib t und sich so m ancherle i K ra n kh e ite n  en tw icke ln  
können. Der Verf. fü h r t  da rau f m it die V e rb re itu n g  des W eichsel
zopfes h ie r zurück, der aber wohl mehr in  der herrschenden U nsauber
k e it seine Ursache fand und m it ih r  dann auch verschw and.

D er zum  E igen tüm er einer Scholle erhobene Scharwerksbauer 
w ürde aber m it größerer L u s t und V e ran tw o rtung  schaffen zum  W oh l
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des ganzen Landes, wenn er vo r a llem  in  seinem G rundherrn  ein gutes 
V o rb ild  finden  würde. D ie lebende G eneration sei unse lbständ ig : 
d ie  Menschen sind noch n ic h t „M enschen, sondern Maschinen, welche 
n u r bloß durch  solche frem de E in flüsse in  Bewegung gesetzt und e r
h a lte n  w e rd e n !“

A . K o e r t h ,  B e rlin .

Neum ärkische Kolon isten im  Bachorzebruch 1790.
Nach jahre langen Entw ässerungsarbe iten im  Sinne des a lte rnden  

Goetheschen Faust w ar das Bachorzebruch gegen 1788 so w e it, daß 
m an daran  gehen konn te , zu verlangen, der A m tm a n n  vom  K ru sch w itz  
G o ttlie b  F rie d rich  B e r n d o r f ,  der nach der E rtra g se rm itte lu n g  des 
B rom berger K am m erra tes von  G r a b o w s k i  den größ ten T e il da
von  fü r  10 Jahre in  P ach t genommen ha tte , die in  dem K o n tra k t, 
auch von seiner E hefrau  Justine, geborene B  o h a r  s k  a, u n te r Assistenz 
eines K a r l L u d w ig  W ilh e lm  B e r n d o r f  und  des Justizam tm annes 
M e l  z e r  unterschrieben, geste llte  Bedingung, 16 H u fe n  dieses N eu
landes m it ausw ärtigen K o lo n is te n  zu besetzen. Vorgesehen waren u r 
sp rüng lich  8 F am ilien , m an h o ffte  aber au f 12. N ach 6— 8 F re ij^ ih ren  
so llte  p ro  H u fe  8 T lr . K anon  an die Amtskasse gegeben werden, dazu 
m ußten in  der E rn te  wegen A rbe ite rm ange l bei den A m tsvo rw erken  
h ie r noch von jeder S te lle  12 H anddiensttage  ge le istet werden. Jeder 
W ir t  ha tte  selbst aufzubauen, wozu 50 T lr .  Bauzuschuß b e w illig t 
w e rden  konnten.

D urch  V e rö ffen tlichungen  in  der Spener-H auder Ze itung  in  B e rlin  
und  dann auch noch in  dem M arienw erder In te llig e n z b la tt waren 
L iebhaber au f die Gelegenheit zur Ansetzung aufm erksam  gemacht 
w orden, ähn lich  w ie es in  F rie d rich sh o rs t bei W irs itz  m it E rfo lg  ge
schehen w ar.

Im  M ärz 1789 m ußte fre il ic h  nach B e rlin  gemeldet werden, M e l
dungen w ären noch n ic h t eingegangen, d a fü r die Rechnungen der 
beiden Ze itungen : es hande lte  sich um  etwas m ehr als 6 T lr . ,  die aus 
der Kriegskasse T it .  X V I I  +  I I I  genommen werden so llten, woraus 
ku rz  vo rh e r u. a. —  80 E xem pla re  fü r  e in  H e ft :  R e ttu n g  u n g lück 
lich e r Personen und 12 Ins tru k tio n ssa m m lu n g e n  bezah lt w orden waren, 
es b lieben nach Begle ichung beider Ze itungsrechnungen noch über 
200 T lr .  zur V e rfügung  bei ähn lichen F o n de rm itte lungsnö ten  üb rig .

D er zuständige L a n d ra t von O p p e l  ju n . m ußte da rum  100 T lr .  
B aube ih ilfe  ausgelobigen, w ovon 75 gleich zur A uszahlung kom m en 
so llten , der Rest bei A bnahm e der Gebäude durch  den behörd lichen  
Baubed ien ten. Es feh lte  auch w oh l noch an Abzugsgräben in  dem 
Gebiete. D er T e ich inspek to r D o rns te in  bereiste es dann und  s te llte  
fest, der Boden sei h ie r und  da noch n ic h t so r ic h t ig  fest, sondern 
bewege sich ab und zu, die vorhandenen und  zum  T e il noch bewach
senen „P ü lte n “  m üßten von E ntrepreneurs e rs t bese itig t werden, einige 
Gräben feh lten  auch noch. E in  Te ichgräber K  u h r  h a tte  dergleichen 
w ohl übernom m en, m e rk te  aber, daß er sich be im  „M in u s te rm in e “ 
übernom m en ha tte , und  w o llte  vom  V ertrage  zu rü ck tre te n , dann kam  
es aber doch zu einem  V erg le ich , so daß das G ebiet le id lic h  in  O rd 
nung w ar, als e inige K o lon is ten  als K undscha fte r aus der N eum ark  
im  F rü h ja h r erschienen. B e i den V orve rhand lungen  w o llte n  sie aber 
von  H andd ienste  n ich ts  wissen, der dann auch „nachgelassen“ w urde, 
dann begehrten sie die vo lle  B aube ih ilfe  „ a u f  einem B re t t “ nach Be
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g in n  des Bauens und  versprachen, zu T r in ita t is  1799 8 S te llen zu 
übernehm en, ein E inkau fs - oder E rbstandsge ld  zu erlegen, lehnten sie 
ab, w eil sie das m itgebrachte  Verm ögen zum A ufbau  b rauchten. Nach 
des K ön igs W ille n  w o llte n  sie die Wege hübsch m it  Bäum en be
pflanzen, sich dem G etränke- und  M ahlzw ang un te rw erfen , zu den 
am tlich e n  W olfs jagden „ ih re n  Mann s te lle n " und die nachbarlichen 
Gemeinde-, K irch e n - und Schullasten „ m it  gle icher Schu lte r tra g e n “ . 
Das b e k rä ftig te n  durch  ih re  K reuze M ichael B i e s e n t h a l ,  C h ris tia n  
H o h e n s c  e, M ichael R e i n i c k e ,  Johann F r e y t a g ,  Johann und 
B a lthaser F  1 u t  h (F la th  ?), M ichael M  i  e 1 i t  z und  W ilh e lm  S t a n 
g e  n g o u 1 d.

D er T e ich inspekto r D o r n s t e i n ,  der unterdessen zum  d r it te n  
Landesbaum eister aufgestiegen w ar, und in  Inow raz law  w ohnte, h a tte  
die einzelnen W irtsch a fte n  genau zuge te ilt, m ög lichst in  zusammen
hängenden S tücken. N u r B iesentha l bekam  jenseits des Weges nach 
R adzie jew o 41, J. F lu th  22, M ie litz  58 M orgen, ebensoviel h a r t an 
der Grenze nach S ko tn jck i S tangengould.

Im  Jahre 1794 begannen die Verhand lungen fü r  die E rbve rsch re i- 
bungön, dabei m achten die erschienen V e rtre te r manche E inw endungen 
gegen das P ro je k t, das zur K o n firm ie ru n g  nach B e rlin  gehen sollte . 
A n  B iesenthals Stelle w ar ein M a r tin  P i  e p k  e ge tre ten , die W itw e  
des verstorbenen Hohensee, Anna Rosina, geb. Lange, v e r t ra t  ein 
Jakob M a n c h .  Nach der A usste llung des gemeinsamen Dokum entes 
k a m  die K ostenrechnung d a fü r, die n a tü r lic h  m it gleichen S chu lte rn  
auch getragen werden m uß te : 26 T lr .  16 G r. K anz le igebühren und  
8 T lr .  fü r  das heim ische Jus tizam t. Es w ar e in  re ch t ungünstiger 
M om en t: die U nruhen  der In s u rre k tio n  waren noch n ic h t überstanden, 
d ie  K o lon is ten  h a tte n  durch  V e rka u f von  H eu die H aup te innahm en, 
w e il das im m er noch re ch t „u n ru h ig e  und quebb ich te “ A cke rland  
noch n ich t v ie l tragen  w o llte  m it den „P ü lte n " ,  die sich im m er w ieder 
erhoben. Das meiste Heu h a tte n  die A u fständ ischen an sich genommen. 
D a rum  re is ten  5 K o lo n is te n  im  Dezember 1794 zur K am m er und 
gaben d o rt zu P ro to ko ll, die ve rlang ten  Gebühren könn ten  sie n ic h t 
e n tr ich te n , ohne sich vo lls tä n d ig  zu ru in ie ren . Sie d roh ten , ih ren  
S te llen zu entsagen und  das Ih r ig e  lieber m it  dem R ücken anzusehen. 
D ie  K am m er h a tte  ein E insehen und s te llte  anheim , den B e trag  bis 
nach der nächsten E rn te  zu stunden, was auch in  B e rlin  B illig u n g
fand.

A ber als nach der E rn te  das Geld e ingefo rdert w urde, u n te r A n 
d rohung  der E xe ku tio n  durch  den A m tsausreu te r P o g o r z e l s k i ,  
b lieb  das erfo lg los. D er Beam te w ar w ohl zum  Auspfänden ange- 
zogen, gab aber dann dem Jus tizam tm ann  zu Papier er habe n ich ts  
P fandbares in  den d ü rftig e n  K o lon istenhäusern  gefunden, so daU die 
von  B rom berg  vorgeschlagene N iederschlagung dieser schu ld  „ v o r  
der H a n d “  von B e rlin  genehm igt werden mußte.

D ie  F re ijah re  gingen m it 1796 zu Ende, ln  P ru tz k i erschienen 
4 K o lon is ten  vo r einem K a m m e rve rtre te r, der d o rt au f einer erei- 
sung w e ilte , und baten um weitere zwei h rebahre, da die W iesen i ocl 
im m er nur sehr saures Gras lie fe rten , was der neue A m tm ann  C o l  b  e 
aus eigenen E rfahrungen  a u f den Wiesen, die sein \o rg a n g e r K e r n  
d o r f  e ins t übernom m en ha tte , wo es m it der e ingerich te ten  Kuhe- 
r e i “ m it  90 M ilchkühen  auch des schlechten Grases wegen n ic h t rech t 
gehen w o llte  D er M in is te r von  W erder ha tte  vo rhe r die Gegend be
re is t und sich überzeugt, daß die „M e lio ra tio n  noch manches zu 
wünschen ü b rig  lasse. D a rum  gab es fü r  die K o lon is ten  wenigstens

1 F re ija h r . A : K o e r t h ,  B e rlin .
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Die Posener Regierung über 

d ie  A usführung des Judenreglements vom  1. 6, 1833
Von M a n f r  e d L a u b e r  t.

Ü ber die A usfüh rung  der end lich die unsicheren gesetzlichen 
Zustände h in s ich tlich  des Posener Judenwesens beendenden Ver
ordnung  vom  1. 6. 1833 berich te te  der R egierungsvizepräsident Leo dem 
M in is te r des Inneren v. Rochow im  Jahresverw a ltungsberich t fü r  1834 
v. 1. 7. 1835:

Die In s tru k t io n  des O berpräsidenten zur Vollz iehung des Gesetzes 
erschien am 14. I. 1834 (ged ruckt A m ts b la tt 1834 N r. 4, auch bei 
M. G. K le tk e : O rgan isa tion  des Juden-Wesens im  G roßhzgt. losen. 
B in . 1843. 11 ff.). Zuerst w urden die K orpora tionsverbände  geo
graphisch und in d iv id u e ll k o n s titu ie rt, so daß es von nun ab keinen 
Juden mehr gab, der n ic h t zu einer bestim m ten K o rp o ra tio n  und 

einem bestim m ten P o lize ibez irk  gehörte. Z. Z. der Aufnahm e dieser 
ersten O rgan isa tion  waren im  D epartem ent vo rhanden: 75 israe litische  
K o rpo ra tionen  m it 1 1 298 selbständigen groß jährigen und 7 133 s tim m 
berechtig ten K o rp o ra tio n sm itg lie d e rn , 8021 Frauen und 26 648 K indern  
1038 Gewerbsgehilfén, 1805 D ienstboten und 48 840 Seelen. H iernach 
wurden alle m ännlichen, vo lljä h rig e n , unbescholtenen Juden die e n t
weder ein G rundstück  besaßen oder ein Gewerbe se lbständig betrieben 
oder außerdem se lbständig und ohne frem de H ilfe  sich ernährten 
d h alle gesetzlich s tim m berech tig ten , korporationsw eise versam m elt 
und e rw äh lten  die Repräsentanten der K o rp o ra tio n  und deren S te ll
ve rtre te r, nach deren B estätigung und In s ta lla tio n  diese alsdann ih re r
seits d ie ’ W ah l der V erw altungsbeam ten und ih re r S te llve rtre te r be
w irk te n . Zu den 75 K o rp o ra tio n e n  waren hiernach 75 Vorsteher m it 
63 S te llve rtre te rn , 623 R epräsentanten (414) und 169 Beistände (74) 
e rw ä h lt worden und von der Regierung bes tä tig t. D ie h insetzung 
der Repräsentanten geschah in  a llen K o rpo ra tionen  m it großen Feier
lich ke ite n , w o m it die fo rm e lle  O rgan isa tion  beendet war. H ierauf 
wurde behufs der m ate rie llen  O rgan isa tion  von der Regierung er
lassen:

1. e in  G e s c h ä f ts re g u la t iv  fü r  d ie  R e p rä s e n ta n te n v e rs a m m lu n g  V
1. 7. 1834;

2. desgl. fü r  die V erw a ltungsbeam ten v. 1. 7. 1834;
3. e in Schema zum K o rp o ra tio n s s ta tu t;
4. ein R egu la tiv  fü r  die Kassenführung der K o rp o ra tio n e n  v.

1. 9. 1834;
5. desgl. fü r  die Füh rung  der Personenstandsregister v. 28. 10. 1834;
6. e in Schema zur Behandlung des Korporationsschuldenwesens.

D ie  I I .  A b te ilu n g  b e tre ib t g le ichze itig  die R egulierung des E le 
m entar Schulwesens, und die Fürsorge, daß die heranwachsenden Israe
lite n  säm tlich  einen e rlaub ten  Erw erbszweig ergre ifen, is t den O rts- 
polize ibehörden übertragen worden.

E n d lich  wurde auch noch der, sehr schwierige T e il dieser O rgan i
sation, die Festste llung der bürgerlichen V erhä ltn isse der Juden, aus- 
ue führt. D ie Kennzeichen zur Q u a lifik a tio n  der N a tu ra lisa tio n  s ind 
weder im  Gesetz, noch in  der In s tru k t io n  vo lls tä n d ig  und unzw eideutig  
angegeben. Es m ußten daher allgem eine A nha ltspunk te , Unbe
scho ltenhe it des Lebenswandels, K enn tn is  der d t. Sprache und S ch ritt,
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Annahm e eines bestim m ten Fam iliennam ens und nach Analog ie  der 
re v id ie rte n  S tld te o rd n u n g  ein M in im u m  von 200 r. jä h r lic h e n  m u t
maßlichen E inkom m ens aus G rund- oder K ap ita lve rm ögen  oder e 
erlaub ten  stehenden Gewerbe fes tgeste llt werden.

U m  aber bei der Anwendung m öglichst selten zu irren , w urden
in  jedem K o rp o ra tio n sh a u p to rt eigene N aturahsationskom m issioner 
aus ̂  dem L a n d ra t, der O rtspo lize ibehörde und den israe litischen \e r -  
w altungsbeam ten gebildet, die dem nächst die nam entlichen \e iz e ic h - 
S e  d i r  a) zu na tura lis ierenden, b) m it  D u ld u n g sze rtif ika tio n  zu v e r
sehenden, c) wegen mangelnder legaler R ezeption aus dem Lande zu 
verweisenden Israe liten  a n fe rtig ten  und zur Entscheidung der 
eierune e inre ichten. Obwohl nun  von deren Seite die Vorschläge zur 
N a tu ra lisa tion  sehr so rg fä ltig  gep rü ft und  der Zahl nach 
b e trä ch tlich  ve rm in d e rt wurden, e rle ich te rte  doch die tabeüariscne 
Behandlung des Gegenstandes diese w e itläu fige  und mühsame A rb e it 
ganz besonders. D ie Resultate ergaben, daß im  vorigen  Jahr 7794 
D u ld u n g sze rtif ika te  und 3799 N a tu ra lisa tionspa ten te  ausge fe rtig t und 
3 n ic h t rez ip ie rte  Juden ausgewiesen w urden.

D ie In d u s tr ie  der hiesigen Juden b re ite t s ich über alle Zweige 
der m enschlichen T ä tig k e it aus, obgleich der H andel auch hic 
zugsweise betrieben w ird . Die Zahl der J " d®n '( \ 826 , 49 150
d. h. >/ir, der B evölkerung, war gegenüber dem Jahre 1831 m it 4. 15 >
etwas gesunken.

Ende d. j.  1835 war sie aber schon wieder auf 50 479 gestiegen, 
die der n ic h t na tu ra lis ie rte n  F am ilienvä te r ha tte  sich gegeii c s 
fah r auf 6 983 ve rm in d e rt, während die der n a tu ra lis ie rten  au ;
l t  der m it dem S taatsbürgerrech t bew idm eten Juden von 56 auf 
370 angewachsen war. Die le tz te , im m er steigende K  a \ h a t |;a^ o.  
sächlich dadurch ih r  P riv ileg  erw orben daß sie auci l,.’ ^  n w o llte  
v ihzen das R echt zu H andel und gewerblichem  Verkehr erlang 
ohne gerade ih r Posener Besitzrecht aufzugeben. , ,So weiß als
Ä r f e d e  ihm  von Seiten des Staats gewahrte 
sachlich zu seinem P riv a tv o rte ile  zu H andel und
striöse K onku rrenz  den m inder beweglichen■ chribU ic "  diesen 
Gewerbfleiß zu beein trächtigen Das; K o  legiu ¿ d ia la k te n
w ich tigen Gegenstand m it A u fm e rksam ke it (Nach u o c r]
XXVM . B. 15/6 i.  S ta a ts a rc h iv  zu lo s e n ) .

,,D ie Korporationsangelegenheiten wurck n ^  ^  ke iten  zwischen
F r fo lg  be trieben “ . H in  unc\  w ’ ed, f  , , V e rw a ltu n g s b e a m te n  die
den R epräsentantenversam m lungei Km -norationen nach te ilig  auf
R egulierung der Vermögensfragen ce ^ tte j n (Leo an Roch, im
und nö tig ten  zu außerordentlichen Z w angsm itte ln  ^
V erw a ltungsber. f. 1835 \ . 10. 7. - )•

Im  R e g . - B e z .  B r  o m  b e r  g w ur d^ eu n<4—-8?3 g e b ild e t !  denen
gezählt und 49 . Synagogenverbande je auf die B estätigung der
1835 ein 50. fo lg te . Sie wa.r ®" , ^ ^ ^ en die S ta tu ten  bei 35. Ende
S a tz u n g e n  o rg a n is ie r t ,  b e g u ta c h te t  E ta ts  a u s g e fe r t ig t  u n d  ge-
d . J. 1835 w a re n  b e i 28 a u c h  b e re its  3161 i .  J . 1834 fe s t
b i l l i g t .  S t im m fä h ig e  M ä n n e r  w a re n  3 |  8 Jleben 2221 D u ld u n g s 

g e s te l l t  u n d  1084 / 63t ^ t N a D ie a lZ a h l d «  s e lb s tä n d ig e n , g ro ß jä h r ig e n  
Z e r t i f ik a te n  a u s g e fe r t ig  . ( im m e d ia tz e i tu n g s b e r .  d . R e g ie ru n g  f.
M itg l ie d e r  b e lie f  s ic h  ^ ^ ^ ¿ ^ ^ F l o t t w e l l  5. 6. 1835 u . 23. 7. 
1835. R e g ie ru n g s p ra s . v. V M u m a n n
1836) .

*
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E ine unerw arte te  W irk u n g  ha tte  das Gesetz noch insofern, als 
die jüd ischen Gemeinden bestreb t waren, ih re  D a n kb a rke it fü r  die 
erwiesene W o h lta t zu bekunden und die Posener es in  F o rm  einer 
von  fast a llen H ausvätern  Unterzeichneten B it ts c h r if t  an den K ön ig  
ta t ,  w o rin  sie den W unsch ausdrückte, daß an Stelle des bisher ge
zahlten Rekrutengeldes ih ren  Söhnen die ehrenvolle V e rp flich tu n g  
a u fe rleg t werden möge, gleich den übrigen Landeskindern durch E in 
t r i t t  in  den Heeresdienst an der V e rte id igung  des Staates te ilzunehm en. 
D er kom m andierende General und F lo ttw e ll konnten nu r abw arten, 
ob es F rie d rich  W ilh e lm  gefallen w ürde, dieses Ansuchen zu e rfü llen  
(Im m ed ia tbe r. v. 2. 4. 1834 —  O berpräsid ia lakten  IX .  B. c. 1). Der M o
narch beließ es aber bei der E rla u b n is  zur fre iw illig e n  Meldung, und 
e rs t 1847 w urde  die allgemeine D ie n s tp flich t auch fü r  die jüdischen 
Bewohner der P rov inz verhängt.

H e in rich  G ra f Potockis E inbürgerung in  Preußen
Von M a n f r e d  L a u b e r t .

E in  Dogm a der poln ischen Propaganda zur R ech tfe rtigung  a lle r 
gegen das D eutsch tum  verhängten H ä rte n  is t die B eru fung  auf die 
frü h e r angeblich von der preußischen R egierung betriebene rü cks ich ts 
lose A usro ttungsp rax is  a lle r polnischen Lebenselemente, und diese 
P o lit ik  soll sich vo r a llem  in  dem Posener Oberpräsidenten E duard  
F lo t tw e ll (1830.— 1841) v e rk ö rp e rt haben. W ie  unzu tre ffend  eine 
solche Färbung  der Ereignisse is t, w ie rü cks ich tsvo ll und  geradezu 
fö rde rnd  dieser M ann im  Sinne der H a ltu n g  seines K ön igs polnische 
W ünsche behandelt h a t, wo er n ic h t au f verbissene Irre d e n ta , sondern 
a u f einigerm aßen loyale Gesinnung stieß, zeigt das Schicksal des 
G ra fen  Po.tocki.

E r  h a tte  am 31. 7. 1833 die ä lteste  Toch te r Helene des Fürsten  
A n to n  Su lkow ski geheira te t, und  im  Sommer 1834 b a t sein Schwieger
va te r, ih m  die N iederlassung in  den preußischen S taaten zu gestatteri. 
Nach einem Schreiben des russischen K o lleg ienra ts  H ilfe rd in g  an den 
G enera lkonsul N iede rs te tte r in  W arschau v. 13. 8. h a tte  der G raf 
aber als U n te ro ffiz ie r und  später als L e u tn a n t in  der Aufstandsarm ee 
ged ient, so daß seine D om iz ilie ru n g  nu r m it kg l. Genehm igung s ta t t
h a ft war. H ie rü b e r e rba t der In n e n m in is te r v. Rochow zunächst F lo t t-  
wells G utachten (Verf. 22. 9.). Gerade damals w ar der G ra f nach 
Posen gekommen, um  vom  Oberpräsidenten persönlich einen Paß 
nach Genf oder, wenn dessen A usfe rtigung  außerhalb seiner Befugnisse 
stand, ein Em pfehlungsschreiben an den M in is te r zu e rb itte n , wobei 
sich sein Schw iegervater unbed ing t d a fü r ve rbü rg te , daß der a lle in ige 
Zw eck der Reise die A bho lung  seines B ruders w ar, der sich schon vor 
der R evo lu tio n  zur V o llendung  seiner S tud ien in  der Schweiz aufge
h a lte n  ha tte , je tz t aber m it  20 Jahren den allgem einen Verordnungen 
genügen und  darum  unve rzüg lich  nach Polen zurückkehren m ußte, 
wobei H e in rich  au f W unsch der E lte rn  zuvor seine finanz ie llen  A n 
gelegenheiten ordnen sollte . F lo ttw e ll ersuchte nun ta tsäch lich  die 
Posener Regierung um  A usste llung der L e g itim a tio n  (Sulk. an F lo ttw . 
10. 9 .; F lo ttw . an d. Reg. 11. 9.).



Kurze Beiträge 283

D ie  H a ltu n g  des Oberpräsidenten war durch die R ücks ich t be
s tim m t worden, daß des G rafen B etragen se it seinem A u fe n th a lt in  
Reisen, wo er ih n  persönlich kennen ge lern t ha tte , sowie die V e rb in 
dungen, in  die er m it  der fü rs tlich e n  F am ilie  getreten war, den V e r
dach t en tfe rn ten , daß er seine Ü bersiedlung m ißbrauchen werde. D ie 
B e fü rw o rtu n g  von Sutkowskis W unsch beim  M onarchen erschien 
umso unbedenklicher, w eil P o tock i nach H ilfe rd in g s  Angabe in  keiner 
A r t  zu den besonders ko m p ro m ittie rte n  R evo lu tionste ilnehm ern  ge
hö rte , a lle  vorgeschriebenen F o rm a litä te n  nach W iederherste llung der 
Ruhe in  Polen e r fü ll t  ha tte  und der Am nestie te ilh a ft ig  geworden 
w ar (an Roch. 13. 12.).

F ü r F lo ttw e lls  Beziehungen zum fü rs tlich e n  Hause äußerst be
zeichnend is t der von dem G rafen nach dem Tode seines Schwieger
va te rs  ( f  13. 4. 1836) geschriebene B rie f v . 25. 6. 1836: Sie haben 
w ährend der Anwesenheit meiner Schwägerin Thaide Sulkowska in  
B e rlin  gegen sie ein so inniges Be ile id  über unseren unersetzlichen 
V e rlu s t zu erkennen gegeben und bei dieser Gelegenheit sich über 
meine persönlichen Verhä ltn isse  so te ilnehm end ausgesprochen, daß 
ich , meinen D ank vorausschickend, n ic h t um h in  kann, Ihnen  m itz u 
te ilen , wie ich  m ich, da dem fü rs tlich e n  Hause ke in  männliches F a
m ilie n m itg lie d  m ehr zur Seite steht, ve ran laß t gesehen habe, am 22. 6. 
den K ö n ig  aberm als um  die A ufnahm e in  den preußischen U n te r
tanenverband  zu b itte n , Ich  habe hierzu umsom ehr den M u t gehabt, als 
der M onarch schon meinem Schwiegervater die kü n ftig e  Gewährung 
zugesichert ha t.

Ü ber dieses Gesuch e rfo rde rte  das Ju s tizm in is te riu m  das G u t
achten F lo ttw e lls  und des höchsten Justizbeam ten der P rov inz , des 
O berappella tionsgerich tspräsidenten F rhn . v. F rankenberg-Ludw igs- 
d o rf, der —  w iederum  sehr cha rak te ris tisch  —  m it der V o rm undscha ft 
über die Sulkow skischen K in d e r b e tra u t war. Dieses V e rh ä ltn is  mußte 
se lbstve rs tänd lich  außer' E in flu ß  bleiben, wenn auch die Gründe zu 
berücks ich tigen  waren, die der F am ilie  die E rfü llu n g  von Potockis 
A n liegen  wünschensw ert m achten (V erf. 30. 7.).

A m  4. 11. berich te ten  beide Präsidenten dem Ju s tizm in is te r 
M üh le r aus füh rlich . Der G ra f ha tte  sich besonders au f seine agna- 
tischen V erhä ltn isse bei der fü rs tlich e n  O rd in a tio n  berufen und der 
K ö n ig  h ie rüber Aufschluß ve rla n g t, der m it R ücks ich t au f den späteren 
H e im fa ll des Besitzes an den F iskus n ic h t ohne Interesse is t.

F rankenbergs vo rm undscha ftliche  B in d u n g  konnte  ih n  n ich t 
veranlassen, um  H aaresbre ite  von seiner am tlichen  P flic h t abzu
weichen, die ä lte r und höher w ar und der daher sein vo rm u n d scha ft
liches Interesse un te rgeordne t werden mußte. M it  der O rd in a tio n  
und ih ren  agnatischen V erhä ltn issen  war er sehr genau bekannt.

F ü rs t A n to n  h a tte  einen m inorennen Sohn und  4 Töchter h in te r 
lassen. M it  ersterem  erloschen, sofern er ohne Leibeserben s tarb , die 
O rd ina tsnach fo lger ersten Rechts, w ie sie A r t.  2 der S tiftungsu rkunde  
v . 16. 1. 1783 bezeichnete. Dann kamen die N achfo lger zweiten Rechts 
zu r Succession, die im  näm lichen A r t ik e l angegeben waren. Bedingung 
der Nachfolge w ar, daß Jeder A n w ä rte r ze itig  seinen B e it r i t t  zur O rd i 
n a tio n  in  einer besonderen U rkunde  e rk lä r t ha tte . Nach den in  Reisen 
vorhandenen N ach rich ten  waren die F a m ilie n m itg lie d e r des A lex. 
Szembek und  des F ü rs ten  Sapieha vers to rben  und es w ürden  A lex. 
G ra f P o to ck i und  seine m änn lichen N achkom m en (sub N r. I I I .  a u f
ge füh rt) zur Nachfo lge gelangen. G ra f A lexander w ar längst to t ;  sein 
Sohn M ichael, Senatorwoiwode des Kön igre ichs Polen zu K on iecpo l
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u n w e it K rakau  war n ic h t beigetreten und deshalb als ausgeschlossen 
zu be trachten. Dagegen leb ten  von ih m  die 4 Söhne I homas, H e in rich  
W tadys iaw  und Stephan. Thom as ha tte  seinen B e it r i t t  gleich nach 
e rlang te r M ü n d ig ke it e rk lä r t, H e in rich  erst 8— 9 Monate h in te rhe r. 
D ann h a tte  Thom as seine Rechte an H e in rich  abgetre ten ; da er aber 
selbst zwei Söhne besaß, beschränkte sich die W irk u n g  dieser Zession 
auf seine Lebensdauer. Außerdem  ha tte  er H e in rich  eine V o llm a ch t 
zur W ahrnehm ung seiner Gerechtsame bei der je tz igen R egulierung 
der O rd ina tionsve rhä ltn isse  e rte ilt, von der bereits Gebrauch gemacht 
w orden war, denn in A rt. X V I .  der S tiftu n g su rku n d e  w ar bes tim m t, 
daß alle  M al nach dem H inscheiden eines O rd ina ten  ein vo llständiges 
In ve n ta r des gesamten Vermögens m it Zuziehung der dre i nächsten 
A nverw andten  der E rb fo lge  in  der O rd in a tio n  aufgenommen und m it 
den ä lte ren  ln ve n ta rie n  verg lichen werden sollte. Je tz t wurde m it 
der Inven ta risa tion  des O rd inationsverm ögens vo rgeschritten  und 
Gi af H e in rich  mußte dabei sowohl in  V e rtre tu n g  seines ä lte ren  Bruders 
wie in  W ahrnehm ung seiner eigenen Gerechtsame zugezogen werden 
W urde  k ü n ft ig  angenommen, daß er seinen B e it r i t t  n ic h t fris tgem äß  
e rk lä r t  habe, so w ürde er als V ate r eines Sohnes dessen Rechte w ahr
zunehmen haben. E r w ar daher als ein w ahrer A gna t der O rd in a tio n  
zu betrachten. B is je tz t  war diese in  ke iner Beziehung beau fs ich tig t 
w orden. Der F re ihe rr h a tte  deshalb das Posener O berlandesgericht 
au fru fen  müssen, um seine A u fs ich tsrechte  und -p flich te n  w ahrzu
nehmen. Bei ih m  m ußten die Agnaten ih re  L e g itim a tio n  da rtu n . 
Die E rbfo lgerechte waren aber von A n ton  und seinen K in d e rn  als 
unzw e ife lha ft angenommen worden. Die Zuziehung O ral o tock is  
w urde indessen auch in  anderer Beziehung, z. B. bei der je tz t no tigen 
Schuldenaufnahm e, bei a llen D ispos itionen  über die Substanz, hei 
U m arbe itung  der O rd in a tio n su rku n d e  u. dgl. notw endig .

Frankenbergs G eschäftsverhä ltn is zur Sulkowskischen F am ilie  
h a tte  ihn auch in deren innere Angelegenheiten führen m ul insbesondere 
ihn  m it den po litischen  Gesinnungen der einzelnen M itg lie d e r bekannt 
machen müssen. E r konn te  daher bei G ra f H e in rich  p flich tm a  lg 
vers ichern , daß er ih n  „ f ü r  ganz unschädlich erachte . E r hatte  am 
A u fs tand  te ilgenom m en, weil er in  Polen wohnte. E ine große o i - 
liebe fü r  sein untergegangenes V a te rland  m ochte ihn  auch je tz t n o c i 
e rfü llen  A ber seit seiner Verm ählung und näheren \  e rb indung  m it 
dem Sulkowskischen Hause ha tte  sich seine S innesart wesentlich ge
ändert. E r ha tte  sich von a llen po litischen  Beziehungen, m denen er 
z Z der R e vo lu tion  gestanden haben mochte, b es tim m t losgesagt 
und lebte, w ie der F raus täd te r L a n d ra t bestä tig te  (Ber. v. 1. 9.), nur 
fü r seine F am ilie  und die W irts ch a ft. E rnste m ehrjährige  E rfah rung  
h a tte  sein U rte il ge re ift und ih n  nam entlich  das unruh ige  1 reiben 
seiner Lands leu te  in  seiner wahren G esta lt erkennen lassen. E r w ar ein 
großer Verehrer der preußischen R egierung und dem kg . Hause aus 
innere r Überzeugung tre u  ergeben. Diese A n s ich t te ilte  F lo ttw e  
und war ebenfalls der M einung, daß seinen A n trägen  je tz t entsprochen
werden könne. ,

A u f M ühlers M itte ilu n g , daß der G ra f bei der O rd in a tio n  wesent
lich  b e te ilig t, seine Zuziehung nam entlich  bei den angeführten Ope
ra tionen  unen tbeh rlich , seine Abwesenheit deshalb fü r die ham i ic 
sehr s tö rend sein w ürde, b e w illig te  F rie d rich  W ilh e lm  111. am 7. l oö l  
nunm ehr das nachgesuchte D o m iz il in  seinem Staate, w ovon Rochow 
auch dem schlesischen O berpräsidenten v. M ercke l am 10. 2. K enn tn is  
gali, da sich der G ra f dem Vernehmen nach in  dieser l ro v in z  anzu
kaufen beabsich tig te . ......................

ln  dem fü r  die dam alige Z e it v ie lle ich t n ic h t unzutreffenden, 
G lauben befangen, daß eine konserva tiv-m onarch ische M agnaten-



Kurze Beiträge 285

sch iebt eine dämpfende W irk u n g  auf die rom antische Verschw örer
ta k t ik  der poln ischen Szlachta werde ausüben können, also p o lit is d  
eher als Gewinn zu buchen war, haben a lle  Instanzen irn  vorliegenden 
b'all der S tä rkung  jener M agnatensch icht geradezu V orschub gelmste . 
U te spätere E n tw ick lu n g  erst hat gezeigt, daß diese besonders in  Ö ster
re ich  herrschende Anschauung, au f lange S ich t b e u rte ilt, v e rfe h lt war, 
da nach der D em okra tis ie rung  des Polentum s m  / "  fffe n tb c h e n  
Augenblicken die H o ch a ris to k ra tie  u n te r dem D ru ck  der o ffen tliche i 
M einung versagte oder e in fluß los w ar, ih re  Verfestigung also le tz ten  
Endes doch den deutschen M ächten zum  Schaden ausschlagen m ü d e  
(Nach Posener O berp räs id ia lak ten  IX .  B. d. 1. \>d. X  •)•

E in  französischer Einm ischungs- 

versuch in  den M o a b ite r  P o le n p ro z e ß  von 1846/7
. Von M a n f r e d  L a u t i e r t .

Der in  Preußen kam pflos u n te rd rü ck te  polnische A ufs tands
versuch von 1846 h a t aus S to ffm ange l zwar n ic h t das in te rn a tio n a le  
B ardentum , w ie die E rhebung von 1831, au f den P lan gerufen aber die 
ö ffe n tlich e  M einung des libera len  Europas bekundete n ic h t m inder 
le b h a ft ihre Te ilnahm e fü r die sarm atischen F re ihe itskäm pfe r. D ie 
1 ebenserinnerungen M alv idas von Meysenbug, der Briefwechsel ,Varn. 
hagens von Ense, Em m a Herweghs, F anny Lew alds, deren G atte  
als8V erte id iger fung ie rte , und zahlreiche sonstige lite ra rische  Denkm ale 
lie fe rn  h ie rfü r einen sprechenden Beweis. F ried rich  W ilh e lm  . w u i  
sogar m it v ie lfachen Gnadengesuchen be lästig t. F ü r^den  Koschm iner 
Dekan B ib row icz  legte G rä fin  K w ile cka , geb. G rä fin  la u ffk irc h e n , 
•uif die P ro te k tio n  der K ö n ig in  hoffend, ein gutes W o rt ein Der ehr- 
säm K aufm ann und Drechsler Schlechter in K ö ln  e rb a t  m it beneidens
w e rte r V ie lse it ig ke it am 12. Dez. 1847 eine Audienz wegen Begnachgun^ 
der Polen, E rlaß  der W einsteuer und Ausbau der ^erfassu g. 1 1 <- 
T-rM,, s in ib a ld i aeb. Casteras, w ahrte  durch eine B it te  aus de 
gegend von  London um restlose Am nestie die vo lle  In te rna  łona i 
de ra rtige r E inm ischungsversuche. F ü r M ierosław ski erhob im  De 
zember die W itw e  D avcü ts  ih re  S tim m e.

Am  in te re s s a n te s te n  is t  v o n  d e n  aus d e ”  ¿ u s U n d  e in ^ u fe n d e n  
E in g a b e n  .w o h l- eine so lch e  des d a m a ls  semer P ro fe s s u r  am G onege ^ t
France enthobenen Philosophen l in d , 1)lLScWcksal f r e i l te n 'ih m  eng 
(1 8 0 3 -18 7 5 ) und des 1850 vom  e l  ? t  (1798^1874). D a rin
befreundeten, H is to rike rs  J u e s - • Franzosen“ , man habe
behaupteten sie, die ve ru rte ilte n  n tte rsorache beschränkt und sie 
ih n e n ‘ die V e rte id igung  in  }!“ «  w a rfn  von den B it t 
h ä tten  die D o k trin e n , fü r  d i - 8 em pian„ en Bei der unver-
s te lle rn  sjddst m den 1 arism S o ll te  ihnen de? K ö n ig  die A n tw o rt 
fro renen  lo n a r t  aes ^ iia iü C  \  • .  p,,..;,. e rte ilen  lassen, und zwar

Ä Ä  sr s ä
S S S S S  nun i m  22 pr«uÓ i.chen G e .a n d ttn  ta Paris, F rlm .
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v. A rn im , m it  der dorn igen Aufgabe. In  seiner A n tw o r t v. 30. Dez. 
bem erkte dieser, da beide Professoren bekann tlich  „seh r ve ra lte te  
P rinz ip ien  haben“ , der eine t r a k t ie r t  Geschichte und M ora lph ilosoph ie , 
der andere Sprachen und L ite ra tu r  von Südeuropa, so is t es schw ierig, 
ihnen das Ir r tü m lic h e  ih re r Behauptungen k la r zu machen, indem  m an 
darauf gefaßt sein muß, daß sie eine solche B e rich tigung  „z u m  Gegen
stand ö ffe n tlich e r P o lem ik  und zur Zielscheibe ih re r deklam atorischen 
Sarkasmen machen, w o rin  es ihnen zu fo lgen keinesfalls ra tsam  sein 
m ö ch te ".

A rn im  glaubte daher, daß ein gänzliches Igno rie ren  des M ach
werks am ratsam sten und jeder E rw ide rung  vorzuziehen sei, umso 
mehr als aus dem F a k tu m  deu tlich  he rvorg ing , daß die beiden U rheber 
keine Rechtsgelehrten waren, fo lg lich  also keine ju r is tis c h  begründete 
W iderlegung verd ienten. Da jedoch vom  Monarchen eine Bescheidung 
befohlen w ar, ha tte  er sich bem üht, eine solche in  m ög lichst schonender 
und h ö flich e r F o rm  abzufassen, g laubte  den E n tw u rf aber seinem 
Chef vorlegen zu müssen. C anitz w ar m it dem In h a lt  durchaus ein
verstanden, der ih m  ganz geeignet erschien, eine weitere E xe m p li
f ik a tio n  au f die B it ts c h r if t  abzuschneiden (an A rn im  3. Jan. 1848). 
Das S ch rifts tü ck  besagte :

Sie haben am  7. Déz. dem K önige W ünsche zugunsten der ve r
u rte ilte n  Polen ausgedrückt. Nach den m ir e rte ilte n  Befehlen erlaube 
ich  m ir , ohne auf eine D iskussion über den Gegenstand Ihres Briefes 
einzugehen, nu r einige vo rnehm lich  in  die Augen springende Ir r tü m e r  
zu berich tigen. Sie scheinen zu glauben, daß F rankre ich  die Polen 
rek lam ie ren  könne, die d o rt erzogen sind und die do rtigen  Schulen 
besucht haben. Das is t ein doppe lte r I r r tu m , da e inm al die E rw erbung  
der E igenschaft als Franzosen anderen Bedingungen un te rw orfen  
is t und sodann, selbst wenn sie w irk lic h  Franzosen wären, sie n ich t 
m inder den Gesetzen und G erichten des Landes ve ra n tw o rtlic h  w ären, 
wo sie wegen d o rt ve rü b te r Verbrechen v e rh a fte t w orden sind, w ie 
im  gleichen F a ll Fremde in  F rankre ich . Es befinden sich auch russische 
U n te rtanen  u n te r den Angeklagten, denen das gleiche Schicksal be- 
r'e ite t w ird ; die Franzosen können daher keine Bevorzugung bean
spruchen. D ann machen Sie geltend, daß 1. die Rebellen n ic h t gegen 
Preußen k o n sp ir ie rt haben und 2. ihnen die Rechte zur V e rte id igung  
beschn itten  sind. Den 1. P u n k t w iderleg ten  ,,l ’ évidence lum ineuse 
de la  procédure et les aveux des accusés assez v ic to rieusem ent pour 
qu’ i l  n ’ y  a it  pasà s’ y  a rrê te r un in s ta n t" . H in s ic h tlic h  des 2. scheinen 
Sie keine K enn tn is  von den V erhand lungen genommen zu haben und 
n ic h t von einem Freunde der W a h rh e it u n te rr ic h te t zu sein, „p u isque  
i l  est no to ire  que tou te  fa c ilité  désirable a été accordée à la  défense 
par ra p p o r t à l ’ id io m e ". Auch der U m stand, daß die Schuldigen 
Schüler der französischen U n te rr ich tsa ns ta lte n  und insbesondere Ih re r 
selbst gewesen sind, sp rich t n ich t, w ie sie annehmen, zu ih rem  V o r
te il, sondern sie s ind deshalb nu r umso unentschu ldbarer, „ca r, au 
lieu  de su ivre  les principes sages et les doctrines converva trices a u x 
quels la  cha ire  u n ive rs ita ire  d o it ê tre  consacrée e t que sans doute Vous 
enseignez, ils  se sont écartés au p o in t de fom ente r la  révo lte  contre  
leu r souverain lé g itim e  et contre  les lo is  de leur pays". Ic h  bezweifele 
n ich t, daß Sie bei Ih re r  A u fg e k lä rth e it und W ahrhe its liebe  die R ic h tig 
k e it (justesse) m einer Bem erkungen anerkennen werden. —

Zu dem V o rfa ll is t  zunächst zu bem erken, daß in fo lge  vo rze itige r 
E ntdeckung  des Aufstandsplanes d ie französischen E m ig ra n te n  sich 
fas t durchweg durch  U m kehr zu re tte n  ve rm och t ha tten , also außer 
dem H albfranzosen v. M ierosław ski nu r sehr wenige A ngeschuld ig te
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eine In te rv e n tio n  herausfordern  konnten, w ie etwa v. W odpo i und  
v. Łączkow ski, von  denen le tz te re r aus Russisch-Polen s tam m te und 
überdies von  der A nklage entbunden w ar, ersterer nu r ein Jahr Festung 
e rh ie lt, obw ohl er als preußischer S o ldat 1830 desertie rt und nach 
W arschau geeilt, dann aber nach seiner R ückkehr aus F rankre ich  
bis au f eine vierw öchige A rres ts tra fe  begnad ig t w orden war.

W e ite r aber is t  die Episode überaus bezeichnend fü r  die geringe 
A ch tung , die das preußische K ö n ig tu m  in  Paris genoß, und fü r  den 
H ochm ut, m it dem die geistige E lite  des dam aligen F rankre ich  n ic h t 
bloß die po litische  Füh rung  des Polentum s, sondern die ganz Europas 
beanspruchte und  die von ih r  geprägten Lehren als unantastbares 
Dogm a fü r  a lle  s taa tlichen G erichte  be trachte te , auch wenn deren 
p rak tische  Anw endung auf Landesverra t h inauslie f. (Nach Rep. 89 
C X I I .  Polizeis. 75 Bd. I I I  u. A. A. I  Rep. IV . Polizeis. 222, Bd. IV  
im  Geh. S taa tsarch iv zu B e rlin ).

Eine Veteranenrettung im Kreis Schroda 1835.
Von M a n f r e d  L a u b e r t .

Der kom m andierende General v. G ro lm an und O berpräsident 
F lo ttw e ll benutzten  die ihnen 1833 auferlegte P flic h t zu zweim onatigen 
Im m ed ia tbe rich ten  am  28. 9. 1835, um  des K ön igs A u fm erksam ke it 
auf den Besitzer von M y s tk i (K r. Schroda) zu lenken, den ehemaligen 
S tabskap itän  im  R egim ent v. P irch , A l e x .  v.  B a l g e n .  E r war 
durch  w id rige  U m stände in  so bedrängte Lage geraten, daß er ohne 
frem de H ilfe  sogar den V e rlus t seines R itte rg u ts  be fürchten mußte. 
H aup tsäch lich  quä lte  ih n  eine durch die U n re d lich ke it seines Schwieger
sohns aus der Abho lzung des W aldes auf einem gepachteten Besitz 
entstandene R egreßforderung, so daß er schon im  F rü h ja h r 1834 m it 
negativem  E rfo lg  den M onarchen als verabschiedeter O ffiz ie r um  
nachträg liche Pensionsbew illigung gebeten hatte . E r gehörte zu den 
G utsbesitzern der P rov inz, d ie durch A n häng lichke it an K ön ig  und 
S taat sich auszeichneten und er b e tä tig te  diese Gesinnung bei jeder 
sich bietenden Gelegenheit. Zugleich w ar v. B. der einzige L a n d w ir t 
seines Kreises, der die im  G roßhzgt. noch seltene W echse lw irtschaft 
e inge füh rt und durch  den dabei erz ie lten höheren Gew inn es bisher 
noch m öglich  gem acht ha tte , seinen G läub igern  gerecht zu werden 
und  —  ein lehrreiches Beispiel fü r  die weniger sorg fä ltigen Nachbarn -  
bei Mühe und rastloser T ä tig k e it sich zu ha lten. N ic h t a lle in  h ie rin , 
sondern auch in  der r ich tig e n  Behandlung seiner lage löhne rfam ihen  
bei der vorschreitenden Ablösung der bäuerlichen D ienste b ilde te  er 
ein rühm liches Exem pel, da seine poln. A rb e ite r bere its 15— 20 Jahre 
au f ih ren  ihnen lie b  gewordenen Stellen verb lieben waren, wogegen 
sonst in  der P rovinz nur zu häufige und begründete K lagen über das 
h ier gebräuchliche, die M o ra litä t der Leute  ebenso w ie das Gedeihen 
der G u tsw irtsch a ft gefährdende Umherziehen solcher D ienstfam ihen  
nach ha lb jäh rige r K o n tra k tz e it vernom m en wurden.

U n te r diesen U m ständen erschien die E rh a ltu n g  des in  jeder 
Beziehung achtungsw erten 74 jährigen Greises im  Besitz von M y s tk i 
sehr wünschenswert, w ar aber bei dem ungünstigen Schuldenzustand
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n ic h t durch ein Darlehen zu erreichen, zum al sein A lte r seine la t ig -  
k e it sehr hem m te und ein solches v ie lle ich t bloß seinen G läubigern 
nützen w ürde, ohne den H auptzw eck der B e w illigung  zu sichern. Nach 
dem land rä tlichen  G utachten konnte v. B. eine W o h lta t nur durch 
eine fortlaufende U n te rs tü tzung  gew ährt werden, vermöge deren er 
sich fü r die wenigen ih m  noch beschiedenen Lebensjahre im  ne sitz 
seines Gutes erhalten konnte, dessen E in k ü n fte  dann a lle in einer Be
r ich tig u n g  der Zinsen Vorbehalten bleiben w ürden. Die Herren hielten 
sich m it R ücks ich t auf alle diese Verhältn isse fü r  v e rp flich te t den 
allgemeine Teilnahm e genießenden Veteranen der a llerhöchsten Gnade 
zu empfehlen und fü r ihn eine jä h rlich e  B e ih ilfe  von 2— 300 r. zu e r
b itte n  die F ried rich  W ilh e lm  H I.  am  25. 10. 1835 in  Hohe von 20 r. 
m onatlich  gewährte. W irk lic h  gelang es v. B. dadurch sich zu be
haupten denn noch 1845 w ird  er als Besitzer M ystlus a m tlich  genannt. 
(Nach O berpräs id ia lak ten  I X  B. C. 1 i. S taatsarch. zu losen).

ßückecänqänqe.

M itte ilu n g e n  aus der h a lt. Gesell. I. Bd. H . 3.
H . A p e lt: D ie U rkundenfä lschungen des K losters lre b n itz , B rs l, 1940, 

P riebatsch.
U K o e rth : Die bäuerl. E rbgew o linh . im  Am tsgerichtsbez. K rem m en. 

B in. 1939.
F. M o rre : Die Swenzonen in O stpom m ern. SA.
M Je d lic k i: S tosunek p ra w n y  P o lsk i do Cesarstwa do r. 1000. Bo.

i 939.
J. W id a je w icz : K ra kó w  i Poważę. l ’o. 1938.
A. R hode: Königs!). M aler im  Z e ita lte r des S. Dach. Kgsb., O steuropa

verlag .
A. W ie n : D ie ferne W irk lic h k e it . C ra illing .

A n fo rderungen  u. E insendung w eiterer Bücher, sowie der Be
sprechungen (auch der noch ausstehenden) bis A p r il 1941 erbeten an 
D r. A. L a tte rm a n n , Rosen, N aum annstr. 10.



N a c h r u f c

Von A. L a t t e r m a n n .

In Heft 1 der L)WZW hatten w ir Nachrufe für vier ermordete 
und einen gefallenen Mitarbeiter gebracht. Inzwischen hat sich her- 
lusgestellt, daß von unseren Mitgliedern im September 1939 noch 
olgende ermordet und z. T. schrecklich verstümmelt worden sind:

1. Pastor Johannes Schwerdtfeger
aus Posen,

2. Landwirt Hermann v. Treskow
aus Radojewo, Kr. Posen,

3. Landwirt Dr. W erner Kirchhoff
aus Solkau, Kr. Gostingen,

4. Baumeister Richard Gewiese
aus Schroda,

5. Landrat a. D. Eugen Naumann
aus Suchorentsch.

Die Ermordeten sind z. T. jahrzehntelange Mitglieder unserer 
esellschaft gewesen. W ir werden ihr Andenken in Ehren halten.

Wenn nicht ein Teil der Mitglieder damals von Hause abwesend 
iwesen wäre, wäre die Zahl der Opfer aus de"  Relh“ / ^ ear®r 

Gesellschaft sicher noch größer. Aber auch so geht bei der zus 
iengeschmolzenen Mitgliederzahl, die w ir zuletzt noch hatten der 
undertsatz der Ermordeten weit über den Durchschnitt von 6 \ . H. 

der Gesamtverluste unserer Volksgruppe hinaus.
Deutsche W issensch. Z e its c lir .  i.  W a r tl ie h n d . H e ft  2. 191«. 19
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Johannes Patock *f*
Am 3. April 1940 verstarb in Qraudenz unser Mitarbeiter Kreis

schulinspektor a. D. Rektor Joh. Patock. Am 10. November 1886 
in Strellin, Kr. Putzig geboren, machte er die preußischen Lehrer-, 
Mittelschullehrer- und Rektorprüfungen und war in Volksschulen, 
Seminaren und an einem Gymnasium tätig, nachdem er zu polnischer 
Zeit auch für dieses die Lehrbefähigung erworben hatte. Zuletzt 
war er bis 1939 Rektor der deutschen Privat-Volksschule an der 
Goetheschule, Graudenz.

Ebenso fleißig wie auf seinem schulischen war er auch auf 
volkskundlichem Gebiet. Halb deutscher und halb kaschubischer 
Abstammung, sammelte er schon frühzeitig Materialien zur Volks
kunde, besonders der Kaschuben. Von seinen Veröffentlichungen 
haben w ir seine kaschubische Volkslieder-Samnilung „Kopa Szęto- 
pórk“ in der DWZP Heft 33, S. 330 angezeigt. In Heft 30 brachten 
w ir seine Arbeit „Die Pflanze im Kreislauf der Jahresfeste“ . Sein 
Hauptwerk „400 kaschubische Volkserzählungen“  liegt handschrift
lich vollendet vor und wartet auf den Druck. Daraus ergibt sich, 
welch starken Einfluß das deutsche Pommern auf das ja auch stark 
mit nordischem und deutschem Blut durchsetzte Kaschubentum aus
geübt hat. Die beste Ehrung des Andenkens an den unermüdlichen 
Forscher wäre eine Drucklegung seiner hinterlassenen Arbeiten.

A. Gedruckte längere Arbeiten.
1. F ig le  gn jeżdżevskjich  gburów  (S treiche der Gnesdauer Bauern). 

G dańsk 1920 (D anzig  1920).
2. K opa Szętopórk. (E in  Schock kaschubischer V o lks lieder). G dyn ia  

1936 (G otenhafen 1936).
3. D ie  P flanzen im  K re is la u f der Jahresfeste. V o lksbrauch  und 

V o lksg lauben  aus der Kaschubei. Posen 1936.

B. Im  Manuskript fertig.
4. D regö kopa Szętopórk. (Zweites Schock kaschubischer V o lks 

liede r).
5. G ö d k ji kaszebskji. (Kaschubische S p richw ö rte r und  Redens

a rten ).
6. P o v jö s tk ji kaszebskji. (Kaschubische Volkserzählungen). 400 

M ärchen, E rzäh lungen  usw.

C. In  Vorbereitung.
P odan ja  kaszebskji. (Kaschubische Sagen).

D. In  Zeitschriften veröffentlichte Artikel.
1. L o re n tz -G u lg o w sk i: M itte ilu n g e n  des Vereins fü r  kaschubische

V o lkskunde , L e ip z ig  1910— 1914. 20 B e iträge .
2. P rzy ja c ie l L u d u  Kaszubskiego, K a rth a u s  1928/29. (19 Be iträge):
3. P rzy ja c ie l L u d u  K aszubskiego: N eustad t W p r., 1936— 1938, 

98 B e iträge.
4. G ry f K aszubski, K ä rth a u s  1931, 18 B e iträge .
5. Rzesz kaszebskö, K a rth a u s  1938/39, 9 B e iträge.



A u fru f zur M ita rb e it an der V o lkskunde 
im W artheland

Seit Jahren habt ihr in eurer Heimat, ob es nun im ehemaligen 
Polen oder im Baltenlande gewesen ist, euer Deutschtum Tag für Tag 
und Jahr um Jahr als euer wertvollstes Gut hochgehalten. Das taten 
nicht nur die politischen Kämpfer unter euch, sondern auch die Stillen 
und Zurückhaltenden, wenn sie in der Kinderstube, in Haus und Hof 
im Kreislauf des Jahres und Lebens deutsche Sitte pflegten und der 
Jugend treu Weitergaben. Sie taten es, wenn sie deutsche Lieder sangen, 
Märchen und Schwänke erzählten, die Mundart oder mundartlich ge
färbtes Hochdeutsch pflegten, kurz, in jedem Augenblick ihres bewußt 
oder unbewußt deutsch ausgerichteten Lebens. Und nun leben diese 
befreiten und heimgekehrten Deutschen als Nachbarn nebeneinander, 
zusammengeschlossen in gemeinsamer, auf das gleiche Ziel zustrebender 
Arbeit im Wartheland und in Westpreußen. Deutsch sind sie alle, die 
die Aufgaben in den wiedergewonnenen deutschen Ostgebieten anpacken 
sollen und wollen. Iri ihrer stammlichen Eigenart unterscheiden sie sich 
jedoch von einander. Jeder bringt in dieser oder jener Richtung seines 
Wesens besondere Züge mit, die Ausdruck seiner stammlichen Eigenart 
sind. Wir wissen, daß gerade erst die Gesamtheit aller deutschen Stämme, 
ob sie nun im Norden oder Süden Großdeutschlands wohnen und schaffen, 
den Deutschen mit seiner vielfältigen und reichen Begabung ausmacht. 
Der eine ergänzt den anderen zum Wohle des Ganzen. Dieser Reichtum 
des deutschen Wesens wird sich auch in den Ostgebieten Deutschlands 
entfalten, wenn außer den jetzt hier schon vertretenen deutschen Stäm
men nach siegreich beendetem Kriege neue Massen deutscher Volks
genossen in den Ostraum strömen werden. Es gilt, jetzt und in Zukunft 
die Vielfalt deutschen Menschentums, wie es sich in der Art eines neuen 
Grenzlanddeutschen zeigen wird, zeitig und möglichst weitgreifend zu 
umfassen. Dazu kann jeder von uns beitragen, ob er nun erst kürzlich in die
ses Land gekommen ist, oder ob er schon seit Generationen hier ansässig ist.

Jeder, der Sinn und Verständnis für diese Dinge hat, wird gebeten, 
aus seiner Erinnerung oder Kenntnis heraus volkskundliches Gut nieder- 
zuschreiben, wie im folgenden in großen Zügen angedeutet wird.

1. V o l k s g l a u b e n  ( A b e r g l a u b e n ) :
Vorzeichen (z. B.: die Bedeutung des Kuckucksrufs, des heulenden 

Hundes usw.); Lebensregeln (z. B.: man soll keine spitzen Gegenstände
19*
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verschenken, denn...); Wetterregeln (z. B.: geht die Sonne so und so 
unte r,...); Tagewählerei: (z, B.: am Sonnabend soll m an..., Der Freitag 
bedeutet .’. .) ;  Volksmedizin: Heilsegen, Besprechen (Versprechen), Mittel 
(z. B. gegen Rheumatismus, Gelbsucht, Gerstenkorn, für das Blutstillen).

2. V o l k s d i c h t u n g  u n d  V o l k s s p r a c h e :
(Bei den Niederschriften ist auch die Mundart unverfälscht wieder

zugehen, z. B. Plattdeutsches und Schlesisches). Lieder: (Texte, nach 
Möglichkeit Melodie), Kinderlieder, Handwerkerlieder, Arbeitslieder, 
Studentenlieder, Gesellschaftslieder, Festlieder (z. B.: zur Hochzeit), 
Mischsprachige Lieder (zum Beispiel: Jestem Polka rodzona; Jn gorod 
Riga ja rodilsja; Annas mamsel, Lisakenne, Oie ni hea ja kulan mind...) 
usw. Märchen, Schwankerzählungen: (Anekdoten, „Pratchen“ , Orts
neckereien, z. B.: Wer aus Bauske kommt ungeschlagen, kann von 
großem Glücke sagen). Rätsel, Sprichwörter (z. B.: Wer nicht kommt 
zur rechten Z e it..., Wer nicht wagt, kommt nicht nach Werro). 
Redensarten (z. B.Vöen Schmant abschöpfen); Mundartliche Ausdrücke 
(z. B,: Seppik, Grapen, Galoschen, Kaloschen.); Berufssprachen: Hand
werker (Bezeichnungen für Geräte, den Arbeitsvorgang, das Material, 
das Arbeitserzeugnis — beim Bäcker z. B. die Gebäckbezeichnungen.), 
Kaufleute, Bauern (Geräte, Namen für das Vieh usw.), Studenten, 
Schülersprache (auch mit Ausdrücken, die sich an nichtdeutsche Sprachen 
anlehnen), Necknamen: (z. B.: auf Vertreter bestimmter Berufe be
zogen, z. B.: Pillendreher, Spermandrill usw.; auf Namen bezogen, auch 
in ganzen Versen: Meier, was kosten die Eier? Jette, die Nette). Flur
namen: Ortsnamen, auch die Namen einzelner Dorf- oder Stadtteile 
(jetzige und frühere Gestalt, volkstümliche Wendungen.); Bezeichnungen 
für Hausrat und Küchengeräte, soweit sie von der Schriftsprache ab
weichen. Namen von Getränken und Speisen (Ist ihr Genuß an be
stimmte Tage gebunden?).

3. S i t t e  u n d  B r a u c h :
Geburt, Taufe, Hochzeit, Beerdigung. Festbräuche: Neujahr, Heilige 

drei Könige (6. 1.), Fastnacht, Ostern, Pfingsten, Sonnenwende (Johanni), 
Martini, Andreasabend, Nikolaustag, Weihnachten, Silvester. Geburts
tag, Namenstag. Berufs- und Gemeinschaftsbräuche: Kaufmann, Hand
werker, Student, Schüler und vor allem auch der Bauer (z. B.: Saat 
und Ernte).

4. Sp i e l e :
Kniereiterliedchen: (z. B.: Hoppa, hoppa Reiter...), Fingerspiele 

(z. B.: Das ist der Daumen, der...), Abzählreime (z. B.: 1, 2, 3, 4, 5, 
7 ( — eine alte Frau kocht Rüben...), Spiele: Laufspiele (z. B.: Hasch, 

hasch, das letzte Paar heraus!); Brettspiele (z. B.: Dame, Wolf und 
Schaf), Spiele mit Gesang (z. B.: Dornröschen war ein schönes K ind ...)
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Wurfspiele (z. B. mit Stöcken, Knütteln usw.); Kartenspiele (z. B.: 
Schwarzer Peter, Schweinchen usw.).

Die große Mannigfaltigkeit des hier angedeuteten Gebietes braucht 
niemand zu erdrücken. Wer in der Lage ist, auf die eine oder andere 
Frage einzugehen, wird es im Interesse der Aufgabe gewiß gern tun. 
Eines ist jedoch hierbei von großer Wichtigkeit; wenn das gesammelte 
Material einmal in gegenwartsnaher Weise verarbeitet werden soll, müssen 
die Sachbearbeiter genau wissen, woher die einzelnen Belege stammen. 
Daher gebt bei jeder noch so kleinen Einsendung folgende Daten an, 
die unerläßlich sind:

1. Name und Vorname, 2. Anschrift, 3. Alter, 4. Herkunftsort, 5. 
Wo war der Brauch oder dieser Ausdruck usw. üblich? Wann? (Genaue 
Angabe der Stadt, Ortschaft, des Dorfes, des Landstriches.).

* Im Laufe der Zeit werden auch Fragen gestellt werden, die nach 
einzelnen Dingen und Erscheinungen genauer fragen werden. Die künf
tigen freiwilligen Mitarbeiter werden gebeten, sich mit ihren Einsen
dungen an folgende Anschrift zu wenden: Prof. Dr. Oskar Masing, Posen, 
Dr.-Wilms-Straße 6, W. 3. (Sprechstunden: Dienstag und Freitag 17-18).

Erst das aus kleinen Bausteinen der einzelnen zusammengesetzte 
Bild wird die Möglichkeit erbringen, das völkische Leben unserer deut
schen Menschen im Osten in volkskundlicher Hinsicht zu durchleuchten, 
mag auch noch so viel volkskundliche Vorarbeit bereits geleistet worden 
sein. Das Zusammenwachsen der Deutschen unseres Raumes zu einem 
festen Block, der nach außen und innen seine deutsche Aufgabe sieht, 
wird in den Ergebnissen der hier beginnenden weitgesteckten wissen
schaftlichen Arbeit seine schöne Bestätigung finden. Es gilt aber hier 
wie überall das Losungswort, daß nur die von der Gesamtheit getragene 
Arbeit in lebensvoller Verbindung mit ihr schließlich wieder befruchtend 
auf die Gesamtheit zurückwirken kann. Helft mit, damit wir erkennen, 
wie wir sind und wie wir in der Ausrichtung auf den anderen immer 
deutscher werden können. Helft mit und sammelt!

*,H i s t o r i s c h e  G e s e l l s c h a f t  i m W a r t h e l a n d ,
P o s e n .

f



Aufruf des Herausgebers
Wie dieses Heft zeigt, haben sich zu den früheren Mitarbeitern 

schon wieder einige neue, besonders aus den früheren Baltenländern 
hinzugefunden, und die Zeitschrift konnte besonders in den Bespre
chungen schon im wesentlichen die Ueberlieferung der früheren 
dortigen Geschichtsvereine und Zeitschriften aufnehmen. Auch die 
Mitgliederzahl ist schon wieder erfreulich angewachsen, beträgt 
aber immer noch nur erst einen Bruchteil von der stolzen Zahl von 
fast 2 000 Mitgliedern, die die „Historische Gesellschaft für die Prov. 
Posen“ um die Zeit des Weltkrieges hatte und womit sie einer der 
«roßten deutschen Geschichtsvereine war.

Unsere bisherigen Mitarbeiter und Mitglieder bzw. Bezieher 
werden daher gebeten, dem Herausgeber (Anschrift: Posen, Nau- 
mannstr. 10, W. 9 oder Ritterstr. 4—6) Beiträge zur Verfügung zu 
stellen oder, wenn sie ein zur Besprechung in Frage kommendes' 
Werk oder einen Zeitschriftenband durchgearbeitet haben, eine An
zeige darüber zu schicken.

Ebenso wären w ir für die Werbung körperschaftlicher oder 
persönlicher Mitglieder oder Bezieher dankbar, denen darin auch 
schon die Vergünstigung des Bezuges unserer früheren Veröffent
lichungen m it einem Drittel Preisnachlaß zustünde. Da die älteren, 
vorsorglich meist in größerer Auflage als ursprünglich zu polnischer 
Zeit nötig hergestellten, Bestände rasch zusammenschmelzen, emp
fiehlt sich besonders für heimatkundliche Arbeitsgemeinschaften, 
Behörden, Dienststellen, Schulen usw. eine rasche Bestellung der 
für eine kleine Handbücherei erforderlichen Reihen bzw. Werke, 
ehe diese nicht mehr vollständig zu haben sind. Die „Deutschen 
Blätter in Polen1* und die „Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift 
in Polen“ z. B. sind in mehreren früheren Heften schon vergriffen. 
Größere Bestände sind dagegen noch zu haben von: Lück-Klatt, 
„Singendes Volk, Volkslieder der Deutschen aus Wolhynien und 
Kongreßpolen“  und von der Veröffentlichung des ermordeten Pfar
rers Friedrich Just, „Mein Kränzelein, Spiel und Lied deutscher 
Kinder in Polen“ , wozu Elisabeth Fischer-Waldau Scherenschnitte 
geliefert hat.

Stellt sich heraus, daß in einem größeren Ort oder in einem 
Kreis eine genügende Anzahl Interessenten vorhanden ist, könnten



A u fru f des Heraugebers 295

auch wieder Ortsgruppen gegründet werden, wie sie bis zum W elt
kriege bestanden. Diese würden die Veröffentlichungen gemeinsam 
beziehen und ihre eigenen Vortragsveranstaltungen einrichten, wo
bei durch Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle in Posen Redner
austausch möglich wäre und durch Zusammenarbeit mit dem Deut
schen Volksbildungswerk Ueberschneidungen vermieden würden.

Diese Ortsgruppen oder heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaf
ten wären auch die gegebenen Stellen, die einen raschen Fortgang 
der volkstümlichen Schriftenreihe „Unsere Heimat“ vorantreiben 
könnten. Bisher sind für das Deutschtum folgende Orte und ihre 
Umgebung bzw. zurückgekehrte Volksgruppen schon solche reich
bebilderten Hefte, meist mit Winken zur Familienforschung, er
schienen, die z. T. ebenfalls fast vergriffen sind: Kolmar, Rosenau 
Kr. Mogilno, Scharnikau, Deutscheneck (Sompolno), Pabianitz, Sa- 
motschin, Gramtschen Kr. Thorn, Karwenbruch a. d. Ostsee, Zins
dorf, Tremessen, Lissa bzw. die Wolhynien-, Galizien-, Cholmer 
und Lubliner Deutschen. In Vorbereitung befinden sich Hefte über 
Litzmannstadt, Hohensalza, Strelno, Mogilno, Rawitsch 
Von früheren Buchveröffentlichungen über Städte außerhalb der 
Reihen sind noch die über Gnesen und Schulitz zu haben.

An Neuveröffentlichungen erwünscht wären, abgesehen von 
eigentlichen Forschungsaufgaben und Quellenveröffentlichungen, die 
das Reichsarchiv Posen herausgeben wird, besonders zur Erleich
terung der Geschichts- und Familienforschung Namen- und Sach
register zu unseren früheren Zeitschriften, wie sie der kürzlich 
70 Jahre alt gewordene Staatsarchivrat i. R. Dr. Otto Heinemann 
im Jahre 1899 vorbildlich für die ersten 10 Jahre unserer alten 
„Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Prov. Posen“ her
ausgebracht hat. Für die 1882—84 erschienene Meyersche ..Zeit
schrift für die Geschichte und Landeskunde der Prov. Posen“ ist 
ein solches in Arbeit. Kürzere, den Hauptinhalt erschließende Re
gister, liegen schon vor, vergl. I)W ZW  1, S. 203 ff. Sie geben zwar 
schon einen Ueberblick durch die Titel der Aufsätze und über den 
Verfasser und ersetzen durch die Aufzählung der Besprechungen 
eine Bibliographie der wichtigsten Veröffentlichungen (diese sind 
meist in der Staats- und Universitätsbibliothek Posen, die eine 
eigene kleine Handbücherei „Warthelandbücherei“ eingerichtet hat, 
vorhanden), aber für die Familienforschung besonders sind solche 
der A rt von Heinemann erwünscht.

Für den gleichen Zweck besitzen w ir schon eine Kartei von 
über 35 000 Karten mit familiengeschichtlichen Daten. Darin sind u. a. 
die meisten der auf den Umschlagseiten unserer Reihe „Deutsche 
Sippenforschung im Osten“ angegebenen sippenkundlichen Sonder
drucke, weiter die von unserer Gesellschaft bearbeiteten früheren 
Fälle familiengeschichtlicher Forschung und das Amtsblatt des Reg.-
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Bezirks Bromberg aus Preuß. Zeit verkartet. Erwünscht wäre hier, 
wenn Eatnilienforscher uns auch die Ergebnisse ihres Nachsuchens 
auf von uns umsonst zu beziehenden einheitlichen Karten freund- 
lichst mitteilen wollten und wenn jemand auch die Verkartung des 
Amtsblattes für den Reg.-Bezirk Posen begönne. Denn gerade die 
darin verzeichneten Versetzungen von Beamten und dergl. sind 
sonst oft die Ursachen von toten Punkten in der Forschung.

Auf frühere Aufrufe zur Sammlung von Orts- und Flurnamen 
der Heimat (Vergl. DWZW 18, S. 95 f., 25, S. 135 f. und 29, S. 99 f) 
sowie auf einen zur Sammlung von mundartlichen Sprachproben 
(DWZP 25, S. 133f.) darf nochmals hingewiesen werden.

A ls  ständ ige Jahresbeilage zur Deutschen W issenschaftlichen 
Z e its c h r ift im  W a rth e la n d  is t eine

Sippenkundliche Bibliographie für das Wartheland,
bearbe ite t von  H ans joach im  H a r m s ,  k. G ausippenam tsle ite r, v o r 
gesehen. D ie  B ib lio g ra p h ie  fü r  das Jahr 1940 w ird  im  3. H e ft dieser 
Z e its c h r ift erscheinen. U m  eine m ög lichst vo lls tänd ige  Erfassung auch 
des an entlegener Stelle oder im  Selbstverlag erscheinenden S c h r ift
tum s zu gew ährle isten, werden die Leser dieser Z e its c h rift gebeten, 
den B earbe ite r au f solche V e rö ffen tlichungen  hinzuweisen (A n s c h rift : 
Posen, W ilh e lm s tr . 8, G ausippenam t).

i



Familiengeschichtliche Suchanzeigen.
M itg e te ilt  von  O t t o  F i r c h a u .

B a rbknech t, G ablaten. —  C hris toph B ., ev., * . . f  . . . .  L a n d w ir t ;
X . . .  (vo r 1779) C h ris tina  G., ev., * . . ., t  • • •  T o ch te r: E va 
R osina B ., * G rünhausen b. Slesin bzw. M rotschen 8. 4. 1778.

B ru n k , N ast. —  M ichael B ., ev., * M rotschen 18. 8. 1798, G ru n d 
besitzer u. D o rfä lte s te r in  O lszewko; X . . .  (vo r 1789) E va N .,  
ev., * . .  ., f  • • •  Sohn; C arl S tefan B ., * O lszewko 5. 6. 1789, 
■J- M ro tschen 28. 6. 1850, M ühlenbesitzer.

B ru n k , P flu g ra d t. —  C hristoph B., ev., * . . ., f  M ro tschen 2. 3. 1842, 
Schneiderm eister u. G rundbesitzer in  N ake l; X . . .  (vo r 1789) 
M arie  E lisabe th  P flu g ra d t, * . . . ,  t  N ake l 2. 12. 1838. T o ch te r: 
H e n rie tte  B ., * N akel 22. 12. 1789.

H a n n ove r-L inden , Fösse-Str. 99 W a lte r D r a h e i m
W ehrk re is -S an itä ts -P a rk  X I  S tabsapotheker.

W etz le r (W e tz la r), B inde r. —  F rie d rich  W ., ev., * . . ., f  Kaisersfe lde 
(D om brow o) K r . M og ilno  . . . (vo r 1838), L a n d w ir t ;  x . . .  B a r
bara B ., ev., * . . .  1778/79, f  Kaisersfe lde 9. 7. 1856. T o ch te r; 
D oro thea W ., * . .  . 1815— 17 ( lt. Standesamt. S terbeurk. zu Pen- 
chowo 8. 6. 1817), co n firm . Kaisersfe lde 6. 4. 1830 (14 J. 4 Mon. 
a lt).

Semke (Siemcke), Kakuschke (K akow sk i). —  Johann S., ev., 
(M a m litz  H au land  J u li-A u g u s t 1806/07), g e ta u ft . . . ,
M am l. H au l. 19. 5. 1822 (ev. P f. A. L ü d e ritz -La b isch in ), t  ebd. 
1. 3. 1884 (E lte rn : Peter S., * . . .  1764— 69, t  M am l. H au l. 8. 11. 
1838, L a n d w ir t ,  S. d. Jacob S. u. s. G. C h ris tine  geb. R uhncke; 
X ev. K . Lab isch in  26. 10. 1795 E uphrosine M eister, * . . 1778— 8U,
+ M am l. H au l. 21. 2. 1848, T . d. M ichael M. u. s. G. M a ria  geb. 
H in tz  bzw. M in tz ) ; X . . .  (vo r 1841) F riede rike  W ilh e lm in ę  k  
ev., * 1817, g e ta u ft ev. K . Lab isch in , t  M am l. H au l. 17 10. 1890 
(E lte rn : D anie l K ., * . . .  1787— 91, t  M am  H au l 12. 9. 1852 
L a n d w ir t ;  X ev. K . Lab isch in  1816 Wwe. G ertrude  Rodenw ald 
geb. Becker (alias Euphrosine  geb. Berg?), * ■ • •, t  Szczepanowo 
bei B a rtsch in  1852, T. d- M ichae l B.)<

S te ttin , B äcke rbe rgs tr. 2. M ax G r  ü n  i  n g.

S te id ine  (S tand ing , S tändig). —  F riede rike  W ilh e lm in e  S t., ev., * . . .  
Sent 1800 f  Hohensalza 1. 7. 1869, 1. d. C h ris tia n  G o ttlo b  S t., 
X  ev. K . Hohensalza 23. 2. 1830 T isch le rm e is te r Joh. G o ttfr . 
W iedem ann.

K le ingera  A m tsh . P lauen i. V g lt l.  R ich a rd  T e s k e
Post über Reichenbach im  V g tl. L e ite r der Volksschule.
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B ethke. —  F rie d rich  A ugust B ethke, späterer Steueraufseher, *
v e rm u tl. v o r 1800, f  x . . .  m it  N N . —  K in d e r : a) Luise,
b) A m a lie , c) Ignaz K a rl, * . . . Gnesen 1823?, d) F rie d rich , a.ngebl. 
K o n d ito r in  W unscheiburg (Heuscheuer), e) M a x im ilia n , O ffiz ie r 
in  preuß. D iensten.

B reslau 13, G oethe-S tr. 61. Oswald B e t h k e .

B a llens ted t. —  S ig ism und B ., * Gnesen, ka th . St. Lau re n tiu s  K . 
19. 12. 1858, f  Gnesen 25. (L 1901, Z im m erm e is te r; x . . .  1879 
bis 1901 H edw ig  Stanowska. — ' A do lph  B ., * . . .  ( lt. S terbeurk. 
1828/29, l t .  M e ldeam tauskun ft 25. 11. 1823 Ostrow o, K r. O strowo 
bzw. K r .  Posen, f  Gnesen 8. 4. 1896; x . . .  1848— 58 B a lb ina  
C zaplicka, * . . .  Pudew itz , K r .  Gnesen (?) 25. 5. 1833 (?), f  
Gnesen (?) oder W ö lka  (?) 7. 6. 1896 (?). —  Johann G o ttlie b  B .,
* • • • Rogasen (?) 1794/95, f  Zadz im  31. 3. 1855 (ev. P f. A . Zduńska 
W ola , K r . S ieradz), K u n s tg ä rtn e r u. G utsbesitzer, S. d . C hristoph 
B. n. s. G. Anna geb. N N .; x . . .  1814— 29 F ranziska  Kasperska,
* . .  ., f  . . . Zadzim  (?).

P irn a -E lb e , H o s p ita l-S tr . 13 I I .  Severin U s z a k i e w i c z .

Wiese, S chm id t (S ch m itt), L ü d tke ., —  C h ris tian  W „  * . . .  Dez. 1788, 
f  A lte n d o rf, K r . Hohensalza 26. 2. 1857, L a n d w ir t ,  S. d. Jacob 
W . u. s. G. G e rtru d  geb. Lüdtke,; . x  ev. K . , T h o rn  N eustad t 
8. 2. 1814 (als E inw ohner aus A lte n d o rf u. S. d ,,ve rs t. Jacob W .) 
m it M aria  S chm id t in  Stewken, T. d. verst. E igen t. Jacob S chm idt, 
ev., * . . .  M ärz  1791, f  A lte n d o rf 2. 7. 1865.

B oh lm ann, Dobslaw . —  P eter B ., ev., * . . .  1790/91, f  Leokad jew o 
b.-Nessau (N ieszawa) 15. 5. 1870; X . . .  v o r 1833 Anna  D ., ev.,
* . . .  D om brow o in  Preußen 1792— 97, f  K o lon ie  Z b ra ch lin  
31. 7. 1849, T. d. Jacob D. —  T o ch te r: Anna  E lisa b e th  B.,
* K o l. Z b ra ch lin  28. 5. 1833.

Berlin -N iederschönhausen, N o rdendstr. 70. Benno W i e s e .

Zinser, Justine  oder, Auguste, * . . .  M in u tsd o rf, K r .  Hohensalza 
23, 3. 1833 (?), wo g e ta u ft E lte rn  ?

Brettin, E lisabe th , * . . . 1802 bzw. 1805, wo g e tau ft? , E lte rn ? , w ohnte 
1823 in  G r. N eudorf, K r .  B rom berg . •

Brornbeyg, Tannenst'r. 4. , Oskar G r  e g  e r ,
S chu lle ite r.

Freund, P auline, ev., led ig , * . . .  P o linow o, K r .  Schubin oder K r . 
Schweiz (?) 5. 10. 1854, f  D u isbu rg  8. 7. 1919, w ohn te  1876 D t. 
F o rdon , 1897 B ron iew o  b. G üldenhof, 1908 u. 1912/13 H ohen
salza, 1909— 11 Ż n in  bzw. K ru ś liw ie c  b. Hohensalza, v o t 1908 
auch in  H a lb e n d o rf (W ild e n h o ff O stp r.), 1913— 19 D u isbu rg - 
H am born .

B rom berg , Taubenstr. 15. H e rm ann  K a r l H o i f . e i n s .

M oldenhauer, v. Beyer. -— Johann Bernh. v. B ., f  Driesen
11. 9. 1811, K g l. A m ts - u. C a m m e rd ire k to r; x  . . .  (1799»—-1804): 
U lr ic a  W ilh e lm in ę  D oro thea F riede rike  M ., * K ö s lin  (Pom m ern)
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7. 11. 1769 (S t. M arien), A rensdo rf bei Z ie lenzig  oder K ö s lin
(?) . . .  1848 (?). T o ch te r: C ha rlo tte  Jacobine D oro thea  E m ilie  
v . B ., * B rom berg  3 .3 .1 8 0 4 , «  ev. K . ebd. —  U . W . D . F. 
M o ldenhauer; I .  X Sonnenberg bei K ü s tr in  29. 3. 1785 (geschie
den 7 8 1799) Joh. G o ttlie b  K u h lw e in , * D rachhäusen b. Lübenau 
24. 7. 1739, t  B iebe rte ich  16. 6. 1823.

K adebeul 1, W asastr. 8. R u d o lf P e t e r ,  P fa rre r i. R.
B e rlin -Z e h le n d o rf, S ven -H ed in -S tr. 62. H . W . K u h l w e i n ,

Studienassessor.

Spvchala. —  V a len tinus  S,, h a th ., * . . .  v o r 1800 b. L issa A ltb o ye n  
(W a rth e la n d ), f  • • • !  X vo r 1816 M arianna  N N „  * . . .  T • • • 
T o ch te r: C a tharina  S., * Olszewo, ~  G urka  D uchow na 26. 11. 181b.

Dresden A 28, G erm an iastr. 7. O tto  S t  o 11 e.

A lb e r t i,  Justm ann (bzw. Jerde ike?). —  Johann B a p jis ta  A ., . . .,
t  . . . .  Schneiderm eister in  S iem iatycze bei B ia ły s to k ; X . . .
C h ris tine  J., * __ _ t  . . .  K in d e r : a) E m ilie , * , Si emi at ycze
(?), t  Sömmerda in  T h ü r. 29. 11. 1886; X S iem iatycze 20. 9. 1826 
E m iliu s  L u d w ig  (Sylvester) R am ann ; b) Lu ise  H e n rie tte , * 1798; 
c) Joh. L u d w ig , * 1802; d) A m a lie  C ha rlo tte , *  1804; e) Aug. 
W ilh e lm , * 1807; b — e) * S iem iatycze, ev. K . B ia ły s to k .

B e rlin -W ilm e rsd o rf, B e rn h a rd s tr. 14. B ru n o  T h o m a s -

B o rkow sk i, K uczbo rsk i. —  Ig n a tiu s  (v.) B ., kä th ., * . . . .  1728, t  Pol- 
w iesk, K r . R yp in  (Ksp. R a d z ik i) 9. 9. 1764, G u tshe rr ebd. u. 
s te llv . M undschenk (auch als Truchseß bezeichnet); X • • • vo r 
1758 B arba ra  de K uczborska , * . . .  um  1738, f  G rab ina  (Ksp. 
R a d z ik i)  16 .2 . 1798. Sohn : A dam  C asim ir Johann v. B t  ot- 
w iesk, R a d z ik i, K r .  R yp in . Ohne E rfo lg  w urden verseil. Adels
le x ika , die jedoch n u r A lte r  u. Bedeutung d. F a m ilie n  erwähnen, 
eingesehen.

B e rlin -Z e h le n d o rf, O nke l-T om -S tr. 52. D r. H a n s i e  r h  a r  d t,

Vogel. —  F r ie d r ic h  V ., * . . .  t
1844 N N . T o ch te r: E m m a V ., *

iTä lbers tad t, R ich .-W a g n e r-S tr. 68.

P astor in  W reschęn ; X . . • vo r 
W r eschen 11. 10;; 1844-

1 H ans W o  l l a n k e  
'  K o rv . K a p itä n  u. D ip l. Ing .

m änenpächter in 'R a te y  bei " k  W i t «
n ic h t!)  Ju lie  Be^ e ,  * • • • 1 8 0 0 ,^  Ehe . . .  m it  D r.

I r n f t  M arsch,' S a n itä ts ra t u. K re isphys ikus  in  R aw itsch . Sohn: 
K ., * B a rtsch in  , . .  1821. ■ . . j ■

„  v in re n t  F ranz  Leopo ld  A lexander K u m m e r, ey., * G ;.,i
K u m m e r^  jg63  als K ö n ig !. P o lize i-K om m issa rius , 1838 K anzle i-

T. , . .. ■Rpferendarius in  Lobsens; X • • •  (Lobsens. n ic h t .)
d ire k te r  u ReterenaA W ilh e lm in e  V incen t. Sohn: F ranz A lb e rt
T i î t î Â Ï "  10.1838, t  B rom berg  8. ,0 . 1839. 

F ra n k ie r ,  (M a in ), H «b« ,s ,r. 14-111. ° « °  K a m m e r .
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Schneider, B ra n d t. —  Johann Jakob Schneider ev * 1792 '93
(errechnet), f  P ro n d y  K o lon ie  (ev. Pf. A. B rom berg) 2 6 1848 
A c k e rw ir t  (8 K in d e r) ; x . . .  (vo r 1816) m it Louise B ra n d t,

' • v t  • :  ■ .1848) (soll aus M ocheln b. B rom berg  stam m en).
} « « r te r : W ilh e lm in e  A m a lie  Schneider, * K o lon ie  P rondy  10. 
10. 1816; Ä i ev. K . B rom berg .

B rom berg  5, Fordoner S tr. 113. O tto  F i r c h a u .

G rau l, Jeschke (Jeszke), Kuss. —  K a r l G rau l, ev., * wo?, wann? 
(etwa 1785/86), f  wo?, wann? (wahrschein l. zu E ich th a l’ (Chrzą- 
stowo) bei A rgenau (G n iew kow o), Gutsbes x ka th . K . A rgenau 
9 .4 .1 8 1 5  Anna R egina Jeschke, Toch te r des . . .  (?) (?)
Jeschke u. d. . . . ( ? )  . . .  geb. Kuss, * wo?, wann? etwa 1786/87) 
T E ic h th a l 17. 11. 1846. T o ch te r: Sophie W ilh e lm in e  G rau l, ev,.

zu L ic h th a i 7. 5. 1823, wo?, wann? (ev. Hohensalza u. k a th ’. 
A rgenau n ic h t b e u rku n d e t!). Gesucht werden T a u fu rk . der E h e 
leute G rau l/Jeschke  u. deren Toch te r.

München 2 N W ., B a re rs tr. 22. H , W . T a e u b e r .

Jan ick i, M ansk i, F a lt in s k i, G^barzewski. —  Jos. J., ka th  * 18 2 
1817 P ia rdow o, K r . Schubin, «s 24. 2. 1817 ka th . K . s iu p y  K r . 
Schubin, f  16. 7. 1869 Schwedenhöhe b. B rom berg , Schuhm acherm  
S' V' f  Theresa geb. F a ltin ska  oder G?barzewska;
X 16. 10. 1842, ka th . K . B rom berg  Rosalie M ., ka th ., * 12. oder
з. 12. 1817/19 wo?, la u t M e ldeam t B rom berg  in  Pakosch d o rt 
jedoch n ic h t beu rkunde t, f  13. 2. 1898 T h o rn . Toch t. d. Jac. M.
и. B a rba ra  geb. unbek. —  Gesucht werden d. G eb .-U rk . Rosalia 
M ., fe rne r Geb.-, H e ir .-  u. S te rb .-U rk . d. Eheleute J a n ic k i/F a l-  
tm s k i bzw. G§barzewski u. Jacob M a n sk i/B a rb a ra  N N

B o e ttich e r, K on c iko w sk i. —  F rie d r. B ., ka th ., * e tw a 1794/5 Szczy- 
ba lon, wo is t das?, w ahrsche in lich  S ch illga llen?, w ar 1813 bis 15 
Beam ter in  B rom b ., 1816— 1849 B ürge rm e is te r in  K ru sch w itz . 
K r .  M og ilno , 1848 B es itze r von Em m ow a bei K raszyce u n w e it 
K ru s c h w itz  u. 1849 B es itze r von G ustafow o b. K ruschw ., w ohn t 
1. 3. 1853 noch in  K ru sch w ., f  vo r 1866 wo?, w ann?, x w a n n ? 
wo?, vo r 1825 m it  Helene K ., ka th ., * 1794 (errechnet!) + 2 9* 
1844 K ruschw . 50 Jahre a lt. T o ch te r: B e rth a , P auline, E lis . B.

8. 4. 1825 K ruschw ., f  18. 10. 1866 als W itw e  in  P rinzen tha l 
b. B rom berg , x 20. 6. 1844 ev. K . S tre lno, K r . M og ilno  m it Joh.- 
G o ttlie b  R adke. — Gesucht werden Geb.-, H e ir .-  u. S te rbeurk . 
d. Eheleute B o e ttic h e r/K o n c ik o w s k i, außer S te rbeurk . d. le tz te ren .

G elsenkirchen, N e u m a rk t 3. M a x  J a n i t  z k  i,
A po theker.

Gesucht der Taufsche in  v. Lau re n tiu s  S t o k o w s k i  * 1726 
oder 1727, f  27. 12. 1807 in  W issu lke  b. Schrotz, 80 Jahre a lt. W urde  
m  1. Ehe m it M arianna  N ow ack am  1. 5. 1 763 in  Schrotz, K r .  D t. K rone , 
in  2. Ehe m it  M arianna  Moske 14. 1. 1776 in  Schrotz g e trau t. Geb.- 
u lo tensche in  der 1. F rau  is t in  Schrotz auch n ic h t zu finden. Der 
Name w ird  auch S to iko w sk i oder S to jko sk i geschrieben. Gebühr nach 
h rh a lt  20 K M .

Schneidem ühl, F r ie d ric h s tr. 37. D r. S t u k  o w s k i ,  
Facha rz t,



ß uck&esptechunąen und Ą nkatU anąa& m .

Quellen und Bücherkunde.

Quellen zur Schlesischen Handelsgeschichte bis 1526, 1. Band, 1. L ie f, 
bea rbe ite t von  Marie Scholz-Babisch u. Heinr. Wendt, B res lau : 
Kom m issionsverlag  T re w e n d t u. G ran ier 1940, 232 S.

M it  dem  B and  beg inn t eine neue, die I I .  Reihe der großen schles. 
U rk u n d e n p u b lika tio n , des Codex d ip lom a ticus  Silesiae. Schlesien h a t 
im  M A. e in  zentra le  Stelle im  m itte le u ro p . und im  O sthandel einge
nom m en, m it  den Handelsbeziehungen aber g ingen andersgeartete 
B indungen, po litische  und  k u ltu re lle  vo r a llem , H and  in  H and. D ie 
neue V erö ffen tlichungsre ihe  h a t daher n ic h t a lle in  fü r  Schlesien, 
sondern fü r  ganz D eutsch land  und die O stländer Bedeutung.

D ie  1. L ie fe r. zeigt, welche riesigen V o ra rb e ite n  n ö tig  waren, 
um  den S to ff zu samm eln, k r it is c h  zu s ich ten  und  der Ö ffe n tlic h k e it 
zu übergeben. D ie  U rku n d e n in h a lte  werden in  R egestenform  und 
chronolog isch gebracht. Jedem Regest fo lgen A nm erkungen  über die 
k r it is c h e  B ew ertung  und  die V e rw e rtung  der b e tr . U rku n d e  in  der 
L ite ra tu r . D ie  L ite ra tu r ,  auch z. B . die po ln ., is t  sehr weitgehend 
b e rü cks ich tig t und, m eist auch gleich bew erte t. Selbst fü r  diese älteste 
Z e it ( 973 —  1289) w ird  eine ganze R eihe neuer, b isher in  den schles. 
U rku n d e n p u b lika tio n e n  n ic h t gebrachter U rkundenzeugnisse fü r  den 
schles. H andel vorge leg t. B e i w e ite rem  ze itlichen  F o rtsch re iten  w ird  
dies n a tü r lic h  in  noch s tä rke rem  Maße der F a ll sein, zum al v ie le  w ich 
tig e  außerschlesische A rch ive  so rg fä ltig  du rch fo rsch t wurden. S icher
lic h  werden auch die nunm ehr fre i zugänglichen O starch ive  (Posen, 
T h o rn , K ra ka u , W arschau) w ich tiges M a te ria l erbringen.

O ppeln. W a lte r K rause.

Leopold Laskowski: 0 Żydach i Neofitach w dawne] Polsce [V on  Juden
und N eugetauften  im  a lten  Polen], W arschau 1939, A lfons 1 rabuck i,

66Das H e ft b r in g t eine Quellenauswahl über das V e rh ä ltn is  des 
po ln . Staates und  Volkes zur jü d . Frage vom  16. Jahrh. bis zum  A n 
fang des 20. J h „  u. z. P riv ile g ie n  von Kön igen und M agnaten fü r  
S tädte u. B ürgerschaften  in  den verschiedensten Gegenden des a lten  
D oppelstaates be tr. Ausschluß vom  B ü rge rrech t von Ä m te rn , Be
tr ie b  bes tim m te r Gewerbe wie der G a s tw irtscha ft, dem S traßen
handel der Bäckerei oder dem H andw erk  überhaupt, vom  H aus
besitz usw. W e ite r Beschlüsse von Reichs- und Landtagen, In s t ru k 
tionen  fü r  die Abgeordneten, gegen das H a lte n  ch ris tlich e n  Gesindes, 
gegen W ucher, G eldausfuhr, Pachtungen usw. Es fo lgen Erlasse, Be
stim m ungen und U niversa le  gegen die A usb re itung  der Juden, u n 
lauteren W ettbew erb , F ö rde rung  der T ru n ksu ch t, Ausspähung usw.
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..?<rh luß  b ild e l? Auszüge aus dem a ltp o ln . S c h r ifttu m  und eine 
A u lzah lung  von  T ite ln  von W erken zur Frage der unge tau ften  und 
ge tau ften  Juden (F rank is ten). D ie „e p ith e ta  o rn a n tia “  sind v ie lfach  
n ic h t gerade schm eichelhaft, besonders S. 49. Schade is t, daß der 
Verf. n ic h t genaue b ib liog raph ische  Angaben gebracht ha t. D ie  Quellen- 
sam m lung e n th ä lt n u r judengegnerische Stim m en. E inen w irk lic h e n  
Ü berb lick  über die Lage der Juden im  a lten  Polen gewänne man aber 
nur, wenn auch die verschiedenen P riv ile g ie n  usw. zu ih re n  Gunsten 
m itv e rö ffe n tlic h t w ürden, von  denen man nu r m itte lb a r aus B it te n  
der B ürgerschaften um  ih re  Aufhebung etwas e rfä h rt. D ie e in flu ß 
reiche S te llung der Juden und die bekannte Tatsache, daß im  a lten  
1 oien v ie l au f dem Papier stehen b lieb, e rg ib t sich auch aus den 
ö fte ren  W iederho lungen von  Bestim m ungen. A. L.

Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. E rste  Folge- 
B e rlin , A usw ärtiges A m t 1940 N r. 3. 4°.

Polnische Dokumente zur Vorgeschichte des Krieges. Volksausgabe des 
am tlichen  Deutschen W eißbuches. Hgg. i. A u ft r .  d. A u sw ä rt Am tes 
63 S., 8°.

D as auch m it  französ. l i t e l  „D o cum en ts  polonais re la tives  ä 
J lu s to ire  des orig ines de la  gue rre “ und  m it französ. s ta t t  w ie sonst 
[ . . .  Übersetzung herausgekommene W eißbuch e n th ä lt 16 ausgewähltc 
S tücke aus dem großente ils in  d t. H and  gefallenen A rc h iv  des poln. 
A ußenm in is te rium s in  F a ks im ile -D ru ck  und  Übersetzung. R ic h tig  sagt 
die kurze  V o rbem erkung : „D ie  D okum ente  sprechen fü r  sich selbst 
und  bedürfen  keines K o m m e n ta rs .“  Sie re ichen von  dem Telegram m  
des b r i t .  B o tscha fte rs  in  W arschau, K ennard , vom  2. 4. 35 bis zu 
einem  E rlaß  des po ln . H ande lsm in is te rium s an die H andelsrä te  in  Paris 
u. London  vom  13. 7. 1939. D ie  m eisten s ind B e rich te  der po ln  B o t
schafte r in  W ash ing ton , Paris u. London.

D ie Volksausgabe e n th ä lt die d t. Ü bersetzungen u. die Anfänge 
der F aks im ile  au f je  einer Seite in  ve rk le in e rte r F o rm , w ährend in  der 
O rig inalausgabe die vo llen  T ex te  der B e rich te  im  L ic h tb ild  festge
ha lte n  s ind. A T

Das Revaler Geleitsbuch 1515— 1626. P u b lik a tio n  aus dem S ta d t
a rch iv  la l l in n  (d. h. R eva l), N r. 9, I .  T e il, T e x t, herausgegeben von 
1939 ^  V° n ^  s s e n und Paul J o h a n s e n ,  T a llin n , (d. h. R eval),

D ieser s ta ttlich e  Band  von  328 Seiten b ild e t die F o rtse tzung  und 
den Abschluß der von  P. Johansen 1929 herausgegebenen R evaler 
G e le itsbuch-B ruchstücke  1365— 1458, die als N r. 4 der P u b lika tio n e n  
aus dem R eva ler S ta d ta rch iv  erschienen sind. In  dem ersten T e il h a t 
Johansen se inerze it das P rob lem  des ma. Geleitswesens der d t. S tädte 
näher behande lt und geht daher in  vo rliegender A rb e it n ic h t w e ite r au f 
diese Frage ein. D ie  w esentliche Bedeutung dieser überaus fle iß igen 
A rb e it  l ie g t weniger au f rech tsgeschichtlichem , sondern v ie l mehr auf 
soz ia l-ku ltu re llem , s ippenkund lichem , siedlungsgeschichtl. u. auch 
sprachgesch ich tl. G ebiet.

D ie  über 2000 E in tragungen  gewähren einen guten E in b lic k  in  
die Bevö lkerungsverhä ltn isse  jener Ze it, sie b ie ten eine F ü lle  von  M a
te r ia l n ic h t nu r zur S ippenkunde der d t. Adels- und Bürgergeschlechter, 
sondern noch mehr zur ham iliengesch. der estnischen Bauerngeschlechter 
m  der N achbarschaft Revals, fü r  die d a m it eine neue Quelle ä lte re r 
/ e i t  erschlossen w ird .
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V ie l w e rtvo lles  M a te ria l v e rm it te lt  diese A rb e it der S iedlungs
forschung durch die F ü lle  ange führte r O rtsnam en, der Angaben über 
Besitzer und G rundherren ; auch die dam aligen lebhaften  Beziehungen 
Revals zur A ußenw e lt s ind in  den E in tragungen  d e u tlich  erkennbar.

D ie  sprachgeschichtl. Bedeutung des Geleitsbuchs is t —  abgesehen 
von der fas t bis 1626 beibehaltenen ha lbhochd t. A bw and lungs fo rm  des 
N iede rd t. —  n ic h t so sehr fü r  das Deutsche, als fü r  die estn. Sprache 
w ich tig , in fo lge  der Menge von  O rts - und  Personennamen.

Den beiden nach D eutsch land  übergesiedelten Verfassern —  
D r. P. Johansen, heute als P ro f, in  H am burg  u. Oberst a. D . N . v. Essen, 
heute in  Posen ansässig —  w ird  es h o ffe n tlich  gelingen, den in  A ussich t 
geste llten T e il I I .  m it R egister, h is to rische r E in le itu n g  und  K a rte n 
m a te ria l ebenfalls zu ve rö ffen tlichen  und  d a m it das b isher gewonnene 
B ild  aus dem Leben des ma. R eva l noch w e ite r abzurunden.

Posen. A d o lf F rieden tha l.

Dr. Friedrich Schwarz; Inhaltsverzeichnis der Mitteilungen des West
preußischen Geschichtsvereins. Jg. 1— 35. Persohen, O rte, Sachen. •— 
bea rbe ite t von  . . .  Danzig. Danz. Verlagsgesellschaft m. b. H .
1940. 107 S.

Das ve rd iens tvo lle  H e ft e rsch ließ t ähn lich  w ie das seiner zeitige 
des gleichen Bearbeiters fü r  d ie Zschr. des Vereins herausgebrachte 
(verg l. D W Z P  28, 136) nunm ehr auch die „M it te i lu n g e n “  in  der üb lichen 
D re ite ilung , aber m it  zahlre ichen Ergänzungen von  Todes- und H e i- 
ra tsda ten  fü r  die e tw a 4000 vorkom m enden Personennamen, sodaß 
das W e rk  auch fü r  F am ilien fo rsche r w ic h tig  is t. D a  auch verschiedene 
B erich tigungen  zu den seinerzeitigen Angaben in  der Ze itschr. selbst 
nach anderen Q uellen gebracht werden, is t das W erk  in  einer Bezie
hung noch aus füh rliche r als das 1899 in  unserer H is t. Gesellsch. e r
schienene N am en- und  Sachregister zu Jg. 1— 10 der a lten  ZHG1 
von  dem am  5. 7. 40 70 Jahre a lt  gewordenen S ta a tsa rch iv ra t a. D. 
D r. O tto  H einem ann, das fü r  das Posensche gute D ienste le is te t und 
ü r die spätere Z e it N ach fo lger fin d e n  so llte . A- L.-.

Zofja Witucka: 25 lat pracy naukowo-literackiej Marii Wicherkiewi- 
czowej; zebrała . . .  [25 Jahre w issenschaftl.-lite rarische A rb e it,
von  F rau  M a ria  W ich e rk iew icz). Poznań-Posen 1935. D ru c k : „D z ie n 
n ik  P oznański“ . 31 S.

G egenw ärtig  e rfaß t d ie h e im a tku n d lich e  Forschung durch die zu
rückgekeh rten  oder neu hinzugekom m enen K rä fte  weitere 1 reise, un 
da e m p fie h lt sich außer der W iede rho lung  des H inweises au - 1
W o jtk o w s k is : B ib ljo g ra fia  H is to r ii  W ie lkopo lsk i, , c • 
n ic h t vo llendetem  W e rk  noch einige S tücke im  Reic s -
handen sind, v ie lle ic h t auch ein nach träg liche r H l^  * , stawska 
Zusam m enstellung der A rb e ite n  der fle iß igen  V e rf., ei A  ' 
u. schon 1935 W itw e  eines Augenarztes die sich 
Q ue llenstud ium  s tü tz t und vo r a llem  die Gesch £ er  Stadt. I  os« 
sonders im  16.— 18. Jh. e rfo rsch t ha t. Ih re  auch fam iliengesch ich thch 
w ich tige  A rb e it über den Posner M a rk t und sein P a tr iz ia t w ar schon 
in  D W ZP  7 angezeigt w orden, andere V e rö ffen tlichungen  m  unseren 
frühe ren  Z e itsch rifte n . D ie  e igen tlich  A u fzah lung  ih re r W erke, d e
auch kurze Zeitaufsätze, Besprechungen ih re r , cke ' e n th ä lt be- 

B üche rn “ z T  wenig S e iten umfassende Sonderdrucke e n th a lt De
g in n t erst. S. 23. V o rhe r sind einige Aufsätze über die Forscherin  
abgedruckt.
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Hilfswissenschaften.
Hanshugo Nehmiz: Besieglung der Schlesischen Herzogsurkunden

(1. B and der Forschungen zum  Schlesischen U rkundenbuch ), K o m 
m issionsverlag Priebatschs B uchhand lung  B reslau, 1939, X X I I  
u. 85 S.

Seit ih re r B egründung  im  Jahre 1921 h a t die H is to rische  K o m 
m ission fü r  Schlesien die Herausgabe eines „Schlesischen U rku n d e n 
buches“ im  Auge. D ank der emsigen und großzügigen V o ra rbe iten  
is t das E rscheinen der ersten Teile  schon fü r  die nahe Z u k u n ft zu e r
hoffen. Seit 1935 werden „V o ra rb e ite n "  zu dem U rkundenbuch  lau fend 
v e rö ffe n tlic h t, u. zw. b isher in  A u fsa tz fo rm  in  der Zeitschr. des Vereins 
fü r  Gesch. Schlesiens. M it der vorliegenden A rb e it beg inn t eine Reihe 
um fangre icher bearbe ite te r Fragen in  B uch fo rm  zu erscheinen.

D er V e rf. h a t eine allgem eine Siegelkunde der schlesischen Herzoge 
in  system atischer A no rdnung  geschaffen. Das beschreibende V e r
zeichnis säm tliche r Siegel sam t den k ritis ch e n  U ntersuchungen zu 
jedem  S tück, d. i. die M a te ria l- und  Q uellengrundlage l ie g t vo r, is t 
aber zunächst noch n ic h t g e d ru ck t w orden. D ie V e rö ffe n tlich u n g  
e n th ä lt also —  in  sehr sauberer und unübe rs ich tliche r O rdnung —  eine 
D ars te llung  der S iegeltechnik von  1175— 1300 bei den H erzogen von 
Schlesien. Zahlre iche sphragistische Fragen werden dabei in  a llgem ein
g ü ltig e r F o rm  neu be leuchte t, naturgem äß muß der V e rf. auch die 
S ieglung in  X achbargebie ten, haup tsäch lich  bei den poln. N achbarn, 
zum  V erg le ich  heranziehen.

In  einem  Anhang werden einige hera ld ische Fragen in  Bezug auf 
die schlesischen P iasten ges tre ift. D ie  H e rk u n ft des schles. und des 
oberschles. A d lers w ird  durch  Übernahm e des babenbergischen Adlers 
(Agnes, die M u tte r Bo lkos I .  von  Breslau u. Meskos von R a tib o r war 
b e ka n n tlich  eine Babenbergerin) e rk lä r t.

Oppeln. W a lte r K rause.

Sammelwerke und Gesamtdarstellungen.
Albert Brackmann: Krisis und Ausbau in Osteuropa, E in  w e ltgesch ich t

liches B ild . B e rlin -D ah lem , A hnene rbe -S tiftung  (1939), 68 S.
D ie hervorragende A rb e it  trä g t ih re n  U n te r t ite l m it R echt, ebenso 

w ie das V o rw o rt des Verlages r ic h t ig  sch re ib t: „D ie  großzügig und 
t ie f angelegte D ars te llung  ze ig t in  e in d rucksvo lle r Weise, w ie sehr das 
D eutsch land der G egenwart seiner besten Ü berlie fe rung  v e rp f lic h te t 
is t, wenn es w iederum  in  h is to rische r S tunde den B lic k  nach Osten 
w endet, um  seinen Söhnen und  T öch te rn  S iedlungs- und  Lebensraum  
u n te r dem Schutz und  in  der G em einschaft des Vaterlandes zu geben.“ 

D ie flüssige D ars te llung  ze ig t eine große Belesenheit des hoch 
ve rd ien ten  V erf. fü r  die Z e it von  der Vorgeschichte bis zur Gegenwart, 
wenn ö fte rs  K e rns te llen  der verschiedensten Forscher ange füh rt werden. 
E rs ta u n lich  is t, welche F ü lle  von  gesch ichtlichen Tatsachen au f knappem  
R aum  zusam m engedrängt s ind. W enige k le ine  D ru ck fe h le r S. 35 u. 
37 (vertauschte  Zeile) und  S. 57 „G ro ß h e rzo g tu m  P o len “ (s ta tt Posen) 
s ind in  dem m ir  zugegangenen S tück schon handverbessert. Das H e ft 
kann als E in fü h ru n g  besonders em pfohlen werden. A . L .

Handwörterbuch des Grenz- u. Auslandsdeutschtums, hrsg. von  C .Peter
sen, P. H . R u th , H . Schwalm . B res lau : F. H ir th  1938— 40. Bd. 3 
b. L fg . 7.

A u f frühe re  L ie fe rungen  h a tte n  w ir  schon se it e tlichen  Jahren 
m ehrfach hingewiesen, z u le tz t a u f L fg . 1 v. Bd. 3. In  der bekannten 
Weise der A B C -A no rdnung  re ich tnunm ehr L fg . 6 bis M arbu rg . H .7
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rd  g röß ten te ils  v. N achträgen zu früheren  Länderbe iträgen  einge-' 
mmen. D ie stü rm ische po litische  E n tw ick lu n g  der le tz ten  Jahre 
t  es m it  sich gebracht, daß viele Grenzen gefallen oder anders ge

igen sind und  daß manche Gebilde, au f die bei dem Bestreben, größere 
nheiten zu b ilden , verw iesen wurde, gar n ich t m ehr vorhanden  sind.

: 'er angestrebte Zweck h ä tte  m it  E inze lhe iten  auch e r fü ll t  werden 
nnen, ohne daß m an an die Zwangsjacke des A B C  gebunden worden 

nre. In h a lt l ic h  sind die B e iträge wie bisher im m er ausgezeichnet 
nd hervorragend  m it Aufste llungen, K a rte n  usw. ausgestattet. Uns 
■ h t besonders der B e itrag  über die G renzm ark Posen-W estpreußen 
ii, die ja  inzw ischen auch Veränderungen durchgem acht ha t. [A. L.

irt Lück: Deutsche Gestalter und Ordner im Osten. Forschungen 
zur deutsch-poln. N achbarschaft im  ostm itte leu ropä ischen  R aum  I I I .  
In  V e rb indung  m it zah lr. M ita rb e ite rn  . . . Posen: H is to r. Gesellsch. 
im  W arthe land , S. H irze l-Lpzg . X I I ,  341 S., 28 B ild e r (O stdt. F o r
schungen, hgg. v. V . K auder, Bd. 12).

D er den beiden erm ordeten M ita rb e ite rn  A. B reye r u. E. Patzer 
w idm ete B and setzt die beiden grundlegenden W erke ,,D t. A u fb a u 

k rä fte  in  der E n tw ic k lu n g  Polens“  u. „D e r  M ythos vom  Deutschen 
der po ln . V o lksüberlie fe rung  u. L i te ra tu r “  w ü rd ig  fo r t ,  indem  er 

s A u fb a u w e rk  von 35 A u fbaup ion ie ren  im  Osten m e is t a u f G rund 
es poln. w issenschaftl. S ch rifttu m s  k la rs te llt . Das Tragische is t, daß 

he lebensnah geschilderten Persön lichke iten  im  E rfo lg  meist, fü r  das 
fe in d lich  gesinnte A usland a rbe ite ten  u. sich ih r  W irk e n  so gegen die 
d t. O sts te llung a usw irk te  D ie  V e rf. der n ic h t g le ich langen Be iträge 
v  lö ren  den verschiedensten Lebensa lte rn  von über 70 bis zu 20 Jahren 
■in. Im  einzelnen behandeln A rth u r  Rhode einen W egweiser der ä lte 
sten po ln . O s tp o lit ik , B ru n o  von Q u e rfu rt (970— 1005); E ric h  Maschke: 
K rakauer B ürger als Geld- und Gastgeber von Königen, näm l. N ik . 
W irs in g  u. seine F am ilie  (14. J h .) ; R ieh. B reye r einen d t. M itschöpfer 
d 'f  po ln .-litau ischen  U n ion , Hennecke von R iga  (ungefähr 1350— 1420);
1 Le Rhode die M u tte r der Jagellonen, E lisabe th  v. H absburg (1436 
■ i 1505); K u r t  B a te lt den B e rgw erkp ion ie r im  K a rpa then raum  Jo
hn an T hu rzo  (1473— 1508); der verstorbene A r th u r  W agner einen 
K rakaue r S tadtschre iber u. H um an is ten  Joh. Heydecke (1437—-1512);
¡ ins S chm id t I I  einen m ächtigen Hebel der Geistesbewegung in  Polen, 

d a ersten D ru cke r Johann H a lle r (1467— 1525); A r th u r  Rhode den 
-sjten B e ru fsd ip lom a ten  in  Polen Joh. v. H ö fen-D antiscus (1485 bis 

1548); K u r t  L ü ck  den ersten O rgan isa to r der po ln . S taatsfinanzen 
H ns Boner (gest. 1517); E rn s t K io c k  den W ir'tscha ftsp ion ie r, S ekretär 
des K ön igs u. Gesch.Schreiber Jost Ludw . D ie tz  (1485— 1445) ; Rein- 

td  N itz  den größ ten M u s ike r-im  goldenen Z e ita lte r Polens \  a len tin  
e ff-B e k fa rk  (1507— 1576); C hris ta  W erner den W arschauer „M in is te r  
W e ib e rro ck " U rsu la  M e ie rin  (um  1560— 1635); W erner Rössel den 

L  zten R e k to r von  F o rm a t im  a lten  K ra ka u  A n d r. Schoneus (1552 
i 1615); Georg Schulz einen D eutsch tun ts führe r im  a lten  T h o rn  

l • in r . S troband  (1548— 1609); G o tth o ld  Rhode einen d t. K ö n ig  au f 
P lens T h ro n  A ugust d. S tarken (1670— 1733); K a r l G rundm ann den 
• te r der P u b liz is t ik  in Polen Lorenz M itz ie r von K o lo f (1711— 1778); 
V L a tte rm a n n  den V a te r der B ücherkunde in  Polen Joh. D. Jähnisch 

11720— 1786); Hans S chm id t I I  den H o fbuchhänd le r S. K g l. M a j.
ch. G roe ll (1722— 1798); A lkea S w art den R e tte r von F re ih e it 

u Leben des le tz ten  poln. K ön igs K a r l F. E. von Cocceji (1725 bis 
1780); Hans S chm id t I I  den Schöpfer des Laz ienk i-P a rks  in  W arschau 
jo h . Chr. Schuch (1752— 1813); Ju l. K oh te  d ie d t. A rc h ite k te n  in  
Warschau Schröger, Zug, K am setzer; K u r t  L ü c k : V om  d t. S a ttle r -

keltische Wisscnsch. Zcitsclir. i. Wavthelaud. Heft 2. 1940. 20
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gesellen zum „p o ln ."  Baron Thom as M ich. Dangel (1742— 1808); K u r t  
L ück  den ersten O rgan isa to r der po ln . W issenschaft Georg Samuel 
B a nd tke  (1768— 1835); A. L a tte rm a n n  den O rdner des poln. Sprach
schatzes Samuel G o ttlie b  L inde  (1771 — 1847); R e inhard  N itz  den 
Schöpfer po ln . M usik  Josef A. F . E lsner (1769— 1854); Hans Pissarek 
einen Bahnbrecher der H e ilkunde  u. sozialen Fürsorge in  W iln a  Jos. 
F ra n k  (1771— 1842); derselbe den ersten P rof, der T ie ra rzne ikunde  
in  W iln a  Ludw . Bosanus (1776— 1827); K . L ü ck  einen der ersten 
T räger des Ordens V ir tu t i  M ili ta r i  Ludw . M etze ll (1764— 1848); K a rl 
L ü bbke  den Begründer der geolog. W issenschaft in  Polen Georg G o tt
lie b  Pusch (1791— 1846); A. L a tte rm a n n  den Schöpfer der klassischen 
P h ilo log ie  in  Polen G o ttfr . E rn s t G roddeck (1762— 1825); K . Lück  
den E n tdecke r der P flanzenw e lt Galiziens u. W olhyn iens W ill ib a ld  
Besser (1784— 1842); Hans S chm id t I I  den In i t ia to r  der ersten E isen
bahn in  Kongreßpolen Peter S te inke lle r (1799— 1854); W a lte r B loch 
den Schöpfer des ersten G roßbetriebes der L itzm a n n s tä d te r In d u s tr ie  
Ludw . Geyer (1805— 1869); E m il K u n itz e r den V ater der S tad t Pa- 
b ia n itz  G o ttlie b  K rusche (1769— 1851) und seine N achf. ; H ans M auve 
den Schöpfer des In d u s trie re v ie rs  Sosnowitz-Sielce Ludw . M auve (1840 
bis 1915). D ie  B ild e r w urden von K . L ü c k  zusam m engestellt. D er 
Quellennachweis fin d e t sich zum  Schluß angegeben. A. L .

Französische Aufsätze von Walther Maas (Selbstanzeige).
1. L a  Pologne économique (Polen w irts ch a ft lich ). In  „ In fo rm a tio n

géograph ique“  Déc. 1939, Jan. 1940. 5 S. 4°.
Dieser A u fsa tz  in  der franz. E rd ku n d e le h re rze itsch rift s te llt  

im  wesentlichen eine Ü bersetzung meines Aufsatzes „A g ra r 
geographische S tru k tu r  Polens“  aus dem L a n d w irts ch a ftlich e n  
Z en tra lw ochenb la tt, Posen 1929 S. 781— 783 dar, au f den neuesten 
S tand gebracht m it E rgänzungen über In d u s tr ie  und V erkehr, 
u n te r B e ifügung  von  5 K a rte n .

2. D im in u tio n  de la  consom m ation  des p e tits  paysans polonais 
pendan t la crise (Verbrauchsverm inderung  der po ln . K le inbauern  
während der W irtsch a ftsk rise ). Im  „L e s  E tudes Sociales“  vo l. 
54, sept.-déc. 1939, S. 216— 220.

Ic h  schrieb fü r  die Zschr. der Le P lay-Gesellsch. diese gesell- 
schafts- und  w irtscha ftsw issenscha ftliche  Skizze des po ln . K le in 
bauernelends auf G rund  der Bücher von  Gronowska, O rçbski 
u. K acp rzak , die ich  D W Z W  H . 1 S. 328 angezeigt habe.

3. Aspects du problèm e n a tiona l en Pologne (B licke  au f die n a tio 
nale Frage in  Polen). In  „ L a  V o ix  de V a rsov ie “ 1940, N r. 10 
S. 211— 216.

S te llt zunächst die B e g riffe  naród (N a tion ), rodacy  (V o lks
genossen) usw. in  einen ideengeschichtlichen Zusammenhang und 
un te rsuch t dann die Beziehungen von re lig iöser und  na tiona le r 
Frage einerseits, n a tiona le r und sozialer Frage andrerseits. D ie 
ewige Fe indscha ft gegen alles Deutsche is t herausgearbe ite t (w arum  
v ie lle ic h t dieser A u fsa tz  eines Deutschen von dieser deutsch
fe ind lichen  Ze itschr. gebracht w u rd e . . . )

4. La  Pologne F u tu re  (das k ü n ft ig e  Polen). In  „M e rcu re  de F rance “ , 
1. 4. 40, S. 216— 220.

S te llt eine K r i t i k  des Aufsatzes desselben T ite ls  im  M ärz- 
h e ft derselben Zschr. dar, wo P ro f. M ontandon  vorsch lug , a lle  
Deutschen aus O stpr. und Schlesien ös tlich  der Oder zu verjagen 
und  so einen stockpo ln . S taa t zu schaffen. Ic h  schloß : „W ie  der 
po ln . S taa t in  der Z u k u n ft aussehen w ird , weiß ich n ich t, aber 
ich  zweifele s ta rk , daß er den Vorschlägen von  P ro f. M ontandon
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entsprechen w ird " .  Den d t. Leser muß ich b itte n , zu bedenken, 
daß ich bei der Abfassung der Aufsätze 3 und 4 Z iv ilin te rn ie r te r  
im  Lager M ourm elon w ar, also keineswegs fre i, alles zu sagen, 
was ich dachte. Ic h  h ie lt es aber fü r  meine P flic h t, selbst als 
d t. Gefangener in  F rankre ich  gegen die geplante V e rtre ib u n g  von 
über 5 M illio n e n  D t. zu p ro testie ren , das w ar n u r in  dieser F o rm  
m öglich , auch so wurde ich schon von der Lage rle itung  b e s tra ft 
und m ir  ve rbo ten , noch etwas zu schreiben. D er nächste d o rt 
geschriebene A ufsa tz erschien daher schon lange nach meiner 
Befre iung durch  die d t. T ru p p e n :

5. C onsidérations p ré lim ina ires  sur les bases géographiques de la 
c iv ilis a tio n  m até rie lle  tra d it io n n e lle  en France e t en Pologne (V o r
bem erkungen über die e rd ku n d l. G rundlagen der V o lk s k u ltu r  in 
F rankre ich  und in  Polen). In  der Ze itung  ,,Le Progrès de 1’ A ll ie r “ , 
M oulins, vom  6. 10. 40. D ie so ganz verschiedene geo'politische 
Lage der beiden Länder w ird  un te rsuch t, die K u ltu re in flüsse  be
schrieben und die R ohsto ffque llen  der V o lk s k u ltu r (Unterschiede 
des K lim as, der P flanzen- und  T ie rw e lt). W . Maas.

Landeskunde und Geschichte.
Polen. Geschichte und Wirtschaft. H erausg.: A rbe itsw issenschaftl. 

In s t itu t  der D t. ’ A rb e its fro n t. B e rlin  W . 9, Le ipz. P la tz  14. 1939, 
75 S. m it  S chaub ilde rn  u. 1 K a rte . 4“.

Der 1. le i l  der rech t nü tz lichen  Zusam m enste llung b r in g t nach 
der geschichtl. D a rs te llung  noch eine Z e itta fe l. D er 2. behande lt die 
G rundlagen der W irts c h a ft. H ie r sind die zahlre ichen Schaubilder 
ve rs treu t, die den T e x t veranschaulichen. In  der K a rte  is t schon die 
neue Interessengrenze zur S ow je tun ion  eingezeichnet. Sie muß also 
später en tstanden sein, als im  Sept. 1939, w ie die Zeitangabe au f dem 
T ite lb la t t  la u te t. A . L .

Dr. Max Frhr. du Prel: Das Deutsche Generalgouvernement Polen. E in
Ü b e rb lick  über Gebiet, G esta ltung und Geschichte. H rg . u. bearb. 
v. . . .  K ra ka u , B uchverlag  Ost G. m. b. H . 1940. A us lie f. Z e n tra l
ve rlag  der N S D A P  B e rlin , 318 S., 11 K t . ,  33 Abb. 4,50 R m k.

B ere its  e iii halbes Jahr nach dem A m ts a n tr it t  des General
gouverneurs, R eichsm in isters D r. F rank , konnte  diese durch die M it 
a rb e it v ie le r E in ze lk rä fte  zustande gekommene schöne V e rö ffe n t
lich u n g  durch  R e ichsam tsle ite r F rh r. du P re l herauskom m en, w ie ja  
auch w ährend des W e ltkrieges ba ld  z. T. große u. grundlegende V e r
ö ffen tlichungen  über das besetzte G ebiet und  Kongreßpolen von d t. 
Seite herausgebracht w urden.

Nach einem V o rw o rt des Herausgebers u. einem kurzen ü b e rb lic k  
über das 90 000 q km  u. 12,5— 13 M illio n e n  E inw ohne r umfassende 
G ebiet g ib t D r. H e in r. K u r tz  einen guten, knappen A b riß  über die 
gesch ichtliche Vergangenheit des W eichselraum es, ein ungenannter 
V erf. über die H a u p ts ta d t K ra ka u . Es fo lgen Angaben über die d t. 
Behörden und den V erkehr, w e ite r über die 4 D is tr ik te  K ra ka u , R adom , 
L u b lin  u. W arschau, sch ließ lich  über die einzelnen Zweige der d t. 
A u fb a u a rb e it m it R ü ckb licken  a u f die poln. Zeit. Uns geht besonders 
das In s t i t u t  fü r  D t. O sta rbe it (S. 308 f.) in  K ra ka u  a u f der Annen- 
gasse an. D ie  beigegebenen A bb. u. K a rte n  sind g u t ausgewählt.

F ü r eine vorauszusehende Neuauflage seien einige k le ine Bem er
kungen g e s ta tte t: D ie W o jts  sind n ic h t nu r der S tru k tu r  nach der 
a ltdeu tschen  E in r ic h tu n g  der Vögte nachgebildet, sondern das W o r t 
is t auch eine E n tlehnung  aus der schlesischen F o rm  fü r  das mhd. voget,

20*
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das die Schlesier m it A n la u t-w  sprechen. E rfre u lic h  is t, daß v ie lfach  
die a lte n  d t. O rtsnam en im  T e x t und auf den K a rte n  verw endet werden. 
Aus K . Eücks B uch : „D eu tsche  A u fb a u k rä fte  in  der E n tw ick lu n g  
Polens“  ließen sich aber noch einige mehr herausfinden, z. B. fü r  Rze
szów ( =  R eichshof), fü r  T ym b a rk , R ym anów , W ys lica  usw. F ü r den 
O rts te il von W arschau „S aska K em pa“ könn te  die d t. F o rm  Sachsen
käm pe e in tre ten . F ü r die auch po ln isch n ic h t rich tig e  Schreibung 
O drowac fü r  das a lte  Uradelsgeschlecht wäre besser die a lte  U rku n d e n 
fo rm  Odrowans zu verw enden; das a lte  Reich um  K i j iv  =  K ie w  w ird  
man besser n ic h t als das russische, sondern reußische ( =  dem späteren 
A usd ruck  u k ra in .) bezeichnen (S. 23). Boleslaus der Tapfere w ar n ich t 
im m er ein ergebener Lehnsträger des Kaisers, verg l. meinen Auszug 
aus dem po lji- Buche von St. Zakrzew ski in  D W Z P , H e ft 23. D ie  
po ln . „F ü rs te n “ , die auf den K ö n ig s th ro n  von Polen kam en (S. 31), 
w aren entw eder wie W iśn iow ećky j ukra in ische r oder w ie P on ia tow sk i 
angeblich z. T . jüd ische r A bstam m ung und ein einfacher A d lige r. 
D ie  U n io n  von L u b lin  1569 w ar in  z iem lich  sta rkem  Maße erzwungen.

A. L .

E. Walter: Estland, Lettland, Litauen. Das Gesicht der ba ltischen 
Staaten. B e rlin , S te in iger, A b t. R . H obb ing  1939.

Dieses Buch, das zum  Verständn is der po litischen, w irtscha ftlichen  
und  ku ltu re lle n  Gegebenheiten in  den ba ltischen Staaten geschrieben 
is t, is t zu einem Z e itp u n k t erschienen, in  dem es bereits durch das 
Ü bergre ifen der R äteun ion  in  den ba ltischen R aum  in  seiner W irku n g  
und seinem Ergebnis als übe rho lt, ja  ve ra lte t gelten konnte. Aber 
auch abgesehen davon kann das Buch n ic h t befriedigen. D ie A rb e it 
is t oberfläch lich  und die Darstellungsweise unbeholfen. D adurch e n t
stehen häu fig  Verzerrungen, besonders im  geschichtlichen T e il. Sach
liche  Ir r tü m e r und U n rich tig ke ite n  sind n ic h t selten, V ö llig  u n s ta tt
h a ft is t es, daß bei den B ildbeschriftungen  die h istorischen deutschen 
Ortsbezeichnungen nu r in  K lam m ern  gebraucht werden.

Schließlich sei noch e rw ähnt, daß das Buch eine unzulässig hohe 
Zahl s innentste llender D ruck feh le r aufzuweisen hat.

Posen. J. v. Hehn.

Dr. Werner Essen: Nordosteuropa. V ölker u. S taaten einer G roß
landscha ft. Lpz. u. B in :  Teubner 1938. V I ,  54 S. m it 11 K a rte n  
skizzen. (M acht u. E rde, H e fte  zum W eltgeschehen, hersg. v. K . 
H aushofer u. U. Gram er.

V e rf., O b .-R eg .-R a t im  In n e n m in is t., is t  e in Kenner des Gebietes. 
Schon v o r rd . 15 Jahren h a t er auch Posen aufgesucht, Zudem  ve r
s te h t er es, eine F ü lle  Tatsachen u. Beobachtungen au f engem R aum  
geschickt darzub ie ten . G rob gesprochen, b e tra ch te t er das G ebiet 
zw ischen Magdeb., B aku  u. Chabarowa am K ordaus läu fe r des U ra ls, 
seine Rassen, S tämm e u. V ö lke r, die R e lig ionen, die in  dem G ebiet 
noch eine größere B edeutung haben als anderswo, die S taaten bis 
u. nach dem W e ltk r ie g . W enn das H e ft auch im  le tz te ren  Abschn. 
inzw ischen du rch  die p o lit .  E reignisse ü b e rh o lt is t, is t  doch gerade 
eine Versenkung in  die nun  anders gewordenen Gegebenheiten u. 
Abgrenzungen n ü tz lich . 2 Tab. u. e in knappes S ch riftenve rz . d t.-  
sprach iger W erke schließen das w e rtvo lle  H e ft ab. D ie k la re n  K a rte n 
skizzen s ind  verschiedenen W erken  entnom m en. » T
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Ewald Banse: Das mußt du von Rußland wissen! Le ipz ig  1939. W o lfg .
R ieh. L in d ne r. (Lebensnahe W issenschaft, Bd. 9, 2. unveränderte
A u flage  1939) 8°, 72 Seiten.

Das W e rk  is t eine Sam m lung von Skizzen zur p o litischen  u. w ir t -  
scha ftl. E n tw ic k lu n g  R ußlands. D ie  gegenwärtigen Zustände in  der 
S ow je tun ion  werden von V erf. m ehr oder weniger r ic h tig  da rges te llt; 
dagegen kann man in  der D a rs te llung  der geschichtlichen E n tw ick lu n g  
R ußlands vie le  U ngenauigke iten bem erken. H ie r gebe ich nu r die 
w ich tig s te n  Ir r tü m e r  des V erf. an.

Bei seiner Besprechung der Rassenm ischung in  Osteuropa be rück
s ic h tig t er n ic h t die h is to rischen  N ach rich ten  von  der K o lon isa tion  
der ostslav. Stämm e. D ie K o lo n isa tio n  des zur ostba ltischen Rasse 
gehörenden slav. W ja ty tsch is tam m es im  oberen W olga- und Oka- 
G ebie t fand  im  6.— 8. jh .  s ta t t ;  schon in  der Z e it des K y jiw e r  (K iew e r) 
Staates (9.— 12. Jh.) ve rm isch ten  sich die W ja ty ts c h i m it  den d ie 
selben Gebiete bewohnenden finn ischen  Stämm en. Seit der M itte  des 
12. Jhs. begann aus dieser Rassen- und S täm m everm ischung sich ein 
V o lk  zu b ilden . Dasselbe w urde zuerst Susdaler nach seiner H a u p t
s ta d t Susdal, dann se it dem 14. Jh. M oskow iten  nach der neuen H a u p t
s ta d t  M oskau, und  erst seit den Anfängen des 18. Jhs. Russen genannt.

D er K y jiw e r  S taa t w urde von  seinen B ü rge rn  n ic h t „R o s s ija “  —  
w ie  es P ro f. Banse schre ib t — , sondern „ R u s j“ . benann t; dem A us
drucke ,,R u s j‘ e n tsp rich t die m hd. Benennung „R iu z e n “ , die in  der 
nhd. Sprache r ic h t ig  n ic h t du rch  den A usd ruck  „R u sse n “ , sondern 
„R e u ß e n “ wiedergegeben werden so llte . W ährend  der E x is tenz  des 
K y jiw e r  Staates eigneten sich die Bewohner seines Südens, d. h. der 
U kra ine , den Nam en „ R u s j“ zu; dagegen die Bewohner der W iege 
des gegenwärtigen R ußlands, der Gebiete von Susdal und von Rostow , 
k lag ten  —  w ie es w ir  aus der S usda lch ron ik  erfahren —  im  J. 1176 
darüber, daß ih re  F ü rs ten  n u r ih ren  eigenen reußischen Gefolgsm ännern 
—  A nköm m lingen  aus K y jiw e r  R usj, d. h. U kra ine , die Behörden
ste llen  in  den B u rgs täd ten  ausgesetzt ha tten .

Im  17. Jh. b rauch ten  die u k ra in . G elehrten des K y jiw e r  M ohy- 
lane r-A kadem ie-K re ises fü r  ih re  H e im a t auch die griech. Benennung 
„R o s s ia “ ; der u k ra in . H e tm an  Iw a n  Mazepa (1867— 1709) wurde in  
dem au f seine K osten  herausgegebenen arab. E vange lium  fü r  die 
o rth o d . S yrie r „H e tm a n  Rossiae“ genannt. V ie le K y jiw e r  Gelehrten 
nahm en einen tä tig e n  A n te il an den S taatsre form en des Zaren Peter 
d. Gr. u. ve rp flanz ten  die Benennung „R o s s ija “ in  das b isher mos- 
kauische Reich. N ic h t also nu r den d t., sondern auch den u k ra in . 
A u fb a u k rä fte n  v e rd a n k t R uß land seine E n tw ick lu n g . Auch die Be
sied lung S ib iriens is t meistens dank der K o lo n isa tio n s fä h ig ke it des 
u k ra in . B auernvo lkes du rch g e fü h rt w orden. S ib irien  aber is t n ic h t —  
w ie der V e rf. a n g ib t —  von  den „aus  der poln. besetzten U k ra in e  aus- 
gew anderten s tre ifenden K osaken", sondern von den Donkosaken 
e robe rt worden. Bei der E rw ähnung  der K r im  ve rg iß t der V e rf. bei 
der A u fzäh lung  der Vo lksstäm m e die H aup tbew ohner der H a lb in se l: 
d ie U k ra in e r.

Dief ungenaue K e n n tn is  der w irk lic h e n  geschichtl. E n tw ic k lu n g  
der osteurop. V ö lke r ließ  den V erf. sagen, daß die U k ra in e r s taa tlich  
n ie eine R o lle  gespielt hä tten . Eben die U k ra in e r waren die W ir te  
der K y jiw e r  (9.— 12. Jh.) und ga liz isch-w o lhyn ischen (13.-— 14. Jh.) 
„ R u s j “ -S taaten, se it dem 14. Jh. übte  ih re  führende O bersch ich t einen 
großen E in flu ß  au f die po litische  Innengesta ltung  des litau ischen  
Staates aus. K u ltu re ll bee in fluß ten  die U k ra in e r das m oldauische 
F ü rs te n tu m , das in  den südöstl. Gebieten (heutige B ukow ina , Bes- 
sarabien u. M oldau) des ehem aligen galiz. Staates um  die M itte  des 
14. Jhs. entstanden war. D ie U k ra in e r waren die w ich tigs ten  K u ltu r 
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trä g e r au f dem russ. Boden im  18. Jh .: Stepän Jaw o rskv j (aus Ga
liz ien ), der V o rs tand  des moskauischen P a tria rcha ts  im  j .  1702-—21 
und  der russ. o rthod . Synode im  J. 1721— 22, Theophanes Prokopo- 
w ytsch, Simeon P o lodky j u. v ie le  andere M ita rb e ite r Peters d. G r.; 
e in U k ra in e r w ar auch der K anz le r des russ. Reiches, F ü rs t A lex. Bes- 
bo rodko  (1749— 99).

D ie U kra ine r werden vom  V e rf. meistens , ,K le in russen “ , dagegen 
die Russen —  „G roß russen “  genannt; diese Benennung w urde seit 
der Regierung Peters d. G r. von den zaristischen F a k to re n  zu Assi
m ila tionszw ecken gebraucht. Je tz t in  der S ow je tun ion  w ird  die V o lks- 
u. S taatsbenennung; U k ra in e r u. U kra in e  o ff iz ie ll u. a llg . von den 
Russen angewandt.

U m  der guten In fo rm a tio n  fü r die d t. Leser w illen  drücke  ich den 
W unsch aus, daß in  den folgenden A u fl. des besprochenen W erkes 
die obenangeführten Ir r tü m e r  verbessert werden.

B e rlin . D r. N iko laus A n d ru s jak .

Borys Krupnyckyj: Geschichte der Ukraine. I .  A. des U k ra in . W issen- 
schaftl. In s t itu ts  in  B e rlin  ve rfaß t von . . . .  M it  4 K a rte n  im  T e x t 
(Verlag von) O tto  H arrassow itz, Le ipz ig  1939, G r. 8° (4) +  324 S.

W ährend des W eltkrieges sind 2 kurze Ü berb licke  der u k ra in . 
Geschichte in  d t. Sprache von P ro f. M ich. H ruschew skyj in  W ien  
erschienen; im  Lem berg 1916 wurde der erste T e il seines w e it lä u fi
geren Grundrisses der Gesch. der U kra ine  in  d t. Sprache herausge
geben. Seitdem gab es in  d t. Sprache keine neue vo lls tänd ige  B ear
be itung der Gesch. des u k ra in . Raumes, obgleich die u k ra in . h is t. 
Forschungen während der le tz ten  20 Jahre s ta rk  vorw ärtsgegangen 
waren. Eben der neue U m riß  von D r. K ru p n y c k y j erschöpft fast 
a lle neue h is t. L ite ra tu r.

In  diesem Buche w ird  die Gesch. der Fürstenperioden (vom 9. 
bis zur 1. H ä lfte  des 15. Jhs.) ku rz  besprochen; dagegen w e itläu fige r 
werden die Perioden des u k ra in . Kosakentum s (15.— 18. Jhr.) und 
der nationa len W iedergeburt (vom  Ende des 18. bis zum Anfang des 
20. Jhs.) behandelt. Aber die kurze Fassung der früheren Perioden 
der u k ra in . Gesch. b r in g t e igentlich  keinen wesentlichen N ach te il fü r  
den d t. Leser m it sich, w e il der obenerwähnte 1. T e il des von H ru 
schewskyj verfaßten G rundrisses eben die früheren Perioden bis zum 
A nfang  des 17. Jhs. e n th ä lt. Im  Buche von K ru p n y c k y j werden auch 
die Befre iungskriege der U k ra in e r in  den J. 1917— 21, ebenfalls ih re  p o li
tische Lage nach ih re r Beendigung e rö rte rt. In  Schlußbemerkungen 
hebt der V erf. den ideologischen U m schwung in  der u k ra in . Bewegung 
des 20. Jhs. he rvo r; das U k ra in e rtu m  war vo r und während seiner 
Befre iungskriege in  den J. 1917— 21 größ tente ils  libe ra l, dem okratisch oder 
gar sozia lis tisch -m arx is tisch , dagegen nach der K riege is t die jüngere 
G eneration un te r dem E in flu ß  der Ideen L yp yn sky js  und Donzows 
aufgewachsen; des a u to r itä re n  Ständestaates und des modernen N a tio 
na lism us.

D ie  Benennung der K y jiw e r  und galiz isch-w olhyn ischen Staaten 
w ird  vom  V e rf in  ih re r u k ra in . F o rm  „R u s j“  gebraucht. Man soll 
dem  d t. Leser e rk lä ren , daß m an das W o rt „ R u s j“  m it dem d t. Aus
d ru ck  „R eussen“ (m hd.; „R iu z e n “ ), aber niem als m it „R ussen “ über
setzen kann ; das W o rt „R u sse n “ bezeichnet nur Moskauer oder Mps- 
kow iten . D ie Bezeichnung der altreuss. Vo lksversam m lung w ird  vpm  
V erf. in  der Form  „w e tsche “ u. n ich t in  der u k ra in . F o rm  „w its c h e “ 
gebraucht; es is t schwer festzustellen, ob die Bewohner des K y jiw e r 
Staates „w its c h e “  oder „w e tsche “  gesprochen haben, w e il die älteste
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uns überlie ferte  H an d sch rift der sogenannten N esto rchron ik  eben aus 
dem  14. Jh. (H ypa tiushdsch r.) he rrü h rt.

N u r bei der Besprechung der Beziehungen des H etm ans Iw an  
Mazepa zu dem rechtsufrigen lcosakischen Obersten Semen P a lij, ebenso- 
wie bei der D arste llung der V e rb re itung  der k irch lichen  U n ion  in  
der W est-U kra ine  am Ende des 17. Jhs. wurden vom  V erf. die neueren 
Ergebnisse der Geschichtsforschungen n ich t ganz verw erte t. Aber 
diese Ungenauigkeiten sind zu k le in , um  den W e rt des ganzen A b 
risses zu ve rm indern . Im  a llg . is t das W erk  n ich t nu r au f g ründ lichem  
S tud ium  der h istorischen L ite ra tu r , sondern auch gewissermassen auf 
u n m itte lb a re r Quellenanalyse aufgebaut. D ank der gelehrten Ge
w issenha ftigke it des Verf., ebenso w ie der klaren D arste llung is t das 
Buch fü r  Forscher u. La ien  gleich bedeutsam.

N ik . A n d ru s jak , B e rlin ,:

Erich Kayser: Geschichte des deutschen Weichsellandes. 2. erw . A u fl. 
m it  7 A bb . a. T a f. u. 7 K a rt, im  T e x t. Le ipz ig , S. H irz e l 1940. 199 S.

D ie  1. A u fl. h a tte n  w ir  in  H . 1, S. 288 angezeigt. A u f die 2. w ird  
noch gesondert hingewiesen, w e il die D ars te llung  b is in  die Z e it nach 
der B e fre iung  fo r tg e fü h rt is t. A , L . '

Wanderung um Meseritz und in  N achbargebieten der K re ise  Schwerin, 
B om st und O ststernberg, m it  B e iträgen von  M arie  M a tth ia s  und 
anderen, bea rbe ite t v. D r. R. E h rh a rd t, F ra n k fu r t a /O ., T row itzsch  
& Sohn 1936. 128 S., 3 K t ,  2 U m sch lagb ilde r u. 66 L ic h tb i ld 
drucke.

14 von  16 A b schn itten  des nü tz lichen , vom  Landesfrem denver
kehrsverband M itt le re  O stm ark  herausgegebenen u. geschm ackvoll aus
gesta tte ten  B üchle ins stam m en von F rl. M. M a tth ia s  aus M eseritz, 
die auch in  der „M ärk isch-Posener Z e itu n g “ ö fte rs nü tz liche  Aufsätze 
gebrach t h a t u. b r in g t. G eschickt werden die W anderungsratschläge 
durch  landeskund liche u. geschichtl. Angaben u n te rb a u t, auch durch 
e in  N a ch w o rt über B u rg  w ä lle  u. geschichtl. P lä tze , O rts - u. F lu r 
nam en u. einige Sagen ergänzt. Nachdem  die Gegend dank der Be
fre iu n g s ta t des Führers vom  inneren Posen n ic h t m ehr durch  Paß
m auern abgeschlossen is t, s ind die Angaben auch fü r  uns dankens
w e rt. A. L .

Schlesienbändchen. Bd. 5— 8. B re s la u -D t. L issa : F 'lem m ing 1937.
D ie  m it  den ersten Bändchen e rfo lg re ich  begonnene h e im a t

kund liche  Reihe, in  D ru ck  und B ild a u ss ta ttu n g  v o rb ild lic h , w ird  m it 
diesen H e fte n  g lü ck lich  fo rtgese tz t. D ie D ars te llung  von E. Petersen 
(G erm anen in  Schlesien. Bd. 5) g re if t  den gesch ichtlichen 1 atsachen 
zufolge über Schlesien hinaus. U n te r besonderer B e rücks ich tigung  
schles. Funde g ib t  der V e rf. ein B ild  der germ an. Besiedlung und der 
W anderungsbewegungen im  O straum  übe rhaup t. D er le tz te  A b s c h n itt 
über die germ .-s lav. Auseinandersetzungen im  M A  fü h r t  ZW: dem 
Bändchen von  H . A u b in  (Schlesien als A u s fa lls to r deutscher K u ltu r  
nach dem Osten im  M itte la lte r . B d . 7) h inüber. A ub ins A rb e it und 
durchgeb ilde te  D ars te llungsa rt sind zu bekann t, als daß h ie r besonders 
d a ra u f hingew iesen werden m üßte, ln  knappen S trichen  zeichnet er 
das B ild  der e inm aligen Le is tung  Schlesiens, als „E ta p p e n g e b ie t“ 
a lK -d t. Besitz dem Osten v e rm it te lt  zu haben. A n  der A usb re itung  
schlesischen Volkselem ents, der E in fü h ru n g  und V e rm itt lu n g  des fü r 
o s td t V erhä ltn isse  abgewandelten d t. Rechts, der handelspo litischen 
A usw e itung  des d t. Raumes und n ich t zu le tz t der g e is tig -ku ltu re lle n  
B e fru ch tu n g  w ird  die w e itre ichende M itt le rs te llu n g  aufgezeigt.
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Gegenüber diesen auch in  der Enge des gegebenen Raumes um 
fassenden D arste llungen beschränkt sich W . K ö h le r (Josef von E ichen 
d o rff. Bd. 6) au f eine sch lich te  Schilderung des Lebensganges des 
R om antikers. R eich liche Proben aus W erken und Aufzeichnungen E .’ s 
geben dem Ganzen anschauliche Lebend igke it.

M it  dem „Schlesischen H im m e lre ich “ (Bd. 8) h a t D ora  L o t t i  
K re tschm er ein re izvo lles Bändchen um  diese und andere schles. Küchen
spez ia litä ten  geschaffen. W elche le ib lichen  Genüsse dem Schlesier im  
Jahresablauf besonders m unden, h a t h ie r eine kund ige  F rauenhand 
m it Kochanweisungen aufgezeichnet. U m  diese realen D inge is t eine 
F ü lle  von vo lks tü m lich e n  B räuchen und Aussprüchen, D ich terversen 
und P h ilosophenw orten, von geschichtl. und absonderlichen Begeben
he iten  lie b e vo ll ausgebreitet. A lle  haben Essen und T rin ke n  des 
Schlesiers zum  V o rw u rf. D ie k le ine V o lkskunde dieser V e rrich tungen  
g ib t ein ungekünste ltes B ild  des schlesischen Menschen und is t ein 
ansprechender B e itrag  zur E rfassung seines Wesens.

Posen. Hans M . M eyer.

Schlesien!)ändchen Nr. 9— 12; Hans Jessen, Hirschberg, Loblied der 
Zeitgenossen; Fritz Geschwendt, Der Siling, Land und Volk; Ludwig 
Petry, 1241, Schlesien und der Mongolensturm; Joachim Hermann, 
Klingendes Schlesien, Musikkultur vom Mittelalter bis zum Barock.
Breslau 1938, Schlesienverlag.

D ie v ie r neuen Bändchen gleichen den bere its besprochenen ersten 
in  Darste llungsw eise und A uss ta ttung . H irschberg , die w u n d ervo ll 
gelegene G ebirgsstadt, die „S ta d t  der Schleier- und  Le inenherren“ 
h a t h ie r eine kurze, aber ungem ein re izvo ll gesta lte te  „C h ro n ik "  m it 
zeitgenössischen Q uellenste llen und v ie len B ild e rn  erha lten . Der beste 
Kenner des S iling , das is t der bere its e ingebürgerte, sehr g lück lich  
e rfaßte  Name fü r  den Zobten, den he iligen  Berg der w andalischen 
S ilinger, lie fe rt eine gute „L a n d e sku n d e “ des in teressanten Berges 
und seiner Umgebung. Eines der bedeutendsten Ereignisse der schle
sischen Geschichte, die M ongolenschlacht von 1241, g ib t wegen der 
schlechten Quellenlage im m er w ieder Veranlassung zu phantasie
reichen, aber unsinnigen D arste llungen. Der B reslauer D ozent D r. 
P e try  b r in g t h ie r eine e inw andfre ie  Ü bers ich t über E n tw ic k lu n g  und 
A b la u f der D inge in  a llgem e invers tänd licher F o rm ; h o ffe n tlich  is t 
d a m it das Erscheinen lächerlicher M achwerke, fü r  das Jub iläum s jah r 
1941 von vornhere in  abgebogen. S e lbstve rs tänd lich  geht D r. P e try  
auch au f Legende, B ild  und D ich tu n g  vom  M ongolensturm  ein. Das 
le tz te  Bändchen is t eine fe ins inn ig  geschriebene ä lte re  schlesische 
M usikgeschichte, die auch den N ich tsch les ie r interessieren w ird .

Oppeln. W a lte r K rause.

Dr. Emil Hoffmann, B e rlin -L e ip z ig : Neue Heimat Posen. N ibelungen- 
Verlag. 1940. B ild -band . 1.— 30. Tausend. („V o lk s d t. H e im ke h r“ , 
Bd. 3).

Dieser B ild b a n d  s te llt n ich ts Neues dar, denn es liegen bereits 
über das in  diesem Buche behandelte Gebiet aus jüngs te r Z e it (1937/38) 
zwei B ildbände  vor, und zwar von V ik to r  K auder, A. L a tte rm a n n  u. 
A . B re ye r:

1. Das D eu tsch tum  in  Posen und Pommerellen. 2. Das D eutsch
tu m  in  M itte lpo len . (Te il 3 und 4 des B ildbandes, „D a s  D eutschtum  
in  P o len“ , Verlag H irze l-L e ip z ig ).
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Von den 65 B ilde rn  sind bereits 10 in  dem Band „Posen/Pom m e- 
rellen^ und 1 in  dem Band „M it te lp o le n “ erschienen: (Seitenzahlen 
in  „N eue  H e im a t“ und in  Kauders B uch ):

H indenburgs Geburtshaus in  Posen...............  S. 29 ( 89)
S tad tthea te r P o s e n .....................................   S. 72 ( 92)
Posener R o land .......................................................................... S. 77 ( 86)
Lissaer R athaus .......................................................................  S. 65 (109)
G ym nasium  in  L itzm a n n s ta d t ............................................. S. 68 ( 80)
L in d e n b rü c k .................   S. 59 ( 75)
M a rg o n in .......................................................................................  S. 58 ( 73)
K o lm a r .....................................................    S. 57 ( 68)
Czarnikau ........... . .......................................................................  S. 56 ( 76)
H e l ld o r f .........................................................................................  S. 48 ( 70)
L u to m e r See ..............................................................................  S. 46 (104)

W eite re  5 B ild e r ste llen dasselbe M o tiv  d a r:
Posener Akadem ie .......................................................... .. . . . S. 76 ( 92)
Posener Schloß .......................................................   S. 70 ( 91)
Posener Theatersäulen ................................................   S. 95 ( 94)
R a k w i t i .....................................................     S. 49 (101)
Sam otschin .....................................      S. 52 ( 72)

W eitere  3 B ild e r ein ähnliches:
G utshäuser............. ................... ........ ...................  s. 26, 27 (105)
Garbenfe ld ..............................................................................  s. 32 (112)
L itz m a n n s ta d t............................................................................... S. 67 ( 61)
Das sind insgesam t 19 B ild e r von 65 =  ru n d  30% .

W enn w ir  von Posen und L itzm a n n s ta d t, d ie als größte S tädte 
des Gaues in  keinem  Bande fehlen dürfen , absehen, so is t festzustellen, 
daß un te r den oben noch n ich t au fge führten  B ild e rn  weitere 2 A u f
nahmen S tädte betre ffen, die bere its in  Kauders Büchern genannt sind. 
Es sind d ies:

G n e se n ............................................................................................  S. 22 (100)
W o lls te in  .......................................................................................  S. 55 (106)

Dieses Buch s te llt also n ich ts  Neues, sondern eine W iederho lung 
Von etwas schon Vorhandenem  dar. Das Gebiet des W arthelandes 
is t durch  dieses Buch n ich t v ö llig  e rfaß t, da a lle in  vom  Posener Land  
ganze Landstriche , die v ie l D eu tsch tum  aufweisen, v ö llig  unberück
s ic h tig t geblieben sind, so z. B. N eutom ischel, K u jaw ien .

Der B u c h tite l „N eue  H e im a t P o s e n “  lä ß t annehmen, daß sich 
der V erf. led ig lich  m it  dem ehemals zur P rov. Posen gehörenden B ez irk , 
der nunm ehr zum Reichsgau W arthe land  gehört, beschäftigen w o llte . 
D urch  die Aufnahm e der B ild e r aus L itzm a n n s ta d t (S. 66— 68) und 
des „B irkenw eges zwischen G alkow  und K ön igsbach“  (S. 30) is t jedoch 
der gesamte Reichsgau W arthe land  einbezogen worden, a lle rd ings im  
V e rh ä ltn is  von 61 (Posen): 4 (L itzm a n n s ta d t und Umgebung).

B ildausw ah l und B ild a n o rd n u n g  lassen keinen Le itgedanken er
kennen.

D ie  Zusam m enstellung schein t von dem zu fä llig  vorhandenen 
B ild s ta ff  abhängig  gewesen zu sein. Deshalb kann der B and  weder 
in  landeskund licher und ku ltu rh is to risch e r, noch vo lkspo litische r H in 
s ich t einen Ü b e rb lick  geben. Da er w ohl in  erster L in ie  als Volksbuch 
fü r  die auslanddt. H e im kehrer und die B innend t., die aus dem A ltre ich  
in  die wiedergewonnenen Ostgebiete kom m en, gedacht is t, hä tte  a u s 
s c h l i e ß l i c h  der ku ltu re lle n  Le is tung  des d e u t s c h e n  
Menschen im  Osten und dem d t. Menschen selbst b re ites te r Raum  
gew ährt werden müssen. Das be ton t d t. ^A n tlitz  in  Landscha ft und
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Siedlung hä tte  sich in  den B ild e rn  widerspiegeln müssen. Ferner hä tte  
die Verbundenhe it großer und bekannter M änner m it dem d t. Osten 
aufgezeigt werden können, so w ie es m it der W iedergabe von H inden- 
burgs Geburtshaus (S. 29) in  einem einzigen Falle  getan worden ist. 
Ohne ins einzelne einzugehen, sollen nur folgende Namen erw ähnt 
werden.
S o l d a t e n :  Ludendorff, Mackensen, Gneisenau, R ich tho fen , W ilh .

F lhrlich.
W i s s e n s c h a f t l e r :  R obert Koch, U lr ic h  v. W illam ow itz -M ö llendo rf, 
D i c h t e r :  K a r l Busse, E rh a rd  W itte k , O tto  R oquette, F rieda H . Kraze,

E m il von Behring, Beheim -Schwarzbach.
H e rvb e rt Menzel, Hans Jürgen N ierentz, W a lte r Elex. 

K ü n s t l e r :  V e it Stoß, Schinkel, C h ris tian  Rauch, Gebr. Scharwenka. 
I n d u s t r i e p i o n i e r e :  Scheibler, G o ttlie b  Krusche.

Dagegen hä tten  die Zeugnisse poln. ■ Schaffens u. poln. K u ltu r  
unbed ing t fo r tfa lle n  müssen, da sie ausschließlich der poln. Propaganda 
dienen und som it deu Zweck des Buches ins Gegenteil verkehren, u. z. 
S. 22: der Gnesener D om , das po ln .-ka th . N a tio n a lh e ilig tu m ,
S. 23: eine typ isch  po ln .-ka th . Schrotholzkirche,
S. 55: die po ln .-ka th . K irch e  von W o lls te in ,
S. 71 : die vom  poln. Grafen R aczyński gegründete u. gestifte te  B i

b lio thek ,
S, 74: un ten : das von den Polen erbaute „m oderne (!) S tad ion “ , das 

so m iserabel gebaut w ar, daß es zu poln. Z e it wegen B a u fä llig 
k e it von der B aupo lize i geschlossen worden i s t !

S. 75: die Messehallen, poln. Bauten. (Der au f demselben B ild e  vom  
A rch ite k te n  Poelzig erbaute Oberschlesische T u rm , ein W ah r
zeichen Posens, is t m it ke iner Silbe e rw ähn t!)

In  künstle rischer H in s ich t befried igen n ic h t die B ild e r :
S. 51 : „B re i te “ Straße in  F ilehne, die nur durch die Perspektive b r e i t  

erscheint. (Das Sehenswerteste von Filehne is t die un te r D enk
malsschutz stehende dt.-evg. Fachw erkk irche !)

S. 72: b re ite  Straße in  Posen.
Zu K r i t ik  geben folgende B ild e r A n laß :

S. 18: „d u rc h  schmale Flüsse und K an ä le “ . D ie Posener Seen sind 
n ich t durch Flüsse und Kanäle der S ch iffah rt erschlossen; 
abgesehen von den O brakanälen, die d e r  E n t w ä s s e r u n g  
d i e n e n  (zwischen Kosten und P rim ent), g ib t es im  je tz igen 
Gau W arthe land  keinen schiffbaren K ana l. „ D e r “ Kana l der 
P r  o v. Posen w ar der B rom berger K ana l, der jedoch je tz t 
zum Gau D anzig-W estpreußen gehört. Der schüchterne Ver
such der Polen, den Goplo-See m it der W arthe  zu verbinden, 
is t über küm m erliche Anfänge n ich t hinausgekommen.

S. 29: H indenburgs Geburtshaus. F ü r den B ild b a n d  hä tte  eine n e u e  
Aufnahm e genommen werden müssen. 1. s tö r t die poln. A u f
s c h rift „K s ię g a rn ia  Spółka Pedagogiczna“ u. 2. die un te r dem 
rechten Fenster des 1. Stockwerkes befind liche Gedenktafel 
fü r  den V o rkäm p fe r des Polentum s, D r. M a rc in ko w sk i! (Man 
nehme die Lupe zur H and !) Poln. T e x t und poln. G edenktafel 
sind seit dem 2. O ktober ,1939 (E n th ü llun g  der H indenburg - 
ta fe l) fü r  im m er verschw unden! Daß die G edenktafel M arc in- 
kow skis in  30 000 E xem plaren v e rb re ite t w ird , is t d. Polen 
s icherlich  w illkom m en.

S. 30: Der Name des Generals w ird  o h n e  „ e “ geschrieben, also 
L itzm a n n .
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S. 35: „m a le rische " B rücke (vgl. B ild  S. 18 „m a le rische “  H o lzbrücken). 
Das poln. W o rt „K ro k ie m "  ( =  S c h ritt fahren!) au f dem rechten 
Zugbrückenpfe ile r hä tte  bese itig t werden können. (Daß ein 
Retuschieren m öglich gewesen wäre, beweisen z. B. d ie ' re tu 
schierten B ild e r au f den Seiten 46 u. 65).

S. 43: der O rt he iß t Golenhofen (n ich t Solenhofen). Es hande lt sich 
um  ein A rbe ite rhaus der A n s i e d l u n g s k o m m i s s i o n .

S. 60: G ru p p ie rt sich O strowo um  einen kle inen bewaldeten H ügel?
S. 64: D ie ehemals zw eitgröß te S tad t der P rov. Posen w ar n i c h t  

Lissa, (17 000 E inw ohner), sondern B rom berg  (57 700), dann 
kamen Schneidemühl (26 000), Hohensalza (25 600), Gnesen 
25 350).
(Nach der le tz ten  V orw e ltkriegsvo lkszäh lung  vom  1. 12. 1910). 

S. 68 : „Schöne d t. Schulen finden  sich ü b e ra ll“ . Es hande lt sich 
um  das i. J. 1909 von dem D eutschtum  L itzm anns tad fs  aus 
e i g e n e n  M itte ln  erbaute G ym nasium . Der T e x t ^ ry e c k t 
den Anschein, als ob zu poln. Z e it die Schulversorgung der d t. 
Volksgruppe durch die poln. Behörde ausreichend bzw. geradezu 
v o rb ild lic h  gewesen wäre. Das Gegenteil is t der F a ll. A lle  s taa tl. 
höheren Schulen w urden ba ld  nach 1918 den Deutschen e n t
zogen. U n te r großen finanz ie llen  Aufw endungen m ußte E rsatz 
geschaffen werden, so z. B. in  Posen, E x in , N eutom ischel u. a.O. 
Dies müßte ausd rück lich  festgehalten werden.

S. 70: das „ a l te “ Kaiserschloß, e ingew eiht 1910!
S. 74: oben ......... gepflegte A n la g e n . . . “ . Diese Anlagen um  das Schloß

stammen aus der V o rw e ltk riegsze it.
S. 75: Messehallen machen Posen zur „ W  e i t  s ta d t? “  (z. Z t. rd . 300000 

E inw ). D ie  Posener Messe is t eine poln. E in r ic h tu n g  gewesen! 
Also bestätigen w ir  den Polen in  B ild  und W o rt, daß sie aus 
der P r o v i n z  s ta d t eine W e l t  s ta d t gem acht haben.

S. 76: U nvergäng lich  sind die Renaissance-Giebel der „a lte n “ U n i 
v e r s i t ä t .  a) a lt?  e rbau t 1910! b) U n ive rs itä t?  als A ka 
demie erbaut. E rs t 1920 is t h ie r eine poln. U n ive rs itä t —  die 
1. U n iv e rs itä t Posens ü b e r h a u p t !  —  e rö ffne t worden. 

W e i t e r  B e m e r k u n g e n  z u m  e i n l e i t e n d e n  T e x t :  a) G r u n d 
s ä tz l ic h e s .  D ie Ü b e rsch rift la u te t: Reue H e im a t P o s e n .  Gem eint 
is t das Posener Land  (die Te ile  der früheren P rov. Posen, die je tz t zum 
Reichsgau W arthe land  gehören), wie auch die B ildausw ah l —  von den 
4 B ild e rn  von L itzm a n n s ta d t u. U m gebung abgesehen— zeigt. Der le x t  
be faß t sich jedoch zum größten T e il m it der Gesch. W estpreußens.

D ie  Gesch. des D eutschtum s im  Posener Lande unterscheidet sich 
wesentlich von der des D tm s. in  Pommerellen. K u rz  ausged rück t. 
W estpr. is t m it  dem Schwerte erobert, Posen m it der Rodehacke ge
wonnen worden. D o rt durch K rieg , h ier im  Frieden, d o rt überwiegend 
durch  den R it te r , h ie r durch  den Bauern.

Deshalb unterscheiden sich auch die Zeugnisse deutschei V er
gangenheit in  den beiden Provinzen erheblich, ln  Pommerellen sind 
die kennzeichnenden D enkm äler die Burgen, also w ehrhafte  Bauten, 
im  Lande Posen die sch lichten Bauernhäuser.

b) E i n z e l n e s :  S. 9, M itte labsa tz . Der deutsche Orden ha t 
das Posener Land  n ich t erobert, auch n ich t ch ris tia n is ie rt.

S 10 9. Zeile : K a lisch  gehörte nur von 1793— 1807 zu Preußen. 
E ine G renzberichtigung nach dem W iener Kongreß 1815 brachte K a 
lisch  zu Kongreßpolen / R uß land. 9

S 10, 10. Zeile: Das W arthegeb ie t des Gaues W arthe land  kam 
erst 1793, also in  der nachfrideriz ian ischen Ze it zu Preußen. Deshalb
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konnte  F rie d r. d Gr. auch keine d t. Bauern im  W arthegeb ie t an
siedeln.

D ie d t. Siedlungswellen im  Posener Lan d  waren folgende:
a) zu a l t  poln. Z e it

1. L inw ande rung  13. und 14. Jahrh. (N iedergang u. g röß tente ils U n te r
gang im  15. u. 16. Jahrh.).

2. E inw anderung : 17. u. 18. Jahrh. (H olländereien, Schulzendörfer, 
Hauländereien, G ründung neuer S tädte. D tm ., das erha lten  ge
b lieben is t).

b) in  der Z e it nach den Teilungen u. nach 1815
1. S iedlung im  N e tze d is tr ik t, in  K u jaw ien  u. Südposen,
2. Versuch der S tä rkung  des zurückgehenden D tm s. durch die A n

s iedlungskom m ission (nach 1886).
V o r s c h l ä g e  f ü r  e i n e  N e u a u f l a g e :  Den gesamten Reichsgau 

W arthe land  berücksichtigen, ein umfassendes B ild  d t. W irkens in  Lan d 
w irtsch a ft, H andw erk, Gewerbe, Indus trie , K u n s t u. K u ltu r  geben u. die 
Verbundenhe it des ostd t. Menschen m it  dem gesamten d t. V o lk  au f
zeigen. D er Zweck eines solchen Bandes w ird  nu r e rre ich t, wenn ein 
abgerundetes Ganzes geboten w ird , das auch den Polen kein p ro 
pagandistisches M a te ria l in  die H and g ib t.

Posen A d o l f  K r a f t .

Ernst Kiock: Posen in schönen Bildern. E in fü h ru n g  v. . . .  D anz ig : 
A . W . K a fe m a n n . (1940). 16 S. T e x t, 40 A bb.

Detlef Krannhals: Westpreußen in schönen Bildern. E ine Führung . 
Ebenda. 19 S., 44 Abb.

D ie beiden E in füh rungen  sind  sehr zu em pfehlen, w e il der T e x t 
von ortsansässigen Sachkennern geschrieben is t, wobei das Tem pe
ra m e n t eine re ch t verschiedene Schreibweise ve ran laß t ha t. V ie l
le ic h t h ä tte  bei dem H e ft über die S ta d t Posen bei der E rw ähnung  
des W iderstandes der d t. S täd te  D anzig  u. Posen gegen den Polen
herzog in  den A nfängen des 14. Jahrh . auch noch K ra ka u  e rw ähn t 
werden können. D er runde M a u e rtu rm  aus dem S p ä tm itte la lte r im  
H ofe H in d e n b u rg s tr. 12 b u. die beiden „W e ich h ä u se r" im  Hofe des 
Feuerwehrgebäudes sind le ider inzw ischen abgerissen w orden. D ie 
von verschiedenen L ic h tb ild n e rn  beigesteuerten vo rzüg lichen  ganz
seitigen Abb. au f K u n s td ru ckp a p ie r s ind geschickt ausgewählt. Sie 
stellen Bauw erke, l.andschaften , Kunstgegenstände u. Ereignisse des 
le tz te n  Jahres dar. A. L .

Politische Geschichte.
Wilhelm Schlüßler: Deutschland zwischen Rußland und England.

Stud ien  zur A u ß e n p o lit ik  des B ism arckschen Reiches. —  S chriften  
des R e ich s in s titu ts  fü r  Geschichte des neuen D eutschlands. L z g .: 
K oeh ler & Amelang. 1940. 175 S., R M . 3.50.

Die Versuche einer deu tsch-b ritischen  A nnäherung in  der Z e it 
vo r dem W e ltk r ie g  sind m ehrfach behandelt worden, insbes. im  Rahm en 
der U ntersuchungen zur K riegsschuld frage. Im  V o rde rg rund  des In te r 
esses stehen seitdem  die d t.-e n g l. B ündn isverhand lungen  von  1898 
bis 1901, denn m it ih rem  Scheitern  beg inn t ja  auch die verhängn is
vo lle  E in k re isu n g  des D t. Reiches.

Aus den v ie len V e rö ffen tlichungen  a m tlich e r u. p r iv a te r  N a tu r, 
d ie nach dem W e ltk r ie g  herauskam en, h a t sich ein e in igerm aßen 
deutliches B ild  der V erhandlungen ergeben, tro tzd e m  gehen aber die
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Meinungen über die Ursachen des negativen Ergebnisses auseinander. 
Es w äre nun e infach, H o ls te in  u. B ü low  die a lle in ige  Schuld zuzu
schieben, und ta tsäch lich  tr ä g t  ja  ih re  P o li t ik  auch die V e ra n tw o r
tu n g  fü r  die unbestim m te  und in s tin k tlo se  H a ltu n g  der d t. Regierung. 
U m  dies aber gew issenhaft zu ve rdeu tlichen , h a t der V f. die u n te r 
B ism a rck  sta ttge fundenen d t.-eng l. V erhand lungen v. 1879/80 und 
1889 zum Verg le ich  herangezogen.

Diese Gegenüberstellung is t sehr re izvo ll. A lle rd ings  erschein t der 
V e rla u f und d e r Abschluß dieser Verhand lungen noch rä tse lh a fte r 
und der V f. k o m m t zu m ancher der zahlreichen V erö ffen tlichungen  
über diesen Gegenstand bew ußt in  Gegensatz. H ie rzu  be rech tig t ihn  
die H eranziehung neuer Quellen, insbes. der österr. A rch ive . A u f 
diese A r t  ge ling t der Nachweis, daß die H a ltu n g  R ußlands stets der 
A n g e lp u n k t in  den d t.-eng l. V erhandlungen war. B ism arck  konnte 
die russ. P o lit ik  durch eine le ich te  Annäherung an E ng land  beein
flussen, ohne daß er ein B ündn is  b rauch te .

Diese Voraussetzung w ar 1898 n ic h t mehr gegeben, nachdem das 
russ.-französ. B ündn is  zustande gekommen w ar. D tld . ha tte  n ic h t 
mehr die W ah l seiner V erbündeten offen, E ng land  dagegen noch ganz. 
D ie  d t. D ip lo m a tie  verschloß sich jedoch der E in s ich t, daß seit B is 
m arck bere its  eine entscheidende W endung in  D tlds . außenpolitischer 
Lage e ingetre ten  war.

W ir  haben heute n ic h t m ehr darüber zu befinden, ob der V e r
la u f der d t.-eng l. B ündn isverhand lungen  vo r dem W e ltk r ie g  bedauer
lic h  is t oder von  uns g le ich m ü tig  hingenom m en werden kann. D ie 
E re ignisse der jüngsten Z e it haben uns einen neuen B e g riff von  der 

iin d n is fä h ig ke it Englands gegeben. U nabhäng ig  u. unbee in fluß t davon 
r’ ü rfe n  w ir  aber die vorliegende S c h rift wegen ihres nüchternen U r 
te ils  und  ihres E rkenn tn isw e rtes  begrüßen.

B rom berg . Gerh. O h lho ff.

Albert Brack mann: Die Anfänge des ältesten polnischen Staates in pol
nischer Darstellung. S onderdruck aus: F es tsch rift, E rn s t H eym ann 
zum  70. G eburtstag ü be rre ich t von Freunden, Schülern und Fach
genossen. W e im a r: H . Böhlaus N achf. 1940, S. 61— 94.

D ie  wie üb lich  au f v o lle r Beherrschung der Quellen und des S c h r ift
tum s beruhende scharfsinnige B ew eisführung von G enera ld irek to r 
D. D r. B rackm ann setzt sich m it  den aus po litischen  R ücksich ten  der 
le tz te n  Vergangenhe it m itb e s tim m te n  W erken von Z. W ojc iechow ski, 
G. Labuda , M. Z. Je d lick i usw. auseinander. Des le tz te ren  B u c h . 
S tosunek p ra w n y  P o lsk i do Cesarstwa do r. 1000 (Posen 1939), w ar 
o ffenbar wegen des beginnenden Krieges noch n ic h t ve rsand t worden, 
kann aber je tz t  von  der S taats- und U n ive rs itä tsb ib lio th e k-P o se n  noch 
bezogen werden. V erf. ze igt, daß die po ln . borscher m ehrfach ihnen 
unbequeme Quellenste llen auslassen (S. 65,,68) oder daß ih re  A nsich ten  
u n h a ltb a r sind. V o rw ü rfe  fa lscher D eutung gegenüber dem V e rf fa lle n  
gelegentlich  au f die K r it ik e r  zurück, z. B. be tre ffs  der „aqu ilona les  
p a rtes “ , die, da von  R om  aus gesprochen, auch Polen m itb e tre ffe n , 
n ic h t n u r das N ordgerm anentum . V e rf. sch ließ t so: „E s  w ar also im  
10. Th. genau so, w ie später so o ft  in  der po ln . Gesch. u. zu le tz t im  
H e rb s t 1939: die F ro n ts te llu n g  gegen D eutsch land brachte  Polen den 
N iedergang oder den U ntergang. D ie  d t. H is to r ik e r  h ä tte n  daher au f 
G rund  der geschichtl. E n tw ic k lu n g  des ä ltesten und des jüngsten  Polen
staates ein größeres R echt als die poln. H is to r ik e r , eine ,R evis ion  der 
U r te ile ' zu fo rd e rn “ . A . L .
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A. Brackmann: Zur Entstehung des ungarischen Staates. B e rlin : A kad. 
d. W issenschaften 1940, i. K om m . b. W . de G ru y te r. S. A . aus: A b 
handlungen der Preuß. A kad . d. W issensch., P h il.-h is to r. Klasse 
N r. 8, 23 S. 4°.

Der als E inzelausgabe gedruckte  V o rtra g  vom  4. 7. 40 is t durch 
die Entgegnung des m adjarischen Forschers Peter v. Väczy-Ofenpest 
(im  A rc h iv u m  Europae c e n tro -o r ie n ta lis  F. 5) au f die A usführungen 
des V erf. über den A n te il K a iser O ttos I I I .  an der E n ts tehung  eines 
selbständigen po ln . Staates, b e tr. der v. Väczy zustim m te , und die 
ku rz  sk izz ie rte  Paralle le fü r  U ngarn, wo er anderer M einung w ar, he r
vorgerufen. E r begründet nun seine vo rjäh rigen  Ausführungen genauer, 
daß ta tsäch lich  die poln. u. ungar. K irchengründung  durch  die P o lit ik  
O ttos I I I . ,  ve ran laß t w orden seien u. daß beide aus einer e inhe itlichen  
Reichs- und Rechtsidee des Kaisers e rk lä r t werden m üßten, die ih n  
gegenüber früheren  A ns ich ten  in  einem neuen L ic h t erscheinen lassen. 
D ie genau durchdachten A usführungen w irke n  überzeugend. A u f 
der le tz ten  Um schlagseite werden die vom  gleichen V e rf. stam m enden 
Sonderausgaben aus den S itzungsberichten aufgezäh lt, von  denen w ir  
frü h e r schon einige angezeigt ha tten , A . L .

Dr. Antoni Knot: Finis Poloniae! Legenda M acie jow icka. Lw ów - 
Lem berg, A . K ra w czyń sk i 1938. 104 S.

Über die „Legende von M a c ie jo w itz “ , w ie V erf. im  U n te r t ite l 
sagt, den zuerst von der „S üdpreuß . Z e itu n g “ gebrachten angeblichen 
A u s ru f Kosciu.szkos, is t schon v ie l geschrieben worden. D ie neue Be
a rbe itung  h a t das Verd ienst, daß sie gegenüber besonders den früheren 
von J. 1 re tia k , A. Ska lkow ski und St. Zetow ski auch s tä rke r das d t. 
u. französ. S ch rifttu m  heranzieht und dadurch neue Aufschlüsse g ib t. 
Da aber unser M ita rb e ite r E . K lin k o w s k i über die Frage eine eigene 
D ars te llung  p la n t, sei nu r ku rz  au f die A rb e it von K n o t verwiesen

A. L .

Józef Feldman: Bismarck a Polska 113. und Polen!. K a tto w itz , In s ty tu t  
Ś ląski 1938. 451 S.

W enn über das V e rh ä ltn is  dieses in  der po ln . V o lksm e inung  als 
„g rö ß te r G e rm an isa to r" verschrienen Staatsmannes zu Polen e in  
um fangre iches W erk  von  dem p o ln .-jü d . V erf. erscheint, so is t das 
beach tlich . V erf. w endet sich gegen die Anschauung, B ism arck  sei der 
B egründer der preuß. P o le n p o lit ik  der Ansied lungskom m ission  und des 
O stm arkenvere ins gewesen, andererseits gegen die vere infachende 
A uffassung als G erm anisa tor in  der poln. V o lksm einung. Der B e g riff 
„G e rm a n is ie ru n g “ w ird  von ih m  aber e inm al als staatlich-preuß isches 
V erha lten , später aber als „H a k a tis m u s “  au fgefaß t. Diese ungewöhn
liche  A usw e itung  e rfo lg t o ffenbar, um  die P ropagandabehauptung des 
ständ igen preußischen „G e rm a n is ie ru n g s-“  bzw. ,, V ern ich tungs- 
strebens' , d ie in  den poln. Ze itungen und den S ch riften  bis zum  Ü be r
druß  w iede rho lt wurde, n ic h t angesichts der anderslautenden, k la re n  
Ergebnisse der w issenschaftlichen Forschung fa lle n  lassen zu müssen. 
E ine  H auptthese  des Buches is t die, daß B ism a rck  n ich ts  Eigenes in  
der P o le n p o lit ik  gebracht, sondern nur frühere  preuß. A ns ich ten  v e r
tre te n  habe. Insgesam t k o m m t Fe ldm an auch tro tz  seines Bestrebens, 
ein n ic h t so einseitiges, starres U r te il  über B ism arck  den Polen v o r 
zu führen, doch n ic h t v ie l über die G runde inste llung  seines frühe ren  
H eftes „A n ta g o n iz m  po lsko-n iem ieck i w  dz ie jach " (T h o rn  1934, B a l
tisches In s t itu t )  h inaus, verg l. W . Conze in  „O s te u ro p a “  X IV /1 0 . A . L .
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Adoli Eichler: Wende in der Geschichte unseres Deutschtums. E n t
w ick lungen und G estalten in  L itz m a n n s ta d t vo r 25 Jahren. E r 
innerungen von . . .  „L itz m a n n s tä d te r  Z e itu n g ", 13 S.

D er Verfasser w ar s. Z t. der F üh re r der „L o d z e r d t. A k t iv is te n “ 
w ährend des W eltkrieges und  wurde im  M ärz 1919 gezwungen, in fo lge  
einer Anzeige von  M ilk e r an die neuen poln. Behörden seine H e im a t 
zu verlassen. Im  Reich s te llte  er dann nach den gere tte ten  Resten 
seiner Sam m lungen und Auszüge sein e rs tm a lig  das Them a behan
delndes Buch „D a s  D eu tsch tum  in  K ongreßpo len“ (S tu ttg a r t 1921) 
zusammen und schrieb w e ite r w ie schon frü h e r v ie le Aufsätze, besonders 
in  der „ D t .  Post im  O sten“ . D er ve rd iens tvo lle  V o rkä m p fe r des 
D eutschtum s b r in g t in  seiner neuen V e rö ffe n tlich u n g  sehr aufsch luß 
reiche E rinne rungen  aus dem R ingen des D eutschtum s in  L . um  seine 
Daseinsrechte in  der d t. Besetzungszeit während des W eltkrieges, das 
ih m  gegenüber dem zunächst wenig k la r u n te rrich te te n  re ichsd t. S tellen, 
den fälschenden Beeinflussungsversuchen dieser durch  die Polen, A n 
gle icher und  Juden n ic h t le ich t gem acht wurde. E r  erre ichte , daß 
die Deutschen in  L . end lich  den ihnen  als den B egründern  des G roß
gewerbes der S ta d t zustehenden A n te il an der S ta d tve rw a ltu n g  gegen
über dem „B ü rg e rk o m ite e “ e rh ie lten , daß n ic h t nu r die Polen V o r
te ile  aus der sozialen O p fe rw illig k e it der Deutschen zogen, daß deutsch
bewußte Ze itungen und Verbände entstanden. D ie dam als eine R olle 
spielenden e inheim ischen und  aus dem Reich und  B a lt ik u m  stam m en
den P ersön lichke iten  werden p lastisch  gezeichnet. Es wäre erw ünscht, 
wenn, nachdem  schon vie le  der dam als führenden  M änner gestorben 
sind, wenigstens die Überlebenden in  ähn licher Weise ih re  E rinne rungen  
der Ö ffe n tlic h k e it zugänglich m achten. A. L .

Der polnische Angriff. Polnische Pressestimmen aus jüngs te r Zeit. 
B e r lin : V o lk  und  R eich-Verlag  1939. 47 S.,1 K a rte .

Das von  D r. G o tth o ld  Rohde bearbe ite te  H e ft is t auch fü r  den 
Geschichtsforscher n ü tz lich , w e il es eine kürzere E in fü h ru n g  b r in g t 
und w e il es an geschickt ausgewählten Pressestimmen Zeugnisse e r
s taun liche r Selbstüberschätzung, herabsetzende D arste llungen der d t. 
m ili tä r .  K ra ft ,  Haßausbrüche gegen das d t. D anzig  u. gegen die „K re u z 
r i t t e r , “  b r in g t, die die Verb lendung e rk lä ren , m it  der die im p e ria 
lis tisch -chauv in is tische  R ich tu n g  in  Polen ih rem  Staate das Grab 
schaufelte. W ie  verstiegen diese K re ise z. T. waren, ze igt besonders 
die Tatsache, daß man, benebelt von  der zeitweise großen Ausdehnung 
des frühe ren  Doppelstaates P o len -L itauen , in  dem die V o lkspo len  tro tz  
weitgehender V erpo lungen nie über e in D r it te l der B evö lke rung  aus- 
m achten, fü r  sein doch gegenüber dem D eu tsch tum  an Zahl rech t 
schwaches V o lk  von  einem „D re i-M e e re -Im p e riu m  (Ostsee, Schwanzes 
Meer, A d ria ) und  einer gemeinsamen Grenze m it  Japan am U ra l 
trä u m te  (M erku ryusz  P o lsk i 9. 7. 39 u. IK C  vom  8. 7. 39). D ie A us
züge s ind 17 Ze itungen aus den verschiedensten Landeste ilen und ve r
schiedener p o lit isch e r R ich tu n g  entnom m en. J ■ -•

Else Moltke: Polsk September |P o ln ischer September). Kopenhagen: 
Hasselbalchs Verlag . 1939. 160 S.

Es is t eine sehr bedauerliche, aber feststehende 1 atsache, daß 
die d re i skandinavischen V ö lke r tro tz  ih re r engen Rassen- und  Geistes
ve rw a n d tsch a ft m it  dem d t. V o lk  sich nur wenig M ühe gegeben haben, 
das neue D eutsch land und  seinen Geist zu verstehen. Am  w eitesten 
w ar noch das dänische V o lk  au f diesem Wege gegangen, aber es b lieb  
doch bei einer re ch t vo rs ich tigen  B e trach tung , während die S ym 
p a th ie n  sich gar zu le ich t den Gegnern D eutsch lands zuw andten.
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Das B üch le in  von G rä fin  Else M o ltke  is t typ isch  fü r  eine D enkungs
a rt, die ein geheimes Grauen vo r der den ruh igen  Genuß störenden 
d t. Bewegung ha t, po litische  A ns ich ten  durch  Gespräche be im  F ü n f
uhrtee  und  persönliche B ekanntscha ften  zu b ilden  bestreb t is t und 
von  einem  V erständn is fü r  das w irk lic h e  Geschehen unend lich  w e it 
e n tfe rn t is t.

G rä fin  M o ltke  h a t ih r  Buch im  September 1939 geschrieben, 
um  Polen, genauer gesagt, dem Polen, das sie zu kennen g laub t, ein 
D enkm a l zu setzen. Es is t bezeichnend, daß in  ih re r E in le itu n g  w oh l 
die Greuellüge vom  B om bardem ent des „K la re n  B ergs“ von  Tschen- 
stochau a u fta u ch t, daß aber die G ründe des Krieges n ic h t m it einem 
W o r t e rw ä h n t werden.

D urch  die aus führliche  S childerung einer Reise durch Polen w il l  
G rä fin  M o ltke  dem dänischen V o lk  Polen zeigen. Da sie au f ih re r 
Reise m eist Gast in  po ln . Adelshäusern w ar und  nu r m it  A d ligen , 
e inigen S ch rifts te lle rn , Beam ten und  O ffiz ie ren  zusam m enkam , von 
Polen auch n ic h t v ie l mehr als Posen, W arschau, W iln a , K ra ka u  und  
Zakopane gesehen ha t, h a t sie Polen ebenso kennen ge le rn t w ie einen 
Menschen am  S onntagnachm ittag  in  seiner guten Stube. A lles, aber 
auch alles, h a t G rä fin  M o ltke  in  ros igster B e leuchtung gesehen. Von 
den Polen e n tw ir f t  sie ungefähr folgendes B ild :  E in  tapferes, f re ih e it
liebendes, edles und  tüch tiges V o lk , begeistert tä t ig  am  N euaufbau 
seines Staates nach 150jähriger unschuld iger K nech tscha ft, übera ll 
ve ran tw ortungsfreud ige , sich aufopfernde Menschen, deren einziger 
Fehler v ie lle ic h t ein a llzu  h itziges Tem peram ent is t. Vom  poln . Bauern 
weiß sie nu r, daß er fro m m  is t, sonst nichts.

Ä h n lich  euphem istisch is t das B ild  des poln. Staates, dessen 
Beam te junge, freund liche  Menschen sind, und der keinen seiner 
B ü rge r zu irgend  etwas zw ingt.

In  diesem sonnenbestrahlten L a n d  m it v ie len blühenden S tädten, 
schönen Landschlössern, hohen K irch e n  und geheim nisvollen R uinen 
h a t G rä fin  M. nur eines g es tö rt: D ie Juden und der zu ih ren  gehörende 
Schmutz. In  ihnen s ieh t sie auch ein P rob lem  des poln. Staates. 
A ber auch über sie fin d e t m an noch solche Sätze: „Z w e i junge jü d . 
S tudenten kom m en d ic h t an der K irch e  vo rbe i, be leuchte t von den 
le tz ten  Sonnenstrahlen. Ih re  fe inen klugen Rassegesichter sind ein- 
gerahm t von schwarzen Locken. A u f S traßen und Gassen h ö rt 
m an die (jüdische) Sprache und  s ieht ih re  m erkw ürd igen  Schicksale, 
gekle ide t in  der V o rze it malerische T rach ten , wie au f H olbeinschen 
oder D ürerschen H o lzschn itten . —  D ie b ib lische Geschichte w ird  n ich t 
nu r durch  W i t t  Stwocz’ s (!) K irch e n b ild e r lebendig gem acht —  die 
P a tria rchen  gehen lebend in  K rakaus Straßen u m h e r“ . (S. 135— 136)

M it  ke inem  W o r t aber werden die anderen P roblem e des po ln . 
Staates b e rü h rt, auch von  den Deutschen in  Polen weiß G rä fin  M. 
n ich ts , obw ohl sie im m er w ieder vo r den Zeugnissen deutscher K u ltu r  
im  po ln . R aum  gestanden ha t. Im m e rh in  —  m it ih ren  po ln . Freunden 
m uß te  die V erf. n a tü r lic h  d t. sprechen.

F ü r die o ffenbaren Fehler und  die ganze H a ltu n g  des Buches 
n u r einige Z ita te  als B e isp ie l: „J a g ie llo , K ö n ig  K as im irs  litau ische r 
Schwiegersohn (S. 50). „E in e  N a tion , die a ll das durchgem acht
h a t und  durch  die schweren P rü fungen h indurchgekom m en is t, kann 
niem als schwach oder weich werden. W ir  kom m en aus dem Feuer 
gehärte t w ie S ta h l“ . (S. 92 u. 160). „ W i r  s ind von  N a tu r ein 
fr ied liches  V o lk , das bis zum  Äußersten getrieben werden muß, bevor 
es zu den W affen  g re if t . “  (S. 94). „D ie  K a ra im en , ein Judenstam m  
. . ., der se it dem 9. Jh d t., als er aus Persien oder dem Kaukasus h ie r 

e inw anderte , ungestö rt h ie r le b t.“ (S. 106). „S o  p ra k tisch  w ar K ra ka u
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angelegt von  seinem K ö n ig  Boleslaus, der 1253 Polens H a u p ts ta d t 
h ie rher verlegte  und  die neue S ta d t an leg te “  (S. 129). „D iese  Gebäude, 
die tro tz  ih re r B ee in flußung aus Süden eine eigene po ln . P rägung 
haben, die ich  auch in  den neuen P rach tbau ten  w iederfinde, die den 
kom m enden Geschlechtern Polens strah lende Energie künden  so llen .“  
(S. 152). „ M ir  scheint, ich  sehe sie v o r m ir , des Volkes p r im it iv e  
K in d e r. Sie liegen und beten v o r dem K ru z if ix  darum , daß G o tt 
e in  W under sch ick t, wie dam als als P ilsu d sk i die Feinde schlug, als 
Sobieski E u ropa  bei W ien re tte te .“  (S. 159).

G rä fin  M o ltke  h a t m it  diesem scheinbar unp o litisch e n  und  doch 
auf po litische  Ziele abgeste llten Buch der d t.-dän ischen  V ers tänd igung 
und  d a m it ih rem  V o lke  einen sehr schlechten D iens t erwiesen. In 
zw ischen is t auch fü r  D änem ark die Z e it vo rbe i, da „h in te n , w e it 
in  der T ü rk e i die V ö lke r au fe inander schlugen.“  Es wäre zu wünschen, 
daß in  Kopenhagen solche Bücher w ie der „p o ln . Septem ber“  n ic h t 
m ehr erscheinen und  gelesen werden.

G o tth o ld  Rhode, Breslau.

Wehrgeschichte.
W illy Andreas: Friedrich der Große und der Siebenjährige Krieg. Verlag 

K oeh le r & AmeJ.ang, Lzg. 1940. 78 S. R M . 2.
E in  V o rtra g  aus dem Jahre 1938 v o r der D t. Ges. fü r  W e h rp o lit ik  

und  W ehrw issenschaften geht in  die hervorragende Reihe h is to rische r 
S ch rifte n  über, die der V erlag  Koeh le r & Am elang se it e in iger Z e it 
he rausg ib t. D ie  h ie r vorliegende e rw e ite rte  Fassung is t in  Bd. 158 der 
H is t. Z tschr. (1938) erschienen, w ird  aber je tz t einen b re ite ren  Leser
kre is  erreichen.

D er A u fsa tz  is t dem B e treuer des österr. A rchivwesens, Ludw . 
B it tn e r , gew idm et. H ie rm it  ko m m t in  schöner F o rm  zum  A usd ruck , 
daß unsere heutige d t. G eschichtsw issenschaft sich n ic h t m ehr die 
k le in d t. Auffassung zu eigen m acht, sondern auch die Le is tung  der 
d t. O stm ark  o b je k tiv  w ü rd ig t und in  den R ahm en der d t. Geschichte 
e inbezieht. T ro tzd e m  b le ib t der P reußenkönig  der H e ld  des Sieben
jä h rig e n  Krieges und  s teh t deshalb im  M it te lp u n k t dieser S tud ie , die 
seine e inz iga rtige  Le is tung , seinen K a m p f gegen eine W e lt von  Feinden 
m it  le idenscha ftliche r B ew underung v e rfo lg t.

B rom berg . Gerh. O h lho ff.

Kpt. Dr. Jan Giergielewicz: Wybitni polscy Inżynierowi wojskowi [H e r
vorragende Heeresingenieure in  Polen]. W ar. 1939, G łówna K s ię 
g a rn ia  W o jskow a . V I ,  178 S., 9 Abb.

D er V f., N achkom m e (-ewicz) eines d tnam igen  V orfah ren , h a t 
schon eine Gesch. des po ln . Heeresing.wesens ge lie fert. In  der neuen 
V e rö ff. behande lt er u n te r Auslassung v. „ v ie l l .  n ic h t w eniger be
rü h m te n  u. ve rd ien ten  V e rtre te rn  w ie D e ll A qua, W ilh . le Vasseur 
de Beauplan, F ried . G e tkan t, A dam  F rey tag  u. a. (1) den ita l. Oberst 
Dom . R id o lfin o  z. Z. B ä thoris , der fü r  die Russenkriege zur Verfügung 
h a tte  den „szancm agister Ludw . W edel , 20 „szancm ajs te r u. 50
,,szancknecht“ e. u. m it seiner E rfin d u n g  von B randkuge ln  gegen
über den H olzbefestiggn. gute E rfo lge  erzie lte , w e ite r den in  ho ll. 
D iens t in  B ra s ilie n  b e rü h m t gewordenen C h ris to f (v. A rtschau) A rc i
szewski, den bekannten arian ischen Pastorsohn u. ty p . C ondottie re  
aus Sclim iegel. H ie rb e i w ird  auch die „R o iła  lu d z i w  A r t i l le r i i  K o - 
ronney Cekauzach ośm iu służących, p rodukow ana na Seymie A n n i 
1747“ m it  dem „C eykm ayś te r a lbo con tro leu r a r t i l i . “  F r. G e tkan t

Deutsche W issensch. Z e itsch r. i .  W arthe land . H e ft  2 . 1940.
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l i t t» * * * '* ,
außer „m in ire ró w , pe ta rdn ików , fa je rw erkerów , m ie d z iry tn ikó w , p ła t
nerzy, edelm anów, cieśli, p rochow ych “  (32 f.) e rw ä h n t u. die M onogr. 
v. A leks. K raushar. A m  stä rks ten  is t die Z e it Stan. Augusts berück
s ic h tig t, in  der „d a n k  den Bem ühungen des Gen. F ried. A lo is  (G f.) 
B rü h l, des glänzenden O rgan isa tors des K orps K ro n a rt il le r ie , d ie  
e igentl. Anfänge einer s tänd igen O rgan isa tion  der techn. T ruppen  
en tstanden“  (3). Behandelt werden der Oberst der geogr. K a rte n  
Jan B aka łow icz, Tad. Kościuszko (so, ohne S trich  au f dem s u n te r
schrieben au f dem B ild ) , fü r  den jedoch die Aufsehen erregende B ro 
schüre P ro f. S ka lkow sk is : K . w św ietle  nowszych badań (Posen 1926) 
manches anders sehen lä ß t als der B e itrag , w e ite r der aus einer a rian . 
Fam . stam m ende Gen. K a ro l S ierakow ski, bei dem als F üh re r der 
Pontoniere M a j. Sparrem an e rw ähn t w ird , w e ite r der 1794 in  Praga 
gefallene Gen. Jak. Jasiński, der in  der R itte ra k a d . der 4. B rig . des 
Sachsen F ried , de G u inder un te rs tand , ferner Gen. M ich. S oko ln ick i 
aus W ierze ja , K r . Sam ter, dann Gen. Ign . P rądzyńsk i aus S ann ik i, 
K r . Posen, der 6 J. in  Dresden ausgebildet wurde u. in  der N apoleon
ze it u. w ährend des N ov.aufstandes sich auszeichnete, schließ l. K lem ens 
K o ła c z k o w s k i aus Posen. A. L .

Baltische Lande. Herausgegeben von  A lb e r t B rackm ann , C arl Engel, 
R e inha rd  W ittra m . B d . 4: W e ltk rie g s - und N achkriegsze it. I .  L ie 
fe ru n g : Der Bolschewismus und die baltische Front 1918/1919. V e r
lag S. H irz e l, Le ipz ig  1939. 104 S., 2 Ü bers ich tska rten .

D ie  Herausgeber sahen sich durch  die Z w anz ig jah rfe ie r der Be
fre iung  R igas am 22. M a i 1919 ve ran laß t, dem I.  Bande der „B a ltis c h e n  
L a n d e “  so fo rt diese L ie fe ru n g  fo lgen zu lassen. Den A n fang  machen 
zwei schon im  F eb rua r 1939 gehaltene V o rträge , K u r t  von R aum er: 
„Z w ischen  B re s t-L ito w s k  und Compi&gne: die deutsche O s tp o lit ik  
vom  Sommer 1918“ und  R e inha rd  W it t r a m : „Z u r  Geschichte des 
W in te rs  1918/19“ m it mehreren bisher u n ve rö ffe n tlich te n  A k te n  als 
Beilage. Der ehemalige O berbefehlshaber der B a ltischen  Landeswehr, 
A lfre d  F le tche r, sch re ib t über „D a s  Wesen der ba ltischen  Käm pfe  
vom  F rü h ja h r 1919“ , w obei er d ie H a ltu n g  der ba ltendeutschen V e r
bände, vo r a llem  ih re  geistige U nbestech lichke it, he rvo rheb t. Es fo lgen 
eine Zusam m enste llung der F ro n tb e r ich te  der „L ib a u sch e n  Z e itu n g “ 
(27. Januar bis 24. M a i 1919) von B u rcha rd  S ie lm ann und ein A u fsa tz : 
„Z w ischen  L ib a u  und R iga. B e iträge zur Geschichte der le ttischen  
P o li t ik  im  F rü h ja h r 1919“ von  Helene D opkew itsch . Den Schluß 
b ild e t eine U n te rsuchung  von  G ün the r F ra n tz  über „D ie  s tra teg ische 
A u sw irku n g  des 22. M a i 1919 an der G esam tfron t des Bolschew ism us“ , 
w o rin  die K äm pfe  im  B a lt ik u m  im  größeren Zusam m enhang des 
russischen B ürgerkrieges gesehen werden.

D ie  k la re n  und zuverlässigen D arste llungen  und die Q uellen
ve rö ffe n tlich u n g e n  des H eftes sind ein sehr w e rtv o lle r B e itrag  fü r  d ie  
Geschichte Osteuropas in  den Jahren 1918/19.

Posen. W ilh . Lenz.

F. W . v. Oertzen: Die dt. Freikorps 1918— 1923. M chn. 1938. B ru c k 
m ann. 2. A u fl. X V I ,  506 S., f)0 Ta f.

D er etwas zu wendige V f. h a t auch e in ige Bücher über Polen 
geschrieben, die z. T . n ic h t sehr e rfreu lich  waren. E her zu begrüßen 
ist- sein nun  genanntes W e rk , zum al in  der N euaufl. manche k l. Mängel 
der 1. behoben w orden sind. Das W erk , das ja  auch fü r  den Osten 
B edeutung h a t, is t spannend geschrieben. A. L .
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Volkstumsforschung.
Dr. Dr. Friedrich Lange: W ir zwischen 25 Nachbarvölkern, B e r lin : 

D t. A rb e its fro n t. 276 S., 24 S. Abb.
D er V e rf., der durch seine A rb e ite n  (A ufzäh lung  im  S c h rifttu m s 

verzeichnis) in  a llgem eindeutscher Schau bekann t is t, g ib t h ie r eine 
nü tz liche  Ü bers ich t über die Lage unseres Volkes zwischen den 25 N ach 
b a rvö lke rn , wobei n a tü r lic h  auch k le ine Vö lke rschaften , von  denen 
m an selten etwas h ö rt, m itb e rü c k s ic h tig t sind. E rfre u lic h  is t sein 
Bestreben, wo vorhanden, auch die d t. O rtsnam en zu verwenden. 
N u r ein paar k le ine  Bem erkungen seien e rlaub t. Z u r Skizze S. 101: 
ein Zweig der Fugger saß auch in  W arschau. D ie  Schreibung G ra- 
czynsk i (s ta tt G rażyński) is t ir r tü m lic h . Daß die E in fü h ru n g  des D t. 
als S taatssprache durch einen D t. zu F a ll gebracht w urde (S. 163)., 
b e t r i f f t  n ic h t die gesamten U SA , sondern nur einen Bundesstaat. 
Von einem vo lls tänd igen  Fehlen nord . K rä fte  im  ehemaligen Polen 
(S . 172) kann m an n ic h t sprechen. A. L .

Karl Lübbike: Siedlungsgeschichte, Sozial- u. Wirtschaftsverfassung der 
deutschen Landbevölkerung in Polen. S onderdruck aus Sering —  
v. D ie tz e : Agrarverfassung der d t. Auslandssiedelungen in  O st
europa, S. 129— 211, 1 K t .  (S ch riften  der in te rn a t. K onferenz f. 
A grarw issenschaft) B e r lin  W . 9, F . Vahlen.

Das große Sam m elwerk is t 1939 erschienen. Da das D eu tsch tum  
im  ehemaligen Polen zu 85 v. H . bäuerlich  w ar, bedeutet der T e ild ru ck  
zugle ich eine w e rtvo lle  D ars te llung  der Geschichte und  G egenwarts
lage des größ ten le ils  dieser Volksgruppe, bearbe ite t au f G rund  eines 
verschiedensprachigen S ch rifttu m s  und eigener Kenntn isse durch 
Sachkenner.

In  ruh igem  und  sachlichem  Ton werden gelegentlich auch unbe
gründete po ln . Behauptungen rich tig g e s te llt, vo r a llem  gezeigt, daß 
der G roß te il des 1939 vorhandenen D eutschtum s altansässig w ar. 
E igen tlich  nu r bei der Angabe der po ln . Volkszählungsergebnisse b e tr . 
der N a tio n a litä te n ve rte ilu n g  (S. 178) v e rm iß t m an eine k ritisch e  Be
leuchtung. N ü tz lic h  is t auch die a lle rd ings k le ine zw eifarb ige K a rte , 
die in  die Grenzen der 3 Te ilungen 1772— 95 noch die von  Versailles
polen eingezeichnet sind. A. L .

Wolfgang Kohte: Zur Volkstumsentwicklung Posens und Westpreußens 
im deutschen Wirtschaftsgefüge des 19. Jahrh. Sonderabdruck aus: 
D t. Zschr. f. W irtsch a ftsku n d e , Lpzg. 3. Jhg. H . 2, 1938, S. 172— 87. 

D er A u fsa tz  des V e rf., von dem w ir  schon in  Z, 21 seine D issert. 
„ D t .  Bewegung u. Preuß. P o li t ik  im  Pos. Lande 1848/9“  und in  H . 29 
der D W Z P  den B e itra g  „V o lk s tu m  u. W ir ts c h a ft des Preuß. Ostens 
im  19. J h .“  gebracht ha tten , is t eine geschickte gedrängte B ehand lung 
des Them as au f G rund  des vorhandenen S ch rifttu m s  m it R ückb licken  
au f die frühe re  Z e it und F o rtfü h ru n g  bis zum  A usbruch des W e ltkrieges. 
E ine  genauere D ars te llung  auch au f G rund  von A k te n s tu d ie n  is t fü r  
später vorgesehen. A . L .

Stanislaw Jastrzębski: Kim jesteśmy? O szlachcie zagrodowej w  M ało- 
polsce w schodnie j. [W er sind w ir?  V om  Bauernądel im  östlichen  
K le in p o le n l. P rzem yśl 1939. 80 S.

In  ih re n  Bem ühungen, O stga liz ien  fest an den po ln . S taa t zu 
b inden, h a tte  die poln. R egierung in  V e rb indung  m it  m ilitä r is ch e n  
K re isen se it 1937 ein neues K a m p fm itte l e in g g e tz t:  Den „V e rb a n d  
des Bauernadels“ . M it  seiner H ilfe  so llten  u rsp rüng lich  250 000, dann

21 *
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300 000, und schließ lich 500 000 u k ra in . Bauern Ostgaliziens, die an
geblich a lle  dem poln . K le inade l en tstam m ten, re po lon is ie rt werden.

D ie  vorliegende S c h rift is t  ein P ropagandaheft dieser „A k t io n  
zur W iedergew innung po ln . Seelen“ . D ie  dem l i t e l  nach zu e rw ar
tende eingehende Beschäftigung m it  der Ansetzung des „B aue rnade ls " 
u. seiner w e ite ren  E n tw ic k lu n g  e n th ä lt sie n ich t, ebenso w enig etwa 
den Nachweis, daß die großen Mengen g riech .-ka th . U k ra in e r, die 
w iedergewonnen werden so llten , w irk l ic h  dem Bauernadel entstam m ten.

D er größte T e il des H eftchens is t  P o lem ik  gegen U k ra in e rtu m  
u. u k ra in . Bewegung, ges tü tz t durch  h is to rische  Ausführungen, m it 
denen eine Auseinandersetzung auch vo r dem Zusam m enbruch Polens 
n ic h t der Mühe w e rt gewesen wäre. Bezeichnend is t die D arste llung , 
das U k ra in e rtu m  sei eine E rfin d u n g  B e rlin s  u. W iens, und  die B e
h a u p tu n g  von  der Zusam m enarbe it der U k ra in e r m it  •dem O stm arken
verband. Das Ganze is t e in typ isches B e isp ie l po ln . p o litisch e r P ro 
paganda im  Osten, die d o rt die gleichen G rundsätze —  k u ltu re lle  
D u rch d ringung  und  E roberung , h is to rische Rechte, T ra d it io n  —  ve r
t r a t ,  d ie sie in  der Auseinandersetzung m it  dem D eutsch tum  le iden 
sch a ftlich  bekäm pfte . G o tth o ld  R hode, Breslau.

Jürgen von Hehn: Die lettisch-literarische Gesellschaft und das Letten- 
tum. S chriften  der A lb e rtu s -U n iv e rs itä t. Geistesw issenschaftliche
R eihe, B d . 21. .. . „  .

Deutsche G eistliche in  S ü d liv la n d  und  K u rla n d  begründeten 1824 
d ie le t t  lite ra risch e  Gesellschaft m it dem Ziel, „d ie  le tt .  Sprache a ll
gemein auszub ilden “ . Diese „G esellsch. der L e tte n fre u n d e " (so lau te te  
ih r  Name in  le tt .  Sprache) is t  fü r  die E n tw ic k lu n g  des le tt .  S c h r ift
tu m s  im  19. Jh. von  entscheidender B edeutung gewesen, daher is t 
ih re  Geschichte zugleich eine Geistesgeschichte des erwachenden L e tte n - 
tum s. A uch  die Schicksalsfrage d e r , ba ltischen  V ö lke r nach der d t. 
oder russ O rie n tie ru ng  w urde  —  tro tz  des unp o litisch e n  C harakters 
der Gesellsch —  w ie d e rh o lt b e rü h rt. A ls am  Ende des Jahrh . der 
von  der russ. R egierung geschürte Haß der L e tte n  gegen alles Deutsche 
au flode rte , kam  es inn e rh a lb  der Gesellschaft, der nach v ie le  L e tte n  
be ige tre ten  waren, zu na tiona len  Spannungen. D ie  le t t .  R e v o lu tio n  
des Jahres 1905 fü h r te  zum  B ruch , die m eisten le tt .  M itg lie d e r m uß ten 
wegen ih re r re vo lu tio n ä re n  B e tä tig u n g  ausgeschlossen w erden, d a m it 
h ö rte  die E in w irk u n g  der Gesellsch. au f das le tt .  V o lk  a llm ä h lich  aut.

H eu te  is t das A rc h iv  der le tt. lite ra risch e n  Gesellsch. deutschen 
Forschern kaum  zugänglich, daher is t es besonders e rfreu lich  daß 
1 v  H ehn auch dies T e ilgeb ie t der d t. Le is tung  im  Osten da rges te llt 

+ W ilh . Lenz-Posen.

Carl Christoph von Stritzky: Garlieb Merkel und „Die Letten am Ende 
des philosophischen Jahrhunderts . M it t .  a. d. h a lt. Geschichte 
B d . I . ,  2. 65 S. R ig a : E . B ru h n s . 1939.

S tr i tz k y  b r in g t in  seinem B uch  n ic h t nu r eine Zusammenfassung 
der b isherigen Forschungsergebnisse über die bekannte  K a m p fs c h r ift 
des d t  A u fk lä re rs  G. M erke l gegen die Le ibe igenscha ft im  B a lt ik u m , 
sondern diese werden von  ih m  te ils  w e rtv o ll e rgänzt, te ils  genauer 
herausgearbe ite t. Besonders dankensw ert s ind seine A usführungen  über 
M erkels A rbe itsw eise. Sehr r ic h t ig  is t der H inw e is , daß es M erke l 
gar n ic h t da rum  zu tu n  w ar, die ta tsäch lichen  V erhä ltn isse  zu sch ildern, 
—- sein Buch d a rf also n ic h t, w ie  es von  le ttischen  H is to r ik e rn  v e r
su ch t w orden  is t, dazu b e n u tz t werden, um  au f G rund  dessen ein 
B ild  der Lage der B auern  im  18. Jahrh . zu zeichnen —  es s te llt  v ie l
m ehr eine bew ußte p o litische  K a m p fs c h r if t dar.
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D ie B edeutung M erkels und  seines H aup tw erkes  „D ie  L e tte n “  
lie g t vo r a llem  in  dem E in flu ß , der dadurch  auf die E n tw ic k lu n g  der 
d t.- le tt . Beziehungen bis zur G egenwart ausgeübt w urde. D a m it is t 
dem B uch  das Interesse jedes Forschers gesichert, der sich m it  dem 
d t. - le t t .  V e rh ä ltn is  in  7 Jahrh . beschä ftig t.

Karl C. von Loesch: Die Verlustliste des Deutschtums in Polen. B e rlin , 
Junker & D ü n nhaup t 1940. 80 S. (Forschungen des D t. Auslands- 
w issenschaftl. In s t itu ts , hgg. v . P ro f. D r. F . A . S ix, B d. 2).

D ie  B uch ü b e rsch rift könn te  zunächst an eine N am enaufzählung 
der b lu tig e n  O pfer der Septembertage 1939 denken lassen, entspre
chend z. B . den V e rlu s tlis te n  des W eltkrieges. Es ha n d e lt s ich jedoch 
um  eine geschichtliche D ars te llung  der Schicksale des D eutschtum s 
im  ehem aligen Polen, die noch e inm al, e rgänzt b is  zum  E nde V e r
sailles-Polens, nach einer kurzen E in le itu n g  über die frühe re  Z e it m  
8 Te ilen  die G rundlagen und  W irku n g e n  des po ln . V erdrängungs
und V ern ichtungsstrebens aufze ig t, o f t  be leuchte t du rch  E inze lbe i
spiele und , was besonders w irk u n g s v o ll is t, m it  ve rn ich tenden  frühe ren  
B eurte ilungen  durch  englische führende K öpfe . N aturgem äß h a t der 
Zwang, bei der F ü lle  des Stoffes m it  e iner beschränkten Seitenzahl 
auszukomm en, gelegentlich  zu etwas ve re in fach te r D a rs te llung  ge
fü h r t.  D ie  S. 20 '-genannten „seh r entgegenkom menden B estim m ungen 
über weitgehende Rechte der M in d e rh e ite n “  Polens in  der am längsten 
g ü ltigen  Verfassung waren z. B. n u r w ö rtl ic h  dem in  der Zeile v o r
her e rw ähnten M inde rhe itenschu tzve rtrag  entnom m en, b lieben aber 
m eist to te  Buchstaben. Von dem Größenw ahn des poln ischen Volkes, 
das im  aufgeb läh ten Versa illes-Polen nach den beiden V olkszählungen 
angeblich 69,1 bzw. 69,2 v. H ., in  W irk lic h k e it  aber bedeutend weniger 
der S taa tsbevö lkerung ausmachte, is t das P rog ram m  der „G aze ta  
G dańska“ vom  11. 4. 26 kennzeichnend: „V o n  S te tt in  b is R iga 
(S. 26). Gelegentlich h ä tte  m an noch eine k le ine  E rgänzung ge
w ünscht, z. B . bei dem A b s c h n itt über die V e rd rängung  auch die 
rabu lis tiśch -jesu itischen  K n if fe , den Deutschen d ie S taatsbürgerschaft 
n ic h t zuzuerkennen. Deutsche P riva tbühnen , die von  den^Polen v er-

Posen. Jürgen v . H ehn.

(s! 12).
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is t  dieses H e ft des einen bedeutenden G rundbesitz  sein eigen nennenden 
Verf., das im  Selbstverläge erschienen is t, zu begrüßen, zum al es auch 
manche N a ch rich t über N achbarn  und die Gegend b r in g t. E r 
schü tte rnd  w ir k t  der m it  L iq u id a tio n e n , Bedrohungen, im m er w ieder
h o lte m  B e trug , Aussaugung, G erichten und Verw a ltungsbehörden, 
„A g ra r re fo rm " , G renzzonenverordnung usw. durchge führte  K a m p f 
Polens und der Polen gegen den au frechten d t. L a n d w ir t im  K r . Neu- 
tom ische l, der t ro tz  seiner ganz überw iegend d t. B evö lke rung  an V e r
sailles-Polen ü b e ra n tw o rte t worden war. N u r selten kann V erf. von 
anständ igem  V erha lten  berich ten . Das H e ft kann als typ isch  fü r  viele 
andere, ähn lich  gelagerte F ä lle  gelten. A . L .

Dr. Fritz Menn: Auf den Straßen des Todes. Leidensweg der V o lks 
deutschen in  Polen. H g. v. . . . Lpz., v. Hase & Koeh ler, 1940, 
128 S. k l. 8 ,  k a r t. 1 Rm .

Nach einem kurzen V o rw o rt e n th ä lt das neue Sam m elwerk zu 
dem Them a (frühere  vg l. D W Z W , H . 1, S. 294 ff.)  9 B erich te , besonders 
von  B rom berger In te rn ie rte n  und Verschleppten, aber auch solche 
aus anderen Gegenden, w ie  des s. Z t. vom  Papst eingesetzten Seel
sorgers fü r  die ka th . Deutschen in  Posen. Zwei B e rich te  stam m en 
von  Frauen. D er von  E lle n  Conrad, deren M ann e rm orde t wurde, 
is t auch schon aus füh rliche r als P r iv a td ru c k  erschienen, während, die 
andere B e ric h te rs ta tte r in  a lle in  von ih re r F a m ilie  ü b rig  geblieben' is t. 
E in ige  B e rich te  be tre ffen  solche Volksgenossen, die schon vo r K riegs
beg inn  versch lepp t w urden. Mehrere am tliche  P ro to ko lle  über be
sonders erschütte rnde E rlebnisse machen den Beschluß. A. L .

Richard Kammei: Er hilft uns frei aus aller Not. 38 E rlebn isbe rich te  
aus den Septem bertagen 1939. Posen, L u th e rve rla g . 1939 4. A u fl 
2 R M .

Derselbe: Kriegsschicksale der deutschen evang. Gemeinden in Posen 
und Westpreußen. E in  G edenkbuch an die Septem bertage 1939. 
Evange lischer B und  B e rlin  1940. 2,50 R M .

Das erste H e ft faß t, w ie der U n te r t ite l sagt, 38 E rlebn isbe rich te  
zusammen, die haup tsäch lich  von  P fa rre rn , aber auch von D iakonen 
und K irch e n ä lte s te n  e rs ta tte t sind. Es s ind zum eist B e rich te  über 
persönliches E rleben, w ar doch e in großer T e il der P fa rre r der V e r
schleppung ausgesetzt. E ine  E h ren ta fe l der E rm o rd e te n  nenn t 14 
N am en. Bezeichnend is t im  V o rw o rt, das G enera lsuperin tendent 
D . B lau  dem Buche vo ra n sch ick t, der H inw e is  au f ähn liche V e rfo l
gungszeiten fü r  evg. Gem einden im  17. Jahrh ., zum al Evangelisch und 
D eutsch den Polen im m er als g le ich a rtig  ga lt.

Das w ird  noch d e u tliche r in  dem zw eiten soeben herausgegebenen 
B uch , das a u f den B e rich te n  von  400 Gem einden und ih re r P fa rre r 
fu ß t u. so m it zur a m tlich e n  B e ric h te rs ta ttu n g  w ird . In  einer k le inen  
Rückschau versuch t der V e rf. ku rz  zusammenzufassen, was alles die 
deutsche B evö lke rung  schon v o r dem September 1939 u n te r den Polen 
durchzum achen h a tte . In  einem andern  A b s c h n itt, der die D a rs te llung  
absch ließ t, geht er den inneren G ründen nach, d ie die Polen zu solchen 
G reue lta ten  ve ran laß t haben konn ten . Das B uch  is t e in K a p ite l 
K irch e n - und  Volksgeschichte  zugle ich. Auch h ie r w ird  der e rm ordeten 
Pastoren und  D iakone gedacht m it  aus füh rlichen  Lebensb ilde rn  und  
der W iedergabe fo tog ra fische r A ufnahm en.

Posen. Ilse Rhode.
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Schreckenstage in Polen. Schw estern-E rleben im  Septem ber 1939. 
Hgg. v. Th. Krawielitzki. M arbu rg  (Lahn), Spener-Verl. 1940. 
48 S. 16. (H e fte  des D t. G em einschafts-D iakon ieverb . N r. 23).

Außer einem  V o r- u. S ch luß w ort e n th ä lt das H e ftchen  58 B rie fe  
v. Schwestern des M utterhauses in  Vandsburg, die an verschiedenen 
S te llen  des ehern. Polen tä t ig  waren. Von den V f. werden nu r die 
Anfangsbuchstaben der V o r- u. Zunam en gegeben. D ie m e is t kurzen 
B erich te  über die grausigen E rlebn isse helfen das B ild  der sch lim m en 
Tage ve rvo lls tänd igen . Das M u tte rhaus selbst w urde schon am 1. 9. 
vo n  den d t. T ruppen  b e fre it. A . L .

Die Heimkehr der Galiziendeutschen. H rg . in  V e rb indung  m it  dem 
G augrenzlandam t der N S D A P  im  Reichsgau W arth e la n d . H is t. 
G esellschaft Posen, bzw. S. H irz e l - Le ipz ig  1940. 73 S., 31 T e x t
b ild e r u. 1 K t. ,  16°. (Unsere H e im a t H . 14).

Dieses ausgezeichnete Schulungsheft, m it  dem die Reihe w ü rd ig  
fo r tg e fü h rt w ird  (verg l. D W Z W  1, S. 304 ff) , is t  eine G em einschafts
a rb e it. D r. K . L ü c k  g ib t die E in fü h ru n g  und  sch ild e rt den großen 
T re ck  nach dem W esten, P ro f. W a lte r K u h n  b r in g t eine kurzgefaßte 
S iedlungsgeschichte au f G rund  seiner frühe ren  A rb e ite n  darüber, Jos. 
Lanz sch ild e rt die Bew ährung in  den V o lks inse ln  im  Osten während 
der rd . 150 Jahre, D r. F r itz  Scholz die w irts ch a ftlich e  Le is tung  der 
Deutschen in  G a liz ien  w ährend dieser Z e it und D ir .  A. L u d w ig  Schneider, 
R ud. B o lek  und  F rie d l B eck die le tz te n  Schreckenstage im  Kriege. 
D ie  B ild e r sind .geschickt ausgew ählt; die K a rte  zeigt die bisherige 
V e rte ilu ng  u. A usb re itung  der behandelten k le inen  V o lksgruppe , die 
nunm ehr ins W a rth e la n d  übersiede lt, w oh in  e in T e il schon durch  die 
A nsied lungskom m ission  ku rz  nach 1900 geho lt w orden w ar. A . L .

Kurt Lück; Deutsche Siedler zwischen Wieprz und Bug. Unsere H e im a t, 
H e ft 9, Posen, H is to rische  Gesellschaft, 1939. 94 S.

D er V erf. h a t das D eu tsch tum  in  dieser Gegend, dem sog. C holm er- 
lande, so zu sagen entdeckt. V o r 10 Jahren schrieb er das 1. Buch 
über diese D t., die h ie r se it 75 und gar 100 Jahren sitzen. Es h a t fre ilic h  
noch eine ä lte re  d t. E inw anderung  gegeben, am  B ug entstanden 1617 
N eudorf und N eubruch als H o llä n d e rd ö rfe r, in  d ie S tädte  L u b lin , 
L u b a rtó w , Zamość w anderten  im  16./17. Jh. v ie le  D t. ein, doch polo- 
n is ie rten  sie sich oder w anderten auch w ieder ab. Das spätere länd liche  
D eu tsch tum  s ta m m t aus M itte lp o le n , besonders aus der W eichsel
n iederung und  aus dem w ald igen  K u jaw ien . D ie  D t. in  Polen sind 
e in  „V o lk  au f dem M arsche“ , sie kamen von der W eichselm ündung, 
aus Pom m ern, aus Schlesien schoben sich die W eichsel au fw ärts , 
ve rb re ite te n  sich in  Kongreßpolen, gingen ins C holm erland, gingen 
noch w e ite r nach W o lh yn ie n  und von  da nach Beßarabien und ins 
Innere  R ußlands. U m  1900 w anderten vie le  aus dem Cholm erlande 
nach dem Posenschen ab, z. T . „z u rü c k  . Dagegen kam en h ie rher 
auch D t. aus Galizeien. D ie  beiden a ltęsten noch heute d t. D ö rfe r 
s ind M iche lsdo rf bei K am ień , 1782 gegr, und Zalucze 1803. Doch die 
H a u p ts ie d lu n g s tä tig ke it e n tfa lte t sich in  den 60er Jahren. Der Verf. 
s ch ild e rt ku rz  die Schicksale der verschiedenen D ö rfe r, K a n to ra te , 
K irchsp ie le , die Beziehungen zu den G utsbesitzern, die K u ltu ra rb e it  
der D t., ih re  N achahm ung durch  Polen und U k ra in e r. H a tte  schon 
d ie  m itte la lte r lic h e  d t. E inw anderung  dem P o len tum  als S p rungb re tt 
»edient, so w ar es noch s tä rke r h ie r in  den 80er Jahren des 19. Jh. der 
F a ll als die D t. w e ite rw anderten  nach W o lh yn ie n  und  Polen an ihre  
Stelle tra te n . In  der behandelten Gegend gab es 1827 902 P rotestanten, 
1840 1084, 1873 13 139, 1892 31 152, 1899 37 379. D ie  P ro t, s ind  h ie r
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ohne jeden Zw eife l D t. F u rch tb a r w ar dann die K riegsze it. U nd  auch 
die poln ische Z e it se it 1920 w ar keineswegs angenehm. Seit 1921 haben 
die hiesigen D t. es g ib t noch 23 000 solche —  keine d t. Schulen 
mehr. Und dabei b ilden  sie noch in  m ehr als 60 D ö rfe rn  die M ehrhe it 
der B evö lkerung. D ie  G eburtenzahlen sind sehr hoch, le ider aber auch 
die S äug lingsste rb lichke it . Das interessante Büchel is t m it  26 Zeich
nungen von  Rob. Ja re tzky  und 2 K a rte n  ausgestattet.

W . Maas. (1939).

Kurt Luek: Die Cholmer und Lubliner Deutschen kehren heim ins 
Vaterland. Posen: H is to r. Gesellsch. im  W arthe land  1940. 166 S 
94 Abb., 2 K ä rtchen . 16°. (Unsere H e im a t H e ft 15).

Das haup tsäch lich  zur V e rte ilu ng  an die H e im kehre r bestim m te 
und  m it  G e le itw o rten  von  G eneralgouverneur D r. F ra n k  und Gau- 
le ite r und K e ich ss ta tth a lte r Greiser versehene schöne, re ich beb ilderte  
H e ft b r in g t einerseits manche Angaben aus dem frühe ren  W e rk  des 
g leichen V erf. ,,D ie  d t. .Siedlungen im  Cholm er u. L u b lin e r La n d " 
das auch einen s ta rken  vo lksku n d lich e n  T e il ha tte , ergänzt sie aber 
durch  neue Ergebnisse u. e rw e ite rt die D ars te llung  über das schlim m e 
Jahr 1939 u n d  die B e fre iung  h inaus bis in  die neue A u fb a u a rb e it 
h ine in . D ie  B ild e r  s ind m eist neue A ufnahm en und  en tha lten  a lte  
D okum ente  zur Gesch. des d t. E influsses, Landschaften , Häuser 
■ lenschentypen, bö igen der Septembertage, Umsiedlungsereignisse usw

A. L .

Felix Lützkendorf: Völkerwanderung 1940. S. F ischer Verlag. B e rlin  
108 S.

D er T ite l des B üch le ins ve rs p r ic h t m ehr, als sein In h a lt  zu h a lte n  
verm ag. Es is t nä m lich  keineswegs eine Sch ilderung des großen 
Ire cks  der W o lh yn ie n - und Galiziendeutschen, die m an e rw a rte t 
h ä tte , sondern das Tagebuch einer knapp  v ie rzehntäg igen F a h rt im. 
Januar d. J., d ie in  die großen A uffang lager bei L itz m a n n s ta d t und, 
den T recks entgegen, an d ie Interessengrenze fü h rte . E in  f lo t t  und 
in te ressant geschriebenes Tagebuch übrigens, m it  v ie len  Beobach
tungen  und  B em erkungen, denen m an die U n ke n n tn is  po ln ischer und 
übe rhaup t „ö s t lic h e r “ V e rhä ltn isse  zwar anm erk t, die aber doch t r e f
fend und r ic h t ig  s ind. N u r —  das , e igentliche Them a, die „V ö lk e r 
w a n d e ru n g “ , k o m m t dabei zu ku rz ; n u r 45 von 108 Seiten s ind ih m  
gew idm et, der R est beschreibt W arschau, L u b lin , Cholm , die U n 
b ilden  der F a h r t,  u. ä. W o lh yn ie n - und  Galiziendeutsche h a t der V f. 
in  den L itz m a n n s tä d te r  Lagern  und  be im  Ü bergang über den Bug 
gesehen und  gesprochen. Seine k la ren  Schilderungen und  Gesprächs
w iedergaben, v o r a llem  die „G esch ich te  des B auern  Jakob B uchho lz “  
w erden besonders dem d t. Volksgenossen im  W esten und  Süden des 
Reichs das Schicksa l der W o lh yn ie n d t. lebendig  machen und näher 
b ringen .

A m  Sch.luß  s te h t ein kurzer A b riß  d e r. Geschichte der G aliz ien- 
nnd  W o lhyn ie n d e u tsch e n , der le ider manche Fehler e n th ä lt. So b le ib t 
d ie große m a. d t. K o lo n isa tio n  Galiziens ganz une rw ähn t, dagegen 
werden d ie  im  15. und  16. Jahrh . nach W o lh yn ie n  e ingew anderten 
w enigen D eutschen  als „b e re its  ip i M itte la lte r  du rch  die U n te rn e h 
m ungen der deutschen O rd e n s ritte r nach W o lh yn ie n  gekom m en“ an* 
?.?£ü b r t - D ie  van  d t - O rdensbaum eistern  erbaute L u b a rtb u rg  in  L u zk  
lä.ßt der V f. von  „d e n  deutschen K re u z r it te rn “  e rr ic h te t sein. Daß 
die e ig e n tlich e  große d t. Besiedlung W olhyn iens erst nach 1864 ge
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schah, geht aus der Sch ilderung n ic h t k la r he rvo r. Auch daß die 
G a liz iend t. gerade auch in  der H absburger M onarchie um  ih re n  Be
stand käm pfen  m ußten, is t dem V f. unbekann t. —  Das B üch le in  
lie s t sich dank der D a rs te llungskunst des V f. ausgezeichnet, ein 
anspruchsloserer T ite l h ä tte  aber besser gepaßt und  n ic h t ungerecht
fe r tig te  E rw a rtu n g e n  geweckt.

Breslau. G o tth o ld  Rhode.

Ortsgeschichte und Städteführer.
Marja Wicherkiewiczowa: Obrazki z przeszłości Poznania [B ild e r aus 

d. Vergangenheit Posens]. P o .: D ru k . „D z ie n n ik a  Poznańskiego“ 
1924. 87 S.

Das H e ft e n th ä lt eine R eihe von Skizzen, die z. T . schon anderswo 
erschienen waren. Sie be tre ffen  den B aum eis te r A n to n  Hoene, den 
V a te r des Philosophen Jos. H oene-W roński, w e ite r den Goldschm ied 
des 16. Jahrh . Joh. Glaser, das D om in ika n e rin n e n k lo s te r in  Posen, 
Adelshäuser u. -höfe, aus dem Leben des A rztes Jos. S tru th iu s -Strauss, 
die Posener D o k to re n  L in d n e r u. S tefan M ika n , die F a m ilie  der Czem 
p iń sk i und  den V o ro r t Dembsen, G riechen in  Posen u. P laudere ien aus 
a lten  Zeiten, d a ru n te r: D ie  F lu c h t des F räu le ins R e id t u .: D ie  L iebe 
des F ü rs ten  R a d z iw iłł. Ü ber manche der G esta lten w ie  Hoene oder 
S tru th iu s  s ind inzw ischen in  der „K ro n ik a  M ias ta  P oznan ia " schon 
neuere B e iträge  erschienen. A . L .

Beiträge zur Geschichte der Stadt Breslau. H . 5. 6. B reslau : P riebatsch 
1938.

H . 5 e n th ä lt zwei U n tersuchungen: A . K o w a lik : „A u s  der F rü h 
ze it der B reslauer Tuchm acher“ und  W . O tte : „D ie  L e b e n sm itte lve r
sorgung Breslaus im  16. J a h rh .“  K . g ib t einen kurzen  Ü b e rb lick  über 
die Tuchm achere i in  B reslau bis etw a 1300 und befaß t sich dann e in 
gehend m it  dem W eberaufstand von 1333. In  Auseinandersetzung m it 
frühe ren  D eutungen (G rünhagen, S teinbeck) ko m m t er au f G rund 
so rg fä ltige r Q ue lle n in te rp re ta tio n  zu dem Schluß, daß dieser A u fs tand  
der le tz te  ve rzw e ife lte  Versuch der N eustad t w ar, ih re  S e lbständ igke it 
gegenüber der A lts ta d t zu behaupten. D ie  T ä tig k e it  des bedeutenden 
S tadtschre ibers F ranz Faber, als D ich te r b isher bekann te r denn als 
P o lit ik e r, f in d e t im  Anhang dankenswerterweise eine ausführliche  W ü r
d igung. Im  H in b lic k  auf das im  D ru c k  be find liche  W e rk  von  A. B reyer 
über die Tuchm achere inw anderung im  osteuropäischen R aum  d ü rfte  
d ie  Breslauer A rb e it lv ’ s auch fü r  den weiteren Osten von  e in iger Be
deutung  sein. , , a

O tte  g ib t eine —  du rch  äußere U m stände bed ing te  ■ knappe Aus
w e rtung  seiner Quellen. G etre ide-, F le isch-, F is c h -u n d  Salzyersorgung 
werden im  einzelnen behande lt und die hande lspo litischen Maßnahm en 
sowie V erbrauchsrege lungsvorschriften  des  ̂Rates m it Quellenbelegen 
'dargestellt. D ie  Bedeutung des Ostens fü r  die Versorgung Breslaus 
m it  G etreide, F le isch und Salz (W ie liczka) is t k la r  e rs ich tlich .

G. Sch ind ler b e t r i t t  m it  seiner A rb e it  über „E n tw ic k lu n g  und 
O rgan isa tion  des neuze itlichen Sports in  Breslau von  den Anfängen 
bis 1905“ (H . 6) N eu land : denn Sportgeschichten e inzelner S tädte 
g ib t es bisher n ich t. Angesichts des w e itve rb re ite ten , b is in  unsere 
Z e it n ic h t besonders p fleg lich  behandelten Q ue llenm ateria ls  d a rf die 
vorliegende S c h rift als gu ter A n fang  gelten. Aus den E in ze lu n te r
suchungen über die verschiedenen S po rta rten  en ts teh t in  der Zu
sammenschau ein anschauliches B ild  vom  spo rtlichen  Leben in  Breslau.



330 Besprechungen und Inhaltsangaben

F ührend  in  D eutsch land im  P ferderennsport, im  R uder- und  R a d sp o rt 
s te llte  die schles. H a u p ts ta d t zudem aus den Reihen 'ih re r S po rtle r 
fü r  den organ isa torischen A u fbau  der Leibesübungen im  Reich ge
eignete Führe rpersön lichke iten  zur Verfügung. Schindlers A rb e it s te llt 
diese Le is tung  e rs tm a lig  im  Zusam m enhang dar.

Posen. Hans M. Meyer.

Ks. Stanislaw Szatko: Firlejów, m onografia  h is to ryczna . Lw ów -Lem - 
berg 1937. Tow arzystw o  Szkoły Ludow e j. 171 S., 4 Abb. 16 .

Dobraczyn p o w ia t Sokal: Praca zb iorow a pod red. Eugeniusza B ie 
lawskiego. Desgl. 1939. 62 S., 2 Abb., 1 P lan ,

Ks. Józef Watulewiez: W dolinie Strw iąża. Desgl. 110 S., 34 Abb.
D ie k le in fo rm ig e n  H efte , von denen das über F ir le jó w  als N r. 2 

der ,,V e rö ffen tl. des V olksschulvere ins zur O rtsgesch.“  bezeichnet w ird , 
s ind  au f ein Preisausschreiben h in  entstanden. —  Im  1. genannten 
behande lt der O rtsp rops t die Schicksale des an der Stelle der ehern. 
S iedlung M a t j i j iv  1570 von Joh. F ir le j u. nach ih m  benannten S tä d t
chens an der Faulen L ip a , das später w ieder zum  D o rf herabsank. 
B e i der G ründung  w urde das reuss. R echt durch  das Magdeb. ersetzt. 
D ie S iedler waren „versch ieden an H e rk u n ft u. Bekenntn is , beson
ders H a n d w e rke r“ , doch geht V e rf. da rau f n ic h t genauer ein, h a t 
aber sonst eine Menge Quellen herangezogen u. erfreu licherw eise auch 
in  Fußnoten angegeben. A u s fü h rlich  werden die beiden K irch e n , die 
röm .- u. g riech .-ka th . (Beginn der K b b . 1664 bzw. 1828 in fo lge  eines 
B randes), die E n tw ic k lu n g  des Ortes u. sein N iedergang in fo lge  v. 
K riegen, Seuchen u. B edrückung  behandelt, ebenso die N achkriegs
ze it (E inw . 1928: 920 g riech .-ka th ., 350 röm ., 44 mos. u. 4 evg.), w e ite r 
die Reihe der Besitzer u. Geistl. beider Bekenntnisse. In  der Nähe 
finden  sich in  den K orze lecw ä ldern  noch Reste einer G lashütte  „N a  
h u ta c h “ (S. 21). Im  Anhang w ird  das G ründungsp riv ileg  abgedruck t 
nach der B estä tigung durch  A ugust I I I . ,  wobei aber 1765 ebenso wie 
im  Inha ltsve rz . P rzyw ile j w a ka cy jn y  (s ta tt lokac.) D ruck feh le r sind. 
Zah lre ich  erw ähnte  Nam en, z. T . ebenso w ie  das B ekenn tn is  le ich t 
wechselnd, werden fü r  Sf. w illko m m e n  sein.

Das 2. H e ft über D ob ra tsch in  Post K ry s ty n o p o l, K r .  Sokal is t 
v. 5 V e rf., m eist Lehre rn , ebenfa lls geschickt zusam m engestellt, aber 
m it  geringerer Q uellengrundlage (Gemeinde-, P fa rra rch ive , E r in n e 
rungen a lte r Leute). B ehande lt werden Lage, Bodem O rtsbeschre i
bung; Gesch., B evö lke rung  (1880: 807 Reussen, 28 Polen, 15 Juden; 
1937c 1166 R ., 132 P., vo rh e r vorübergehend fa s t doppe lt so v ie l, 
4 Jud.), T rach ten , die griech. K irch e  (im  S tatus a n im o rum  des Popen 
Ł a w re ćky j v o r 100 J. neben reuss. auch po ln ., la t., griech. u. d t. E in 
tragungen), B ienen- u. V iehzuch t, E rn ä h ru n g  (sehr e in fach), Selbst
ve rw a ltu n g , V o lkskund liches . Ob d ie dem V e rf. u n k la ren  F lu rnam en 
Torhow szczyzna u. Czem eryn n ic h t au f eine a lte  M arktbeze ichnung  
u. den P N  Z im m er (m it a lte r cz-Aussprache) zurückgehen?

Ä h n lich  e ingerich te t is t das 3. H e ft über das T a l des S trw iąż 
zw ischen C hyrów  u. Sambor, ebenfalls vom  rö m .-ka th . P ropst ge
schrieben. D ie Besiedler der u rsp rüng l. m eist m it  W a ld  bestandenen 
Gegend s ind die aus M ähren stam m enden H e rb u rth  v. F u lls te in , nach 
denen der O r t Fe lsz tyn  m it  seiner schönen B u rg k irch e , dem Schloß 
usw. benannt is t. Das a u s fü h r lith  behandelte Geschlecht, das Pdlen 
e tliche  tü ch tig e  Leu te  g e lie fe rt h a t, nannte sich nach a n d e rn 1 Be
sitzungen auch D o b ro m ils k i, de Odnowa, B ruchna lsk i, M ie rzyn ie ck i 
u. de K n ia h in icz . V e rw a n d t waren sie u. a. m it  den M elsztyn . Von 
den a lten  S iedlernam en aus Schles. kom m en noch die F ryde l, F ry d -
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lew icz vo r (S. 20). G enannt werden auch einige Lehnw örte r, die woh 
z. T . ebenso w ie die H andwerksbezeichnungen, bei denen das ange
geben is t, auch schon aus der S ied lungszeit u. n ic h t e rs t aus österr. 
Stam m en werden w ie bam betel =  B aum be tt(e l). V erf. geht (m it Anm .) 
bis in  d ie Urgesch. zurück u. behande lt u. a. auch die Besitzer, un te r 
denen auch später e inige D t. u. ein I ta l.  waren (66 ff.) . Leh rre ich  
u. ungeschm inkt sind die Abschn. über das w ir ts c h a ft l. Leben, Schule, 
S itten  u. Gewohnheiten, (bei den östl. O stern w urden z. B . lange, 
von  M ädchen beides V o lks tum s gesungen „Je d z ie  Z e lm a n . . . “  (83) 
über das Schwinden der T rach ten  u. a lten  Bauweisen u. über die Ze it 
des W e ltkrieges u. der U kra in e rkä m p fe  1919. E in ige  D ruck feh le r 
s ind in  la t. Z ita te n  (54, 58, 60) stehengeblieben. D ie  B ild a u ss ta ttu n g  
is t  bei diesem Band besonders re ich. E in  k l. M angel a lle r 3 H e fte  
s ind  die häufigen W iederho lungen derselben Angaben. A. L .

Herta v. Ramm-Helmsing: Riga und Danzig in ihren Wechselbezie
hungen zur Zeit ihrer Zugehörigkeit zu Polen und Litauen. S. A. aus
„H ans ische  G esch ich tsb lä tte r" , 62. Jhg. 1938.

F ü r den A u fsa tz  der Verfasserin, die in  unserer D W Z P  mehrere 
B e iträge  v e rö ffe n tlic h t ha t, sei au f die Anzeige im  „W e ich se lla n d “ , 
D anzig , 39. Jhg. H . 3, S. 75 hingewiesen, da er uns n ic h t zugegangen 
is t.  A . L .

Führer durch Posen im  G em einschaftsverlag Ferd . H ir t-B re s la u , N S- 
G auverlag W arthe land-Posen, H e rm ann  Schroedel, H a lle  a. d. S „ 
A us lie fe rung  durch  die Pädagog. B uch- u. L e h rm itte lh a n d lu n g  Osten 
in  Posen. 66 S. T e x t u. 22 S. Anzg., v ie le  Abb. u. 1 K a rte . Rm . 1.— .

Den le tz te n  F üh re r durch  Posen zu poln. Z e it, der durch  D r. W. 
T h . B u rch a rd  bea rbe ite t w orden w ar, h a tte n  w ir  in  D W Z P  1929 S. 537 
f. angezeigt. D er neue, von S tu d .-R a t Georg Schulz u n te r M itw irk u n g  
anderer besorgte is t schon in  2. A u fl. erschienen. Nach einem kurzen 
Ü b e rb lic k  über die sehenswerten Bauw erke, Sam m lungen und G ärten 
fo lg t ein w e ite re r über Lage, Gesch. u. G liederung der S tadt. Der 
H a u p tte il is t  eine F üh ru n g  durch  die G auhaup ts tad t an H and ih re r 
bau lichen D enkm äle r, wobei die Angaben au f den S tand bei der H e r
ausgabe gebracht w orden sind. D ie  A uss ta ttung  m it L ic h tb ild e rn  is t 
neu. Der F ü h re r is t von m ehreren herausgekomm enen der b isher beste.

A . L .

Krakau. H a u p ts ta d t des deutschen G eneralgouvernem ents Polen- 
In  V e rb indung  m it  dem In s t i t u t  fü r  d t. O sta rbe it, K ra ka u , bearb, 
v. G. Sappok, D r. I .  S w art, D r. Ing . H . W eidhaas. L p z g .: S. H irze- 
1940 V I I I ,  98 S. T e x t u. 30 S. Anzeigen, 21 Abb. i . T e x t, 10 T a f.l 
1 fä rb . S tad tp lan . R m k. 3.00 (D t. S täd te -F üh re r i . Osten, Bd. 1, 
hgg. v. J. P a p ritz  u. G. Sappok). ,

D er g u t ausgestatte te  F üh re r, der den O b e rtite l „ M i t  unseren 
Augen gesehen“ trä g t, e n th ä lt nach einem V o rw o rt des H e rrn  Reichs- 
m in is te rs  und G eneralgouverneurs D r. k ra n k  u. e iner kurzen E in 
fü h ru n g  ein Verzeichnis der w ich tig s te n  D ienst- und A m tsste llen  u sw  
Den A b s c h n itt über K rakaus d t. Vergangenhe it h a t D r. G. Sappokr 
den über die w ir ts c h a ft l. E n tw ic k lu n g  D r. I .  S w a rt und  den über 
K ra ka u  als K u n s ts tä tte  D r. H . W eidhaas beigesteuert. A lle  sind 
sachverständ ig  nachc dem m ehrsprachigen S c h rifttu m  geschrieben. 
E in  Personen- u. Sach-, sowie ein S traßenverzeichnis zum  öfarb igen 
S ta d tp la n  schließen das nü tz liche  W erk  ab. A, L.



332 Besprechungen und Inhaltsangaben

Sippenforschung.
Wilhelm Räder: Bürgerverzeichnisse aus dem Herzogtum Kurland,

hgg. von  der Gesellschaft fü r  Gesch. u. A lte rtu m sku n d e  in  R iga , 
i. V e rl, der B uchhand lung  E. B ruhns  ( je tz t Posen, W ilh e lm p la tz  7). 

Dieses c. 100 D ruckse iten  umfassende B üch le in  erschien Ende 
O ktobe r 1939, als die U m sied lung  der B a lte n  in  vo llem  Gange war. 
Es konn te  daher n ic h t m ehr in  U m la u f gesetzt werden. D er V e rf., 
du rch  seine frühe ren  A rb e ite n  zur Personen- und  F am ilienkunde  bestens 
bekann t, g ib t  im  V o rw o rt eine kurze  Ü be rs ich t der wenigen b isher 
ged ruckten  B ü rge rlis ten  ku rländ ische r S tädte. E r  beg inn t h ie rau f 
m it e iner m it  v ie l S o rg fa lt u n te r B enutzung verschiedener Quellen 
zusam m engestellten R a ts lin ie  des k le inen  an der D üna belegenen 
F rie d rich s ta d t, in  ä lte re r Z e it ,,N eustäd tchen“ genannt. F ü r den 
S ippenforscher is t es besonders w ich tig , daß h ie r außer den E lte rn  und 
E hefrauen auch die K in d e r der R a tsve rw and ten  genannt werden. 
Verzeichnisse von  G rundbesitze rn  desselben Städtchens von  1598/99 
und  1644— 47 ergänzen die R a ts lin ie . —  Aus der k u r l. H a u p ts ta d t 
M ita u , deren B ürge rbuch  le ide r verschollen is t, b r in g t R äder g le ich
fa lls  die Ländere i-B es itze r von  1586 und  1636 und  eine E in w o h n e rlis te  
von  1639; aus Bauske die In h a b e r von  K irchenständen  von  1633. 
F ü r  das B ürgerverze ichn is  derselben S tad t von  1669— 74 h a t er eine 
A rb e it  Leon id  A rbusow s sen. benutzen können, die er sehr w esentlich  
nach anderen Q uellen v e rv o lls tä n d ig t ha t. E ine  s o rg fä ltig  nach K irc h e n 
büchern  und  anderen A rc h iv a lie n  ergänzte B ü rg e rlis te  L ibaus  von  1 684 
b ild e t den Abschluß  des fü r  jeden ku rländ ischen  Sf. w e rtvo lle n  
Bändchens. B u rch a rd  v . U lrchen , Posen.

Gerhard Schendel-Stettin: Das Urkundenbuch der Familie Schendel (1)-
B d. 1, S te tt in  1939. 118 S. he k to g r.

D er schon se it 1910 bestehende, auch im  W arth e la n d  ve rtre tene  
F a m ilienve rband  Schendel se tz t m it  seinem U rkundenbuch  eine gute 
Ü berlie fe rung  fo r t,  ve rg l. des U n terze ichneten „E in fü h ru n g  in  die 
d t. Sf. u. im  preuß. O sten“ . D er vorliegende 1. B and  e n th ä lt 60 T au f-, 
Ehe-, E rbscha ftsve rträge , B rie fe  u. sonstige D okum ente, beginnend 
m it  der G ründungsurkunde  von  R adom  1630 und  endend m it  dem 
1. R undschre iben des in  B rom berg  gegründeten Verbandes von  1910. 
Schade is t, daß die v ie len  vorkom m enden N am en n ic h t in  einem 
Verze ichnis erschlossen s ind . A. L .

Artur Musil: Windmüller Brade. C hron ik  der aus S ch lich tingshe im  
stam m enden F a m ilie  B rade. V e rv ie lfä ltig u n g sd ru ck  Selbstverl. 
B rs l. 10, F lu ts tr .  22. 10 R M .

E ine  1886 von dem B resl. B uchh. F ried . L u d . B rade e rr ich te te  
Fa rn .S tiftung  v. 300 000 M . h a t den A n laß  zur Forschung gegeben. 
D ie  Zus.Stellung b e g inn t m it  3 ku rz  nach 1700 in  Schl, auftauchenden 
B rü d e rn  B r., deren H e rk u n ft noch unsicher is t. Danach werden 190 
N am enträger durch  8 G eschl.fo lgen v e rfo lg t. A . L .

Einzelpersönlichkeiten.
Jos. Pfitzner: Kaiser Karl IV . P otsdam  1938. A thena ion . 135 S. u. 

9 A bb . (D t. K ön ige  u. K a ise r 1).
D e r bekann te  sudetendt. V f. w ar der geeignete B earbe ite r fü r  

diese K a ise rges ta lt, die aus dem Ü berschneidungsgebiet zweier V ö lke r, 
der D t. u. Franzosen, s tam m te  u. dann seine w e ltgesch ich tl. Aufgabe
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w iederum  in  dem der D t. u. Tschechen fand, woher seine p fem ys lid . 
M u tte r s tam m te  u. das durch  die kü rz l. Ereignisse w iederum  in  den 
M itte lp u n k t der A nte ilnahm e ge rück t is t. D abei h ü te t sich der i. 
geschickt, die Bedeutung seines H elden zu ubertre iben. D ie  D a r
ste llung is t lebendig.

Sten Karling: Arent Passer. In  „k o n s th is to r ik  t id s k r i f t '  1939.
Diese in  schwed. Sprache erschienene A bhand lung  über den be

deutendsten R enaissanceplastiker im  n ö rd l. B a lte n la n d  is t m it  geringer 
Ä nderung auch in  estn. Sprache in  ,,V a n a -T a llin n  —  „ A lt -K e  f 1 
1938 erschienen. Zw ar lie g t die Betonung h ie r in  manchen A bschn itte  
verschieden und  manche Jahreszahlen va riie ren , —  ohne Abgabe von  
G ründen, — im  w esentlichen sind sie als gleiche A rb e ite n  anz“ sprechen. 
Es soll h ie r n ic h t übergangen werden, daß die schwed. A bhand lung  
eine Zusammenfassung in  engl. (!) Sprache ha t.

K a r lin g  versucht, der künstle rischen  P e rsön lichke it Passers nach- 
zugehen und seinen E in flu ß  im  estländischen G ebiet festzuste llen.
D abei besprich t er die einzelnen Werke, ausgehend vo m  G rabm al des
P ontus de la  G ardie in  der D om k irche  zu R eva l und  g ib t e in B ild  von  
Passers W irk e n  als B aum eister (Fassade des Schwarzenhäupterhauses • 
in  R eva l).

D ie  A bhand lung  is t eine gute E rgänzung  zur R evaler L o k a l
forschung und  auch zur Kunstgesch ich te  des Landes. Es b le iben aber 
eine Reihe von  Fragen offen, d ie den W e rt der A rb e it  als streng wissen
scha ftlich  bee in träch tigen , z. B .:  D er A u to r re s u lt ie r t aus der bes - 
S tellung, daß 1570 Peter Passer von  Hagen aus H o lla n d  m  Danzig 
e rw ä h n t w ird  und  A re n t Passer, der aus D anzig  stam m te  nach Reval 
kam  folgendes: 1. Peter Passer is t  v e rw a n d t m it  A re n t l  asser, er is t 
w ahrschein lich  sein V a te r, 2. A re n t Passer kann in  Hagen geboren sein 
er wäre ein H o llände r, d a fü r spräche der S t i l  seiner P las tiken  —  bei 
dem beherrschenden E in flu ß  n iederländ . P la s tik  (F lons , de r l®sl  
d t. Gebieten fä l l t  dieses A rgum en t als Beweis seiner A bstam m ung aber 
von vo rnhe re in  fo r t ,  —  und  sch lie ß lich : W ie  so vie le  bekannteste 
B ild h a u e r dieser Z e it is t Passer som it N iederländer . ( „ i  h fb e t  me
sa mänga av tidens  frä m s ta  b ildhuggare  är Passer salunda (.) n,ecier 
lä n d a re “ ). Das ko m m t überraschend und  is t  n ic h t zu belegen.

Daß Passer in  D anzig  seine ersten E in d rü cke  e rh ie lt, daß 1 
G a ttin  eine D anziger B ürgers toch te r M a ria  M un te r w ,
K a r lin g  n ic h t w e ite r in  B e tra ch t gezogen Fasse t^b le ib t in  
hand lung  der N iederländer ..dessen a” sto^ a t is c h  H  ^
liehen  d t. M ilie u  un te rg ing  (S ^ 0) . 1 asser w ar a s te in h a u e rz u n ft
nach R eva l gekom m en und  s c h o n l5 9 9  A lte r  m an em h e iß t es in
und  später A lte rm a n n  der O la i-G ild e  gew orden, r o ^  Geschick> daß 
der estn. A bhand lung  (S. 42) „es w ar ^ a s s e r s j ^ g . ^ ^  unbedeutenden 
er, in  R eval iso lie rt, gezwungen w esh alb  vo llends Passer neben
und  reizlosen A ufgaben zu arbe iten . • , wgd Kunstgesch ich te  in
W ille m  Berg und Hans ^.e it€ r e rw ähn t. D ie Beziehung
A nspruch  genommen w lrb, w ird  S ta tth a lte r G ustav Baner

G rabm al fü r  den schwed. F e ld 

h e rrn  P on tus  de la  G ard ie  beste ll .

W ir  e rinne rn  »ns S Ä Ä Ä !

gezogen L r e ie n  i  U nd
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dann noch e ins: bis 1919 h a t es in  E s tland  nu r ein R eval gegeben: 
w ird  bei Wissenschaft!. U ntersuchungen über das 17. Jahrh . diese d t 
S ta d t anders genannt (wie bei K a r lin g  estnisch —  T a llin n ) , so is t das 
h is to risch  fa lsch und e rle ich te rt n ic h t eine w issenschaftliche A rb e it.

P °sen- D r. G raubner.

Paul Johansen: Meister Michel Sittow, Hofmaler der Königin Isabella 
von Kastilien und Bürger von Reval. B e rlin , G. G rote, 1940. Jahrb  
D er Preuß. K unstsam m lungen, 61. B d., 1. H ., S. 1— 36.

D er A n to n iu s -A lta r der N ik o la i-K irc h e  in  Reval, e in K u n s tw e rk  
von durchaus hohen Graden, b o t b isher der kunstgesch ich tlichen 
Forschung so m ancherle i R ätse l; über seine H e rk u n ft, den K ü n s tle r usw. 
w ußte m an so g u t w ie n ich ts , über V erm utungen  w ar man n ic h t h inaus
gekom m en.

N un  is t Johansen der W u rf gelungen, das über diesem ma. K u n s t
w e rk  lagernde D unke l au fzuhellen und wesentliche Te ile  der Tafe ln  
überraschenderweise als W e rk  eines aus R eva l stam m enden K ü n s tle rs  
den die Forschung bere its  u n te r anderem  Nam en (M ich ie l, S itiu m , 
Z itto z , Flam enco) kann te  und fü r  einen Spanier bzw. Portug iesen h ie lt ” 
fes tzus te llen .

D urch  die U ntersuchung J.s is t d ie Reihe großer d t. K ü n s tle r
persön lichke iten  der Renaissance um  eine weitere von ganz großem 
F o rm a t bere ichert worden. J. kann m it  R echt in  der E in le itu n g  sagen • 
„ I s t  es schon überaus selten, daß ein ma. M aler aus dem Zustand fast 
vö llig e r Vergessenheit in  das L ic h t der Forschung t r i t t  —  so is t es ganz 
e inm alig, wenn diese P e rsön lichke it sich dann auch als K ü n s tle r w irk lic h  
ersten Ranges en tpupp t. “

D ieser K ü n s tle r is t M iche l S itto w , geb. 1469 in  R eval als Sohn 
des w ahrsche in lich  aus M ecklenburg  stam m enden M alers und R evaler 
Bürgers Clawes S itto w ; seine M u tte r  war M argare the  M o llne r aus Reval 
deren V o rfah ren  F inn landschw eden waren. E tw a  1484 z ieh t Michel’ 
nach F lande rn  und t r i t t  d o r t bei Hans M em ling  in  d ie Lehre. Seit 1492 
is t e r ‘als H o fm a le r in  den D iensten der K ö n ig in  Isabe lla  von K a s tilie n  
nachweisbar. D am als s ind von ih m  u. a. B ildn isse  fü rs tlic h e r Persön
lic h k e ite n  geschaffen w orden, die z. T . noch heute vorhanden  sind. 
W ie geschätzt M eister M ichels K u n s t w ar, e rh e llt u. a. daraus, daß er 
1505 in  E ng land  das B ild n is  K ö n ig  H e in richs  V l I .  gem a lt ha t.

Seit dem F rühsom m er 1506 w e ilt der M eister w ieder in  der H e im a t, 
zunächst nur, um  einen E rb sch a ftss tre it m it  seinem S tie fva te r zu 
rege ln ; er b le ib t aber in  R eval, wo er am 24. X I I .  1507 B ru d e r der 
K a n u tig ild e  w ird  und 1509 die T och te r seines N achbarn , des Schuh
m acherm eisters Peter R um p  h e ira te t. In  jenen Jahren h a t er H o lz 
s k u lp tu re n  fü r  die K i r che zu S jundeä in  F in n la n d  ge lie fe rt.

Sein A u fe n th a lt in  der H e im a t w ä h rt aber n ic h t lange; v e rm u tlic h  
h a t die 1512 in  R eva l herrschende Pest sein F a m ilie n g lü ck  z e rs tö rt 
und  die, B indungen  an die H e im a ts ta d t ge lockert, denn 1514 is t der 
K ü n s tle r in  D änem ark, wo er dam als das noch heute erhaltene B ildn is , 
K ön ig  C hris tie rns I I ,  m alte.

Sein A u fe n th a lt in  D änem ark kann nu r vorübergehend gewesen 
sein, denn bere its 1515 is t M e iste r M iche l w ieder in  den N iederlanden,, 
wo er in  die D ienste des jugend lichen  K ön igs, des späteren Kaisers 
K a rl V. t r i t t .  W ie hoch dieser die K u n s t des M eisters schätzte, e rh e llt 
daraus, daß er, als er sich 1556 ins K lo s te r zurückzog, fü r  die d o rth in  
m itzunehm enden L ieb lingss tücke  mehrere W erke unseres Meisters, 
g e w ä h lt ha t. •«—

M eister S itto w  is t dem F ü rs ten , als dieser sich im  H e rbs t 1517 
nach Spanien begab, n ic h t ge fo lg t, sondern nach R eval zu rückgekeh rt.
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wo er se it 1518 nachweisbar is t und am  13. J u li 1518 eine zw eite Ehe 
m it D o ro th ie  A llunse, T och te r des R eva ler K au fm anns Großer G ilde 
Hans A llunse  und der A lhe id  F ircks , e ingeht. D ieser Ehe entstam m te 
ein Sohn M iche l, der aber frü h  —  etwa 10 Jahre a lt  —  ve rs to rben  is t.

In  R eva l, wo M eister S itto w  1519 B e is itze r und 1523 Ä lte rm a n n  der 
K a n u tig ild e  w ird , h a t er eine eigene "W erksta tt ge füh rt, aus der fo lgende 
heute verschollene W erke hervorgegangen s in d : Schnitzere ien (H ie 
ronym us, Tod, N a rre n b ild  und  M ond) fü r  d ie U h r der N ik o la ik irc h e  
(1518), eine A lta r ta fe l fü r  die Goldschm iede in  D o rp a t (1520), eine 
bem alte Holzscheibe fü r  den G iebel des K a n u ti-G ilde h a u se s  (1520), 
ein Gemälde, darste llend die Gregorsmesse, fü r  das B r ig it te n k lo s te r 
bei R eva l (1522) und 12 geschnitzte Rosen fü r  die B rem erkape lle  der 
O la i-K irc h e  (1523).

Von seiner H and  s ta m m t aber auch e in heute noch in  R eval v o r
handenes W e rk , näm lich  die Ü berm alungen der Außenflüge l des A n 
to n iu s -A lta rs  in  der N ik o la ik irc h e , die zwischen 1517 und  1518 e n t
standen sein d ü rfte n , w ährend die Ü berm a lung  des M itte lte ils  —  w ie  
es J. w ahrsche in lich  m ach t —  von  der H and  eines S ittow -S chü le rs , 
des R evaler M alers Jürgen D reger, der 1511 B ürger w ird , s ta m m t und 
etw a 1516 en tstanden sein d ü rfte .

Schließ lich w äre h ie r ein weiteres, heute noch vorhandenes K u n s t
w e rk  zu nennen, der schöne Le ichenste in  des D r. Johannes B a ll iv i  
neben dem N o rd p o rta l der N ik o la ik irc h e . V on  diesem Ste in, der m it 
seiner re ich  o rnam en tie rten  Renaissancenische in  L iv la n d  ganz einzig 
dasteht, ve rm u te t J., er gehe au f einen E n tw u rf M e iste r S ittow s zu
rü ck , da dieser nachgewiesenermaßen zu dem engeren F reundeskre is  
des D r. B a ll iv i  g ehö rt ha t.

M e iste r M iche l, der sich in  R eva l eine angesehene S te llung e r
rungen, h a t sich bere its 1523 der R e fo rm a tio n  zugew andt; dadurch 
e rk lä r t sich le ic h t der A bb ruch  a lle r Beziehungen zu seinem b isherigen 
D ie n s th e rrn  K a r l V. —

Aus erha ltenen D aten e rg ib t sich sch ließ lich, daß M eister S itto w  
zwischen dem 21. u. dem 24. X I I .  1525 gestorben is t, v ie lle ic h t is t seine 
s te rb liche  H ü lle  u n te r D r. B a lliv is  G rabste in  b e s ta tte t w orden.

D r. Johansen is t es m e is te rh a ft gelungen, aus einer F ü lle  trockener 
D a ten  und  ku rze r H inw eise  das Lebensb ild  einer P e r s ö n l i c h k e i t  
erstehen zu lassen.

D er d t. Forschung in  den ba ltischen  Landen  h a t J. be im  Abschied 
von  der a lten  H e im a t m it  seiner A rb e it e in w ürdiges D enkm al gesetzt, 
dessen S inn sich in  d ie von J. gew ählten S chlußw orte  zusammenfassen 
lä ß t: „L iv la n d  aber, die ä lteste  „überseeische“  K o lon ie  D eutschlands, 
kann s to lz  da rau f sein, in  einer Z e it höchster B lü te , als Ordensm eister 
W o lte r von P le ttenberg  seine ruhm re ichen  Siege e rfoch t, der W e lt auch 
K u ltu rp io n ie re  vom  F o rm a t M eiste r M iche l S ittow s geste llt zu haben 
der sich w ü rd ig  in  d ie Reihe der bedeutendsten V e rtre te r der M a lkuns t 
seiner Z e it s te llen  d a r f “ .

Posen, D r. A d o lf F rieden tha l.

Petersdorff, Hermann v.: Der Große Kurfürst. Ncuausg. m. e. .N achw ort 
v. P. K re tschm ann. L e ip z ig : K oeh le r u. Am elang 1939. 25- 5.
8 . Lw . 7,50 R M .

D ie Neuausgabe dieses Buches muß dankbar beg rüß t werden. 
Nach R anke und  D roysen is t es die m odernste B iog raph ie  des Bra.nden- 
burgers, der die G rund lagen fü r  das A u fb lü h e n  des preußischen 
Staates, der Ke im ze lle  G roßdeutschlands, legte. D ie großen - en 
P ub lika tionen  zur Geschichte des K u rfü rs te n , während der Abfassungs
ze it der frühe ren  D arste llungen  erst im  E n tstehen beg riffen , standen
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fü r  P ’s A rb e it  zur V erfügung . Das h is to risch  genaue und w ohlabge
wogene B ild , welches P. au f G rund  umfassender K e n n tn is  seiner 
Q uellen zeichnet, beschränkt sich w esentlich  au f das P o litische. D ie 
k u ltu re ll-g e is tig e  U m w e lt w ird  weniger b e rü cks ich tig t, was dem V erf. 
m öglicherw eise durch  äußere U m stände geboten w ar und vom  Leser 
als ein gewisser M angel em pfunden werden kann. Indessen e rfä h rt 
d ie F a rb ig k e it der s tra ffe n  D ars te llung , welche h ä u fig  d ie Quelle 
selbst sprechen lä ß t, dadurch  keine B ee in träch tigung . Insgesam t is t 
diese Lebensbeschreibung des Großen K u rfü rs te n  ein Buch, das den 
Ansprüchen der W issenschaft genügt und  ebenso in  w e ite ren  K re isen 
dankbare  Leser fin d e n  d ü rfte .

Posen. Hans M . M eyer.

Otto Hoetzsch: Katharina I I .  von Rußland. E ine deutsche F ü rs tin  au f 
dem Zarenthrone des 18. Jahrhunderts . 120 S. R M . 2,50. V erlag  
K oeh le r & Am elang, Lzg. 1940.

P ro f. H oetzsch lä ß t diese Jugendarbe it, die er im  Jahre 1909 in  
englischer Sprache zum  ersten M a l in  der „C am bridge  M odern H is to ry “ 
v e rö ffe n tlich te , je tz t in  deutscher Sprache erscheinen. D ie fesselnde 
D ars te llungskunst, die seine Kollegs an der B e rlin e r U n iv e rs itä t b e rühm t 
gem acht h a t, ze ichnet auch diese A rb e it aus. Das B ild  der großen 
Z a rin , w ie es uns h ie r geboten w ird , is t e in w e rtvo lle r B e itra g  zu einem 
v ie l behandelten Them a.

B rom berg . Gerh. O h lho ff.

Juliusz Willaume: Fryderyk August jako książę Warszawski. (1807 
bis 1815) [F r ie d r ic h  A ugust als H erzog von  W arschau]. Hgg. von 
der poln. Posener Gesellschaft der Freunde der W issenschaften, 
Posen 1939. 405 S.*)

D ie  po ln . Geschichtsw issenschaft h a t den bedeutenden d t. P er
sön lichke iten , die in  den Geschicken des po ln . Volkes eine w ich tige  
R o lle  spie lten, n u r wenig Interesse entgegengebracht, wenn sie sie 
n ic h t —  w ie V e it Stoß und  Coppernicus —  nach träg lich  zu po lonis ieren 
bes treb t war. Poln. B iog raph ien  w ich tige r d t. G estalten in  Polens 
Geschichte g ib t es fas t gar n ic h t, n ic h t e inm a l die beiden d t. K ön ige  
au f dem poln . T h ro n  w urden in  einer M onographie  gew ürd ig t, obw ohl 
doch z. B . A ugust der S tarke  genügend S to ff geboten hä tte .

D ie  vorliegende sehr um fangre iche A rb e it, eine der le tz ten  poln. 
h is to rischen  A rbe iten  überhaup t, h a t h ie r eine Ausnahm e gemacht. 
A lle rd in g s  h a t sie in  F rie d r. Aug. v . Sachsen einer P e rsön lichke it eine 
aus führliche  W ü rd ig u n g  gew idm et, die weder durch  ih re  po litische  
H a ltu n g  noch auch durch  ih re  Le istungen einen E h renp la tz  in  der 
Geschichte d t. W irke n s  im  po ln . R aum  beanspruchen kann. F rie d r. 
Aug. is t e igen tlich  n u r durch  seine ungewöhnliche P ass iv itä t, sein Fest
ha lte n  an überkom m enen Anschauungen u. seine außerordentliche  
A b h ä n g ig ke it von  N apoleon bem erkensw ert, E igenschaften, die ih n  
die H e rrsch a ft in  W arschau ebenso ohne sein D azu tun  ve rlie ren  ließen, 
w ie  sie ohne sein D azu tun  gewonnen w orden w ar. A ls K ö n ig  von  N a 
poleons Gnaden, dessen po litisches P rog ram m  sich im  wesentlichen 
in  der sklavischen A usfüh rung  der W ünsche seines P ro te k to rs  und der 
E rh a ltu n g  der sächs.-W arschauer D oppelherrschaft erschöpfte, war 
F rie d r. Aug. in  dem S trude l der Ere ignisse nu r eine w illen lose F igu r, 
deren B iog raph ie  zu schreiben keine re izvo lle  Aufgabe is t. F ü r die

*) A nm . d. S c h r if tw .: R estaufl. in  d. U n ive rs .-B ib l. Posen.
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poln . G eschichtsschreibung gewann fre ilic h  der Herzog von W arschau 
durch seine s ta rken  S ym path ien  fü r  das P o len tum  besonderes I n 
teresse, da er w ie die d t. P o lonoph ilen  der R o m a n tik  einen w irku n g s 
vo llen  Gegensatz zum  stets angegriffenen Preußentum  b ilde te .

In  diesem Sinne is t auch das W erk  W illa u m e ’ s gehalten; F rie d r. 
Aug. w ird  seiner po lenfreund lichen  H a ltu n g  wegen m öglichst p o s itiv  
gew erte t, und die Gründe fü r  seine M ißerfo lge hauptsäch lich  in  den 
ungünstigen U m ständen gesucht. H ervorgehoben w ird  aber auch, daß 
durch  die strenge E tik e tte , der sich der K ö n ig  un te ro rdne te , nu r wenig 
V e rb indung  zw ischen den Polen und ih rem  H errscher bestand und 
seine B e lie b th e it deshalb durchaus n ic h t groß war.

Abgesehen von dieser G rundtendenz is t die D ars te llung  aber fre i 
von irgendw elchen- Beschönigungen, sondern b le ib t nüch te rn  und 
sachlich. A u f G rund  sehr eingehender Quellen- und  A rch ivs tu d ien  
sch ilde rt der V erf. sehr aus füh rlich  die Geschicke F rie d r. Augusts in  
den Jahren 1806— 1815, besonders v ie l R aum  is t den wenigen M onaten 
der Anwesenheit des Herrschers in  seinem H erzog tum  gew idm et, auch 
die geringsten E inze lhe iten  werden h ie r e rw ähnt.

F ü r uns is t das an M a te ria l re iche Buch vo r a llem  als Bereicherung 
der Geschichte des Herzogstum s W arschau w ic h tig ; le ider is t a lle rd ings 
h ie r, der Them aste llung gemäß, sp rungha ft nu r E inzelnes beleuchtet, 
w ährend ganze Z e itabschn itte  übergangen werden. Ohne Schonung 
werden die P läne Napoleons m it  dem kle inen P u ffe rs ta a t behandelt; 
daß der von den Polen so verehrte  K a iser die po ln . H o ffnungen  rü c k 
s ichts los fü r  seine Pläne ausnützte , das H erzog tum  nu r als B astion  
gegen R ußland be trach te te  und es durch immense G eldforderungen 
und  den Zwang, seine T ruppen  zu un te rha lten , v ö llig  ru in ie r te , w ird  
unum w unden ausgesprochen und im m er w ieder belegt. F rie d r. Aug. 
h a t sich übrigens dem sehr se lbstherrlichen Schalten und  W a lte n  der 
französ. Generäle und B evo llm äch tig ten  tro tz  seiner E m pörung  nur 
m a tt w iderse tzt, aber doch s tärkeren W ide rs tand  geleistet, als sie be
gannen, e igenm ächtig  m iß lieb ige  d t. Beam te (über 7000 waren aus 
preuß. Z e it übernom m en worden) abzusetzen.

Auch über die ka tastropha len  Zustände im  H erzog tum , das tro tz  
seiner A rm u t noch französ. T ruppen  u n te rha lten  und die hohen von 
N apoleon geforderten Summen au fb ringen  m ußte, u n te rr ic h te t der 
V erf. sehr eingehend und hebt als besondere S chw ie rigke it die U m 
ste llung  vom  preuß. auf das französ. V e rw a ltungsp rinz ip  he rvo r. T ro tz  
seiner sonstigen S ach lichke it kann aber auch W illaum e  A n g riffe  auf 
d ie  preuß. V e rw a ltung  n ich t lassen. O bwohl er zug ib t, daß die G rund 
besitzer von Preußen K re d ite  zum A ufbau  erh ie lten , während sie im  
H erzog tum  gezwungen w urden, diese K re d ite  beschleunigt an die 
R egierung zurückzuzahlen, schre ib t er der preuß. V e rw a ltung  einen 
erheb lichen T e il der Schuld an den M ißständen zu und m acht sie n ich t 
n u r fü r  die schlechten Straßen, sondern sogar fü r  den ku ltu re lle n  T ie f
s tand des po ln . Adels (!) v e ra n tw o rtlich . Gleich tö r ic h t is t die Be
haup tung , Preußen habe in  a llen Gebieten so fo rt eine zwangsweise 
E n tn a tio n a lis ie ru n g  begonnen. H ie r u n te r lä u ft dem V erf. auch die 
B ehauptung, Neuostpreußen sei Preußen von R uß land abgetreten 
w orden. — .

F ü r das V e rtrauen  der Zeitgenossen in  den Bestand des H erzog
tum s is t bezeichnend, daß eine in  Paris aufgelegte S taatsanleihe im  
Jahre 1811 nu r 4 860 000 z l b rachte , und  sich in  H o lla n d  gar keine 
Geldgeber fü r  das H erzog tum  fanden, h u r  eine wenigstens te ilweise 
D eckung der ungeheuren Schulden mußte d t. A rb e it au fkom m en; 
F rie d r. Aug. ve rz ich te te  n ic h t nu r au f seine Z iv ill is te , sondern f lic k te  
die größten Löcher aus seiner sächs. Z iv ill is te  und seinem P r iv a tv e r
mögen. F ü r die großen U ntersch le ife , denen diese Gelder w ieder zum

Deutsche Wissensch. Z e itsch r. i .  W arthe land . H e ft  2. 1940 . 22
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Opfer fie len , g ib t der V e rf. folgendes B e isp ie l: In  Sachsen kostete der 
U n te rh a lt von  31 644 M ann 2 954 000 D uka ten , im  H erzog tum  W a r
schau dagegen der U n te rh a lt von 52 000 M ann —  7 100 000 D uk. u. 
um fangre iche N a tu ra llie fe rungen . —

F ü r das S tud ium  des H erzogtum s W arschau w ird  die A rb e it dank 
ih re r zahlre ichen Quellenangaben und ih re r großen A u s fü h rlich ke it 
s icher unen tbeh rlich  sein, zum al die bisherige L ite ra tu r  über dieses 
S taatsgebilde noch sehr wenig um fangre ich  is t. Neben den gekenn
zeichneten preußenfe ind lichen Entg le isungen setzt auch die gekünste lte, 
o f t  etwas verschrobene Sprache des Buches seinen W e rt herab.

G o tth o ld  R hode-Breslau.

Walerian Sobkowiak: Józef Chociszewski (1837- 1940). Gnesen-Gniezno 
1937. 162 S., 2 A bb . (Ż yc io rysy  zasłużonych P o laków  X V I I I  i
X I X  w.)

In  der S ch riften re ihe  „Lebensläu fe  ve rd ien te r Polen des 18. u. 
19. J h .“ is t auch diese D ars te llung  des „s t i l le n  A rbe ite rs  fü r  die Ge
m einschaft, une rm üdlichen  na tiona len  V o rkäm pfe rs  u. ungew öhnlich 
fru ch tb a re n  V o lkssch r ifts te lle rs “  erschienen, w ie V e rf. im  V o rw o rt ih n  
kennzeichnet. Sohn eines preuß. Lehrers aus dem K r . Scharnikau 
u. ä ltestes von  10 K in d e rn , b e tä tig te  er sich schon au f dem n ic h t zu 
Ende ge führten  po ln ischsprach igen K g l. P rogym nasium  Tremessen in  
geheimen S chü le rz irke ln  und  schw ärm te sein Leben lang fü r  ein A l l 
s law entum  'ode r wenigstens eine engere V e rb indung  der Polen m it 
den Tschechen und  U k ra in e rn . D a fü r w urde er o f t  von v ie len Vgg. 
abgelehnt. A nerkennensw ert is t, daß der V erf. au f S. 16 mehrere 
falsche „p a tr io t is c h e “  Behauptungen von M iecz. D ereżyński in  dessen 
vo lks tü m lich e n  Lebensabrissen Chociszewskis b e ric h tig t, z. B. daß 
dieser wegen „S ch ika n en  u. V erfo lgungen seitens der preuß. E rz ie h e r“  
oder an anderer S te lle  „b ru ta le n  d t. E rz ie h e r“ gezwungenermaßen die 
A n s ta lt verlassen habe, w ährend d o rt in  W irk lic h k e it  ein „h e rv o r 
ragend po ln . G eist geherrscht habe u. von 16— 18 O berlehrern kaum  
2-— 3 Deutsche, zeitweise übe rhaup t keine vorhanden  w aren “ . Ä hn lich  
b e r ic h tig t er mehrere B ehauptungen anderer po ln . V erf. (S. 44 f).

A ls P riva tle h re r, K o rre k to r , S ch riftle ite r, Verleger u. V o lkssch r ift
s te lle r in  Posen, au f einem G ute im  K r . Kem pen, Teschen (an der 
Z tg . „G w ia zd a  C ieszyńska“ , wo er sich bem ühte, „das  sch lum m ernde 
V o lk s tu m  zu w ecken“ ), P ie lg rzym o w itz  OS. (b. K a r l M ia rka ), S. 1862 
in  K u lm  (am „N a d w iś la n in “ u. „P rz y ja c ie l L u d u “ ) b. P e lp lin  (S c h rift
fü h re r des „K ó łk o  R o ln icze "), w ieder in K u lm , seit 67 in  Posen (B uch 
händ ler u. V erlagsbuchdrucker m it Regierungskonzession, zeitweise 
S ch rift-  u. G enossenschaftsleiter) in  Gnesen ( „L e c h “ ), Hohensalza 
(„D z ie n n ik  K u ja w s k i“ ) u. w ieder Gnesen ve rb rach te  er sein bewegtes 
Leben, o f t  m it Gefängnis, ‘ Festung, G eldstra fe  und Beschlagnahme 
irre d e n tis tisch e r S ch riften  in  ih ren  R estauflagen bes tra ft. „S ich e r 
w ar Ch. selbst n ic h t ohne Schuld, daß er durch  unvors ich tiges Be
nehmen so vie le  neue V erfahren und V erfo lgungen  auf sich zog“ , 
sagt V e rf. S. 96 u. Ch. se lbst: „U n fe h lb a r b in  auch ich  selbst in  be
deutendem  Masse der Veranlasser meines M ißgeschicks“ (S. 115). Bei 
geringer U n te rs tü tzu n g  durch  seine Vgg. gingen m ehrfach seine Zei- 
tungs- und Z e itsch rifteng ründungen  ein. „M ic h  verfo lgen stets E n t
täuschungen u. M angel an U n te rs tü tz u n g “ (S. 105), „A n fe in d u n g e n  
u. persönl. S tre it ig k e ite n “ (S. 110). U n e rm üd lich  aber r ie f er zur 
A rb e it, Sparsam ke it u. B ekäm pfung  der T ru n ksu ch t au f, schlug po ln , 
M a le rn  Them en zu na tiona len  B ild e rn , P o s tka rte n  usw. vo r, n ü tz te  
jeden m öglichen po ln . G edenktag u. selbst a lte  angebliche W eissa
gungen zur A u frü tte lu n g  seiner Vgg. a u f (S. 77, 86, 104). Im  A lte r
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w urde er gem äßigter (S. 128). , , In  den le tz te n  Jahren fa s t v ö llig  ohne 
E in k ü n fte , le b t Ch. vere insam t, e rk ra n k t und  durch  A rb e it  und Sorgen 
erschöpft, in  fa s t äußerster N o t“ , nu r zeitweise durch  gute Leu te  
etwas u n te rs tü tz t (S. 135). E hrungen  bei Jub iläen  ha lfen  n ic h t lange, 
re ich ten  b isw e ilen  nu r zur Bezahlung der Schulden, u. G ra f Zam oysk i 
in  K u rn ik  h ie lt ih m  sein W q r t n ic h t (S. 138). So m ußte er bis zu le tz t 
a rbe iten . E ine  Zusam m enste llung seiner W erke fo lg t am Schluß.

E rw ä h n t seien noch folgende 2 S te llen : „S o  o f t  sich der V e r
deutschungsansturm  ve rschä rft, N iederlagen und S chw ierigke iten  e in - 
tre ten , so o ft  beg le ite t ih n  au f der po ln . Seite g le ichze itig  das A n 
wachsen einer im m er vo llkom m eneren u. zie lsicheren V e rte id ig u n g “  
(S. 86) u. fo lgende nach den E rfah rungen  der le tz te n  Jahre eigen
a rtig e  B ehaup tung : „W e r is t berufen, die c h ris tl. G rundsätze in  den 
zw ischenvölk ischen Beziehungen durchzuführen? Zweife llos jener sla
wische S tam m , jenes Taubengeschlecht, das lieber U n rech t le ide t, als 
zufügen w o llte , das sich n ic h t m it  der E roberung  frem den Landes 
befleckte  u. deshalb.auch die B ü rgscha ft b ie te t, daß es den erhabenen 
G rundsa tz  der G le ichberechtigung u. der V ö lke rliebe  im  Leben d u rch 
setzen u. dadurch  die Reste des H eidentum s, die noch in  den zw ischen
s taa tlichen  K re isen e ingeniste t sind, austre iben w ir d ; dazu is t Polen 
am  m eisten berufen, wenn es n u r seine erhabene Sendung erkennen 
u. sich des ung lück lichen  Stolzes entäußern w o llte , der ih m  n ic h t e r
la u b t, in  den Slawen B rü d e r zu sehen“ . (S. 111 f.). A ber auf einen 
B rie f Pa lackys a n tw o rte t er u. a . : „G ro ß  sind unsere Sünden gegen, 
unsere slaw. B rü d e r, deshalb s tra f t  uns auch G o tt e m p fin d lic h “ 
(S. 112). A. L .

Roman Dmowski. 1864— 1939 [R . D . Lebenslau f —  E rinnerungen —  
L ic h tb ild e r ] ,  Posen, D ru ka rn ia  Polska. 1939, 39 S.

D er a lte  F ü h re r der N a tiona ldem okra ten  h a t das persönliche 
G lück  gehabt, ku rz  v o r dem Zusam m enbruch Polens zu sterben. Von 
seinen A nhängern  s ta m m t diese fü r  weiteste K reise bestim m te  V e r
ö ffe n tlich u n g , die a lle rd ings  manches gesch ickt ve rschw eig t (z. B. 
den vö lligen  M ißerfo lg  der R u ß la n d -P o litik ) oder v e rh ü llt  wie den 
Gegensatz zu P iłsudsk i. D er ro te  Faden der D a rste llung  is t die v ie l
fach belegte D e u tsch fe in d lich ke it D m ow skis, deren Folgen ih n  kaum  
als guten G eist seines Volkes erscheinen lassen. E ine  w eitere  Lebens
da rs te llung  haben die K ra ka u e r P ro f. Eugen C hrzanow ski und W l. 
K onopczyńsk i in  B d .V  des „P o ls k i S łow n ik  B io g ra ficzny  gegeben. A. L_

Rechts- und Verwaltungsgesehichte.
Heinr. Felix Schmid: Die rechtlichen Grundlagen der Pfarrorganisation 

auf westslavischem Boden und ihre Entwicklung während des M it
telalters. W eim ar, H errn . Böhlaus N achf., 1938. X X X V I ,  1292 S. 
55 RM .

A u f d ie erste Ausgabe des gew altigen W erkes in  Zs.fo rts . h a tte n  
w ir  schon in  D W Z P  25, 177 f. hingewiesei). D ie  je tz ige  in  B u ch fo rm  
w ird  von H e in r. v. Loesch in  der „Z s . d. Vereins f. Gesch. Schles. 
Bd. 73, S. 528— 33 aus füh rl. besprochen, so daß da rau f verw iesen 
w e rd e n 'k a n n . In  3 um fangre ichen R eihen werden danach E rg ä n 
zungen u. B e rich tigungen  gebracht, sowie ein^ S ch rifttum sve rz . u. 
Sach- Personen- u. O rts reg is te r. Da unsere Gegenden w eitaus im  
V orderg ründe  stehen, is t das W e rk  h ie rfü r besonders w ich tig . Manche 
e ingew urzelte Anschauung w ird  durch seine so rg fä ltigen  Darlegungen 
umgestoßen besonders be tr. des Zehntwesens. So w ird  das W e rk  
bei zu kü n ftig e n  A rb e ite n  s ta rk  beachtet werden müssen, zum al es 
auch das poln. S c h r ifttu m  so rg fä lt ig  ausschöpft. A . L .

22*
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Werner von Schulmann: Die zivile Staatsbeamtenschaft in Estland zur 
schwedischen Zeit (1561— 1710). D orpat-Posen 1939. 170 S. (A b 
handlungen des In s t itu ts  fü r  w issenschaftliche H e im a tfo rschung  an 
der L iv länd ischen  G em einnützigen und Oekonom ischen Societät zu • 
D o rp a t (gegr. 1792), herausgegeben von P ro f. D r. D r. e. h. Edm . 
Spohr. Bd. 6).

Nach einer E in le itu n g  über die Z iv ilv e rw a ltu n g  vo r und nach 
1561 werden in  den einzelnen K a p ite ln  des W erkes die verschiedenen 
Zweige der schwedischen Z iv ilv e rw a ltu n g  in  E s tland  gesondert be
hande lt. Es sind dies die G ouvernem entsverw a ltung, die Schloßver
w a ltung  von R eval, die V e rw a ltung  der Lehnss ta ttha lte rschaften , das 
s taa tliche  Gerichtswesen, das s taa tliche  Oekonomiewesen und das P ost
wesen. Neben der Geschichte der Behörden sind ih re  Aufgaben be
schrieben und alle Beam ten, auch die niederen, sow eit sie fes tgeste llt 
werden konnten, nam en tlich  genannt, wobei in  v ie len Fä llen  auf die 
H e rk u n ft hingewiesen w ird . Das S ch lußkap ite l un te rsuch t die n a tio 
nale Zusammensetzung der Beam tenschaft. W ährend die Gouverneure 
zum  größ ten T e il Schweden waren, gab es u n te r den anderen hohen 
Beam ten m ehr Deutsche, da ru n te r vie le Angehörige des ba ltischen 
Adels. Auch in  der m itt le re n  und  niederen Beam tenschaft überwogen 
die Deutschen, in  einzelnen Verw altungszw eigen waren überhaup t 
keine Schweden angeste llt. E inen  na tiona len  Gegensatz zwischen 
beiden V ö lke rn  gab es n ich t.

D ie vo r a llem  au f ungedruckten  Quellen in  estländischen und 
S tockho lm er A rch iven  fußende A rb e it is t als Nachschlagewerk sowohl 
fü r  den ba ltischen H is to r ik e r als auch fü r  den Genealogen sehr w e rtvo ll.

Posen. W ilh e lm  Lenz.

W irtschaft und Verkehr.
Die Weichsel. Ih re  Bedeutung als S trom - und  S ch iffah rts traße  und 

ih re  K u ltu ra u fg a b e n . Im  A u fträge  der Technischen Hochschule 
D anzig , herazsg. v. Richard Winkel. M it  150 Abb. im  T e x t u. 11 
te ils  m ehrfa rb igen B ild e rn . X V I  +  445 S. [D eutsch i. u. d. Osten, 
B d . 13]. V erl. H irz e l, Le ipz ig  1939.

D ie  W eichsel im  ostm itte leu ropä ischen  R aum  v. P ro f. D r. N iko laus 
C reu tzburg, Dresden.

D ie R o lle  d. W eichsel in  der W irtscha ftsgesch ich te  des Ostens 
v. D r. D e tle f K rannha ls , D anzig .

D ie  V e rke h rsen tw ick lung  a u f d. W eichsel v. D r. Ing . Paul Rehder, 
W ilhe lm shaven .

D er W eichse lstrom  u. seine B e w irtsch a ftu n g  v . D r. In g . Paul 
R ehder, W ilhe lm shaven .

G rundlage fü r  das Geschehen im  W eichselraum , fü r  d ie A usw irkung  
der Besiedlung des W eichselgebietes a u f die k u ltu re lle  E rsch ließung 
der von der N a tu r  gegebenen Lebensader is t die geographische Lage 
und  A no rdnung  des W eichselraum es. So w ird  ein k lares und  genaues 
B ild  der geographischen Gegebenheiten als E in fü h ru n g  gegeben. D ie 
G liederung des Raumes is t ausgesprochen zonenartig  in  b re itenpa ra lle le r 
R ich tu n g , also, dem geographischen C harakte r des üb rigen  M it te l
europas entsprechend, in  w estöstlicher R ic h tu n g  laufend. V on der 
N a tu r  is t  durch  die großen landschaftsb ildenden E in h e ite n  die ko n 
tin e n ta le  W es t-O s t-R ich tung  vorgezeig t. Diese naturgegebene Zonen
g liederung d u rc h b ric h t d ie W eichsel, ih r  L a u f is t deshalb auch sehr 
unregelm äßig, h inzu  k o m m t noch, daß sie sich aus einzelnen v e r
schiedenartigen und zu verschiedenen geologischen Ze iten entstandenen 
Lau fs trecken  zusam m ensetzt, denn gemäß der geologischen E n t-
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W icklung M itte l-  und Osteuropas w ar auch das gesamte E inzugsgebie t 
der W eichsel einer E n tw ick lu n g  un te rw orfen . A ls E rgebn is dieses Teils 
des Buches is t die E rke n n tn is  anzusehen, daß von einem e inhe itlichen  
„W e ich se lra u m “ e igen tlich  n ic h t gesprochen werden kann.

F ü r die Besiedlung dagegen h a t die W eichsel die R o lle  einer L e it 
lin ie  und einer Basis fü r  d ie w e ite ren  F o rts c h r it te  nach dem Osten 
h in  gebildet. Sie h a t zahllose s tädtische S iedlungskeim e an ih ren  
U fe rn  entstehen lassen, w ar in  ih rem  U n te rla u f die S tütze eines fü r  die 
Besiedlung w ich tigen  W ehrsystem s, sie h a t dann später in  der großen 
Z e it des Getreidebaues das La n d  geradezu erschlossen, da sie günstige 
V erkeh rsm öglichke iten  bo t, sie h ä tte  aber w ir ts c h a ftlic h  noch v ie l 
m ehr bedeuten können, wäre der Ausbau des Stromes n ic h t so v e r
nach lässig t worden. Im m e rh in  h a t der S trom  dazu beigetragen, aus 
dem  u rsp rüng lichen  N a tu rra u m  einen K u ltu rra u m  zu machen. Diese 
E n tw ic k lu n g  h a t sich in  den verschiedenen Landschaften , die von 
der W eichsel durchflossen werden, a lle rd ings in  sehr unregelm äßiger 
W eise vo llzogen. Im  m itt le re n  W eichselgebiet s ind die F lu ß tä le r fü r  
d ie früheste  Z e it der Besiedlung als die Bahnen fü r  das V o rd ringen  
der Menschen und ih re r K u ltu r tä t ig k e it  anzusehen. M it  der A usb re itung  
des deutschen S tadtrechtes in  Polen erscheinen an ih ren  U fe rn  schlag
a r t ig  eine R eihe von  S tädten. F ü r die E n tw ic k lu n g  Polens zum großen 
G e tre ide -P roduk tiondgeb ie t und A us fu h rla n d  im  16. Jh. b ilde te  die 
W eichsel d ie entscheidende Voraussetzung. Gerade in  ih re r Nähe 
w urde dann auch die R odung, die Voraussetzung fü r  die G etre ide
p ro d u k tio n , sehr s ta rk  e rw e ite rt. D ie  e igentlichen F luß landscha ften  
aber, die N iederungen, b lieben noch v ö llig  unerschlossen, b is deutsche 
Bauern  am m itt le re n  W eichse llau f das fo rtse tz te n , was zum  T e il dem 
Orden schon gelungen war. Dieser h a tte  fü r  die L a n d e sku ltu r außer
orden tliches gele istet. A n  der un teren W eichsel h a tte  er Fuß gefaßt 
und d ie U fe r m it  S täd ten  und B u rgen  besetzt, an die sich ba ld  ’D ö rfe r 
in  e ingedäm m ten und u rb a r gem achten F lußauen an re ih ten . 1466 
u n te r poln ische O berhohe it gekomm en, ve rfie len  die Deiche, Ü ber
schwemmungen h a tte n  Zerstörungen und  Verw üstungen zur Folge 
die erst im  16. Jh. durch  die n iederd t., sog. „h o llä n d isch e " Besiedlung 
w ieder gebannt werden konn ten . Gerade sie h a t dem W eichse lta l f lu ß 
a u fw ä rts  bis über W arschau h inaus ih r  eigenes Gesicht gegeben, und 
der d t. K u ltu re in f lu ß  im  W eichse lstück zwischen T h o rn  u. W arschau 
is t  die G rundlage seiner w irts c h a ftlic h e n  B lü te .

In  der W irtscha ftsgesch ich te  des Ostens spie lte  die W eichsel die 
R o lle  einer b re iten  V irb in d u n g ss tra ß e  zwischen den rohs to ffre ichen  
Gebieten des g roß räum igen Ostens und dem üb e rvö lke rte n  W esten 
m it  seiner ve rfe inerten  W irts c h a fts k u ltu r. A ls Z u fuhrs traße  Danzigs 
h a tte  d ie  W eichsel auch eine west- und nordeuropäische Bedeutung 
und n ic h t a lle in  eine m itte le u ro p . e rha lten . A ber e rs t durch  Lübeck 
und  den Zusam m enhang m it  dem d t. Orden wurde die W eichsel an 
den W e ltve rke h r angegliedert. F ü r die Landes- und W ir ts c h a fts k u ltu r  
des d t. R itte ro rd e n s  war die W eichsel e in no tw end iger B estand te il, der 
zur B lü te ze it daher auch ta tk rä f t ig  ausgebaut w urde. Das E rbe  des 
Ordens im  U n te r la u f der W eichsel h a tte  sidh D anzig  e rkä m p ft, in  w ir t 
scha ftliche r w ie auch z. T . in  po litische r Beziehung, Polen dagegen 
m achte vom  „Z u g a n g  zum M eer“ keinen Gebrauch. D anzig  en tw icke lte  
ein reges w irtsch a ftlich e s  Leben, das sich au f den W eichselhandel 
s tü tz te . A ls dann nach 1660 der w irts ch a ftlich e  und po litische  Z u 
sam m enbruch Polens im m er d e u tliche r sich abzeichnete, h a tte  er auch 
ein A bs inken  des W eichselhandels zur Folge. E rs t als U n te r- und 
M itte lw e ichse l durch  die Te ilungen an Preußen kamen, is t eine Be
lebung im  W irtscha fts leben  Danzigs zu verzeichnen, die aber durch  
die napoleonischen K riege w ieder un terbrochen w ird . D ie russische
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H a n d e lsp o lit ik  w irk te  ebenfalls w ie ein Hem m schuh au f den W eichsel
hande l. M it  dem M asch inenze ita lte r zog auch fü r  diesen eine neue Z e it 
herauf, das ro h s to ffb e d ü rftig e  E ng land  b o t D anzig  w ieder ausgedehnte 
H ande lsm ög lichke iten , wenn auch fü r  die S ch iffa h rt au f der W eichsel in  
der E isenbahn eine große K o nku rrenz  erwuchs. D urch  die D am p f
s c h iffa h r t w urde auch der S trom  zur A der eines gesteigerten zwei
se itigen H andels- und Personenverkehrs.

D ie  K a p ite l über V erkeh rsen tw ick lung  und B e w irtsch a ftu n g  des 
W eichselstrom es sind in  ih re r A u sw irku n g  eine einzige, durch  T a t
sachen, am tliche  s ta tis tische  Angaben und B ild e r  e rhä rte te  A nklage 
gegen den ehemaligen po ln . S taat. W enn m an auch keinen e inw and
fre ien  Verg le ich  zwischen V o r- und 'N achw eltkriegsze it füh ren  kann, 
da die Voraussetzungen durch te r r ito r ia le  T e ilung  des W eichselufers 
andere waren, als in  der neuesten poln. Ze it, so muß m an doch fe s t
ste llen, daß Polen sich der V o rte ile  der E in h e it des Strom gebietes n ic h t 
bed ien t ha t. D ie  e inseitige E in s te llu n g  Polens au f den Schienenweg 
als M it t le r  des G üte rverkehrs  zwischen B innen land und Meer ve r
h inde rte  einen A u fs tieg  des W eichse lsch iffahrts  Verkehrs. Der ehemalige 
po ln . S taa t h a t während seines Bestehens n ic h t den W ille n  gezeigt, die 
ih m  erwachsenen A ufgaben anzupacken und durchzu führen , die vo r dem 
W e ltk r ie g  nu r die preuß. R egierung in  ih rem  G ebie tste il so e rfo lg re ich  
gelöst h a t. Auch die w asserw irtscha ftlichen  Vorbed ingungen fü r  die 
Ausbauarbe iten, die n ö tig  sind, aus einem w illk ü r lic h  dahinbrausenden 
S trom  einen h ilfre ich e n  F reund  fü r  L a n d w irts c h a ft und V e rkeh r zu 
machen, s ind bei der W eichsel in  ausreichendem U m fange vorhanden, 
jedoch haben auch h ie r die Polen davon keinen Gebrauch gemacht.

D ie  N euordnung  der po litischen  Gesamtlage im  Osten d ü rfte  nun 
end lich  die brennenden Fragen der W eichsel zur Lösung bringen. 
Gerade dieses Buch w ird  ve ra n tw o rtu n g svo lle n  P lanern  und O rgan i
satoren der W asse rw irtscha ft au f der W eichsel die nö tigen E rkenn tn isse  
v e rm itte ln , da rtibe rh inaus b ie te t es a llen an den Fragen des d t. Ostens 
In te ress ie rten  einen durch  re ichha ltigen  L ite ra tu rn a ch w e is  k la r ge
g liede rten  S to ff. R ieh. B reyer.

Feliks Burdecki: Technika i przemysł w dawnej Polsce [T echn ik  u. 
Gewerbe im  a llen Polen]. Lw öw -Lem berg  1938. Państwowe W y 
daw n ic tw o  Książek Szkolnych. 175 S., 52 Abb. 16° (Ludzie  i  praca, 
T. 5).

In  der hauptsäch l. fü r  Fachschulen bestim m ten , re ich beb ilde rten  
Reihe „L e u te  u. A rb e it“ erschienen gegenwartsbezogene neben ge- 
sch ich tl. H e ften  w ie H . 1 v. N. G ąsio row ska : G órn ic tw o  i h u tn ic tw o  
(Berg- u. H üttenw esen) oder d ie anzuzeigende A rb e it, d ie von  der 
aus füh rlich  be rücks ich tig ten  Vorgesch. bis in  die 1. H ä lfte  des 19. Jh. 
fü h r t.  Das S ch rifttum sve rze ichn is  nenn t n u r po ln . W erke, u. so w ird  
der s ta rke  A n te il der V o lksgruppen  im  a lten  P o len-L itauen  (m it Be
rü cks ich tig u n g  Schlesiens), besonders der d t., nu r z iem lich  u n v o ll
s tänd ig  deu tlich , zum al fü r  die ä lte re  Z e it fas t n u r po ln .nam ige B e i
spiele gew äh lt oder übe rhaup t keine N am en genannt werden. Zur 
U rslaw enanschauung P ro f. K ostrzew skis  n im m t V f. n ic h t S te llung. 
Aus seinen Gewährsleuten fü h r t  er o f t  lange Stücke w ö rtlic h  an. 
Gelegentl. finden  sich schon m anchm al als un b e re ch tig t beleuchtete 
Anschauungen besonders be tr. des W irkens  der Te ilungsm ächte, die 
z. B . n u r sich um  das Berg- u. H üttenw esen geküm m ert, sonst aber, 
„besonders die Preußen, z ie lbew ußt nach der V e rn ich tu n g  der poln. 
G ew erbeeinrichtungen ge s tre b t" haben sollen. Diese befanden sich 
dam als m eist in  „ fre m d e r H a n d “ , u. der a lte  F r itz  h a t gerade viele 
G ewerbetreibende m it  großen K osten zur E rgänzung ins La n d  zu
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ziehen versucht. E ine U n s tim m ig ke it in  den Sätzen: „V o m  Jahre 
1818 bis 1828 siedelten 250 000 D te ., überw iegend Spinner u. T u ch 
macher, nach dem K ongreßkön ig re ich  über. Im  J. 1830 arbe iten  
schon 5000 Tuchm .W erkstä tten, u. die Tuchausfuhr m acht 85% der 
gesamten A usfuhr des Gebiets aus“ d ü rfte  eine A rb e it A. B reyers 
au fk lä ren . G ut ausgewählt, fü r  die frühere  Z e it häu fig  aus d t. W erken, 
sind die zahlreichen A bb ildungen  z. B . aus dem K le in b ild w e rk  Beheims, 
die Dam pfm aschine Holzhausen von 1795, v. P. S te inke lle r usw., 
bei manchen, w ie dem T ite lb ild  u. Abb. 36 w ird  die H e rk u n ft aber 
n ic h t genannt, ebenso die des s ta rk  herausgestrichenen Rozdziehski, 
vg l. D W Z P  31, S. 292. Auch sprach lich be faß t sich V f. n ic h t m it  der 
H e rk u n ft der v ie len genannten Fachausdrücke, w ie ih n  überhaup t 
die V o lkstum sfrage offenbar weniger in te ress ie rt. A . L .

J. Borngräber, Zur Postgeschichte der früheren OPD-Bezirke Posen.
Bromberg und Danzig. D t. Postgeschichte, H e ft 1/1938, K o n ko rd ia -
V erlag  Le ipz ig .

D ie  A bhan d lu n g  gew ährt einen guten E in b lic k  in  die E n tw ic k lu n g  
der posta lischen u. a llgem einen V erkehrsverhä ltn isse  im  G ebiet der 
nun  w ieder zum  R eich zurückgekehrten  ehem aligen preuß. P rovinzen 
Posen u. W estpreußen zu deutscher Ze it, angefangen von  der ersten 
IQ eutsch-O rdensritte rpost (1276), einer E in r ic h tu n g , die 250 Jahre 
frü h e r ins Leben t r a t  als die erste deutsche R e i c h s  pos t zw ischen 
W ien  u. den burgund ischen N iederlanden, bis zum  E nde des W e lt
krieges. Kennzeichnend fü r  den Geist, in  dem preuß. W e itb lic k  u. 
preuß. T a tk ra f t  den A u fbau  des Verkehrswesens von  jeher be trieben 
haben, is t der R andverm erk  F rie d r. W ilh e lm s  I .  an einem B e rich t, in  
dem  ein hoher Zuschuß fü r  die ostpreuß. P ost ge fo rde rt w u rde : „S o lle n  
die Posten anlegen in  Preußen von  O rt zu O r t ;  ich  w il l  haben ein Land , 
das k u l t iv ie r t  sein soll, h ö re t P os t dazu. —  M an soll in  m einem  Lande 
von  einer S ta d t zur andern m it  den Posten kom m en können, die Post 
is t  das Ö l fü r  die ganze S taatsm asch ine ." M it  welcher S chne lligke it 
sich die E n tw ic k lu n g  nach E rw e rbung  W estpreußens —  außer D anzig 
u. T h ö rn  — , E rm la n d s  u. des N e tz e d is tr ik ts  du rch  Preußen i. J. 1772 
vo llzog, ze ig t die Tatsache, daß schon wenige M onate später der H a u p t- 
P ostkurs  von  B e rlin  nach K ön igsberg  über K ü s tr in  Landsberg—  
D riesen— Schneidem ühl— N a k e l— B ro m b e rg — C ulm  G raudenz—-  M a
rienw e rde r—  D irschau— M arienbu rg— E lb in g :— Braunsberg ganz durch 
preuß. G ebiet ging, wozu noch eine Reihe anderer bedeutender 1 ost- 
l in ie n  t r a t .  Ä h n lich  schnell g ing tro tz  der U ngunst der Ze itve rha ltn isse  
die E rsch ließung  der 1793 u. 1795 an Preußen gefallenen Gebiete, 
d a ru n te r der P rov . Posen süd lich  der Netze, vo n s ta tten . A n  H aup  
strecken en ts tanden : W arschau— Posen— B e rlin , W a rs ^ a u —  
lau , W arschau— K önigsberg, W arschau— K ra ka u  und  W arschau 
D anzig  T h o rn — Posen, Posen— Breslau, K ön igsberg— G u m b in n e n -  
Kauen. D ie Napoleonischen W irre n  verm ochten diese A u fw ä rts e n t
w ick lu n g  zwar vorübergehend zu hemm en die N iede rw erfung  I  apo- 
leons u die endgü ltige  Regelung der G ebie tsverha ltn isse im  preuß. 
Osten gaben dann aber den Weg fre i fü r  einen m ächtigen Aufschw ung 
des posta lischen Verkehrs, zum al nach der B ild u n g  des d t. Zo llvere ins 
(18341 dem Bau von  E isenbahnen u. der E in fü h ru n g  des Fernm elde
dienstes (Telegraph u. Fernsprecher). H ervorgehoben werden vom  
V erf die E igenscha ft der d re i behandelten O P D -B ez irke  als Grenz- 
O PD  u. die besonderen A ufgaben u. S chw ie rigke iten , die ihnen  daraus 
erwuchsen.

Breslau. H . Scheinert.
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Sozial- und Kulturgeschichte.
Barthel Huppertz: Räume und Schichten bäuerlicher Kulturformen in 

Deutschland. B in  B e itra g  zur deutschen Bauerngeschichte, m it  
21 K a rte n  im  Anhang. Bonn, Ludw . Röhrscheid. 1939. 315 S.

H u p p e rtz  ü b e rträ g t die K u ltu rra u m fo rsch u n g  aus der A rchäo log ie  
m  die Agrargeschichte und ko m m t zu überraschenden Ergebnissen, 
b ü r den d t. O straum  sollen h ie r einige dieser Ergebnisse besonders 
hervorgehoben werden. E ine genauere Besprechung des um fangre ichen 
Buches von H . durch  den U nterze ichneten erschein t g le ichze itig  in  der 
V ie r te lja h r sehr, fü r  Sozial- u. W irtschaftsgesch. D ie Grenze der bäuer
lichen E inze lerbfo lge fä l l t  im  Osten m it  der d t. Volksgrenze zusammen; 
im  slav. Osten he rrsch t F re ite ilb a rk e it, doch is t ih re  heutige F o rm  
ve rhä ltn ism äß ig  jung , u rsp rüng lich  bediente sich die slav. B auern 
schaft, um  ih re  L iegenschaften zu vererben, der G roß fam ilie , die u ra lte  
Beziehungen zur östlichen H ir te n k u ltu r  au f weist. Im  einzelnen sind 
die Übergänge der m itte le u ro p . A grarverfassung zur osteurop. noch 
ve rhä ltn ism äß ig  wenig g e k lä rt. „G ru n d s ä tz lic h  muß m an sich davor 
hü ten , alles, was der Osten an Sondergut au fw e is t, ohne weiteres als 
slav. K u ltu r re lik te  anzusprechen". „V ie l ehemals Gemeindeutsches 
h a t sich h ie r e rha lten , das im  W esten u n te r jüngeren E in flüssen aus
geräum t worden is t  . F ü r die A usb ildung  des Großgrundbesitzes s ind 
viele Ursachen anzuführen, so das Abreißen der bäuerlichen Zuw an
derung v o r Ende der K o lo n isa tio n , planende P ro d u k tio n  fü r  den F e rn 
handel, da die Zahl der n a h e n  S tädte gering war, rö m .-re ch tlich e r 
E in flu ß . U n te r den S iedelform en h a t der R u n d lin g  bisher m it  U n rech t 
als eine slav. S ied lungse igen tüm lichke it gegolten. T a tsäch lich  ko m m t 
er im  slav. S iedlungsraum  gar n ich t vo r, sondern nur im  d t.-s lav . G renz
g ü rte l. E r  is t eine Anlage zu Verte id igungszw ecken. Ob die p la n 
mäßigen S iedlungsform en des Ostens schon eine Schöpfung der ma. 
K o lo n isa tio n  darste llen, oder ob d a fü r erst in  jüngere r Z e it g u tshe rr
liche Regulierungen v e ra n tw o rtlic h  s ind, bedarf noch der U ntersuchung. 
Daß die Ursachen des Bauernkrieges n ich t w irts ch a ftlich e r A r t  waren, 
h a t schon G. Franz nachgewiesen. F ü r den O straum  in te ress ie rt die 
Festste llung, daß d ie  S tad t M agdeburg den äußersten U nruheherd  im  
Bauernkrieg  d a rs te llt. „E in e n  le tz ten  verspäteten und nur ganz k u rz 
lebigen S e itenh ieb“ schlug der B auernkrieg  im  Sept. 1525 in  der Nähe 
von Königsberg, im  Sam land und  in  N atangen, aber eine u n m itte lb a re  
V erb indung  läß t sich von h ie r m it dem Reich n ich t nachwcisen. D ie 
Anregung zur Aufze ichnung seiner Rechte in  den W e is tüm ern  e rh ie lt 
der Bauer aus der S tadt. Im  Osten, d. h. in  dem von der s täd tischen 
K u ltu r  weniger e rfaß ten  R aum , kam  es daher selten zur A ufze ichnung 
der W e is tüm er; daß aber eine a lte  bäuerliche Rechtsweisung auch d o rt 
bestanden ha t, is t nach H . unzw e ife lha ft. A lle rd ings  wünschte man 
sich h ie r von H . dennoch wenigstens e i n e n  quellenm äßigen N ach
weis. D ie O stko lon isa tion  is t ohne die Verw endung der Ergebnisse und 
E rfahrungen der K o lon isa tion  der großen W a ld landscha ften  des Westens 
undenkbar. Genau wie in  der germ . F rühze it, so g ing auch d iesm al 
w ieder d ie In it ia t iv e  von kriegerischen H erren  und vom  Ade l aus, der 
Bauer aber fo lg te  gern. A ls ä lteste  bäuerliche K u ltu rg ru n d la g e n  werden 
u. a. die un tersch ied liche W e rtu n g  des Pferdes beim  ober- und n iederd t. 
Bauern, die un tersch ied liche B e te iligung  der F rau im  bäuerlichen 
B e trieb  genannt. Es wäre e inm al festzuste llen, w ie es m it diesen 
W ertungen im  d t.-s lav . G renzgebiet s te h i. W enn H . in  der Zusam m en
fassung seiner U n tersuchung von der ehern, röm . Reichsgrenze an 
R he in , Lim es u. Donau sagt „das  u n m itte lb a re  W eite rleben röm . 
K u ltu re lem e n te  is t inn e rh a lb  des germ an. S iedlungsraumes auf dem 
Lande ziem lich „s p ä r lic h  gewesen, so s ind von H . zahlreiche Beweise
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da fü r e rb rach t worden, daß auch der E lb -S aa le -L in ie , die das a ltd t. 
V o lks land  vom  ko lon ia len  Osten tre n n t, n ic h t der W e rt beizumessen 
is t, w ie es gew öhnlich der F a ll is t.

Paul W a llens te in , Posen.

Łucja Charewiczowa: Kobieta w dawnej Polsce [D ie  F rau im  a lten  
Polen bis zum  T e ilungsze ita lte r]. Lw ów -Lem b. 1938. Państwowe 
W ydaw n ic tw o  Książek Szkolnych. (K u ltu ra  polska i  obca T. I) .

E ine  neue, von Kas. H a rtle b  herausgegebene S chriften re ihe  ,,Poln. 
u. frem de K u ltu r “  begann m it der vorliegenden A rb e it der Lem berger 
V e rf. Sie is t au f ein reiches S c h rifttu m  u. eigne A rch ivs tud ien  ge
g ründe t u. in  8 Teile  geg liedert: A llgemeines über das Frauenleben; 
die Landad lige ; Eheschicksale; V ersch iedenartigke it der w eib l. Ge
präge; die S tä d te rin ; E rz iehung  u. F äh igke iten ; Frau u. B uch ; die 
F rau  als S ch rifts te lle rin . D ie geschickte D ars te llung  e n th ä lt ein N am en
verzeichnis u. 18 Abb. E rfre u lich  is t, daß auch gelegentl. d t. V e r
hä ltn isse zum  Vergle ich herangezogen u. auch einige d t. F rauen in  
Polen genannt werden w ie U rsu la  M eierin , B arb. Giese, Rosina v. 
Eckem berg verh. C zarto ryska, mehrere H absburgerinnen, da run te r die 
Jaga ilonenm utte r E lisabeth  u. a. Bei der U n te rs c h r ift der Tochter 
des Pastors der böhm . Brüdergem einde in  Lissa, Anna M em orata 
v irg o  Polona (S. 88), die 1635 ein la te in . G ed ich t d rucken ließ, während 
w eitere  v. T . W ie rzbow sk i gesammelte e rs t 1895 v e rö ffe n tlic h t wurden, 
is t die U n te rs c h r ift aber u n r ic h tig  gedeutet. D er V a te r Jac. Memo- 
ra tu s  w ar a lle rd ings m ehrsprachig u. sowohl bei der d t.-böhm ischen 
Gemeinde w ie po ln . P red iger, vg l. W erne r-S te ffan i, Gesch. der evgl. 
Parochien in  d. P roy. Posen 1904 S. 187 f. Den Versuch, manche 
E igenschaften z. B. der B ü rgerinnen  aus der u rsprünglichen  vo lks 
mäßigen Abstam m ung herzu le iten , m ach t V e rf. n ich t, obw ohl es 
manche V o rlä u fe r getan haben. Daß kein eigener A b s c h n itt über 
die Bäuerinnen gegeben w ird , e rk lä r t sich w ohl genügend aus dem 
M angel an Quellen wenigstens fü r  die ä lte re  Ze it. A. L .

Przyczynki do historii Zgromadzenia Tkaczy m. Łodzi. [B e itra g  zur 
Gesch. der W eberm e is te rinnung  zu Lodz] L . E igenve rl. 1939. X I ,  
56 S.

T ro tz  des poln. Um schlags u. doppelsprach. T ite ls  is t das v. dem 
verd ien ten  D r. F rie d r. W ünsche -L itzm anns tad t bearbeitete H e ft auch 
f. d t. Sf. benutzbar, w e il T e x t u. V o rw o rt d t. geschrieben sind. 
Das vorliegende H e ft is t ku rz  vo r K riegsausbruch fe r t ig  geworden und, 
m it  einem poln ischen T ite l und kurzem  V o rw o rt versehen, im  ^er
läge der W eberm e is te r-Innung  des behandelten Ortes erschienen. Der 
In n u n g  und  dem V e rf., der auch seine eigene F a m ilie  schon v o rb ild 
lic h  e rfo rsch t ha t, gebührt unser D ank.

In  dem H e fte  finden  F a m ilie n  aus den verschiedensten Gebieten 
des Großdeutschen Reiches ih re  nach dem seinerzeitigen Kongreß
polen abgewanderten Zweige. D avon waren evg. die Sachsen und 
Preußen (hauptsäch lich  Schlesien und Posen), ka th . die SudetendL 
N u r je ein einziger der über 2500 W eberm eister war g riech .-ka th . oder 
jü d isch  Le tz te re r wurde auf höheren Befehl gestrichen.

D ie  Zahl der poln. Namen b lieb  im m er ve rhä ltn ism äß ig  gering, 
wenn auch e inze ln?  Polen ba ld  das H andw erk bei den d t. M eistern 
e rle rn ten . D ie Schreibung der poln. Namen ze ig t daß auch m eist 
Deutsche die E in tragungen  vollzogen, z. B. Schechanowski u r Cie
chanow ski Eu beachten is t bei der B enutzung auch die m unda rtliche  
E n tru n d u n g  z. B . des ü zu D in n b ie r, Schitz usw.
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D ie häufigsten  Namen sind 39 M ü lle r, 31 H o ffm ann , 30 R ich te r, 
23 W agner, 22 Schm id t, 21 Neum ann, 19 Fischer, 18 M ichel, 14S chu l(t)z  
und U lr ic h , 13 W o lf, 12 Israe l, R u d o lf und Schäfer, 11 Ziegner, H e r
m ann, K inderm ann u. Lehm ann, 10 Hänsch und Jäkel, 9 A d le r, 
F röhne l, L u d w ig , Seidel, W iehan und W ünsche, 8 F ö rs te r, Franz, 
Henke, Kunze, Lerche, Lusn iak , P ilz , 7 Berger, E ise rt, F inke , Grune- 
w ald , H anisch, H e id rich , Lange, Lissner, P etz(h)o ld , Pohl, Rössler 
und  S to lle , 6 Bergm ann, B e rn d t, Goldberg, H am pel, H e rb rich , E h le rt, 
K re tschm er, K ühne i, M atz, M ay, Paul, P fe i(f)e r, P ietsch, P ladek, 
Ram isch, R uprech t, Schneider, Vogel und W erner, je 5 Beck, B irke , 
B lu m tr i t t ,  B raun , C hris toph, G ünte r, H ausm ann, H oh lfe ld , K e rn , 
K it te l,  K u n ik , Koch, K rebs, L a w in , Lerch , L in d ne r, Maschke, Meisner, 
O p itz , Pechtho ld , Rode, Schön, Schwarz, S e ife rt, Sieber, W end ler 
und Z im m erm ann. W ie m an sieht, überwiegen die Berufsnam en. E in  
Zusam m enfa ll dieses (W eber) m it dem Fam iliennam en ko m m t nur d re i
m al vo r. D ie slawischen Nam en be tre ffen  o ft Sudetendeutsche. Meister 
des gleichen Namens kom m en hä u fig  aus ganz verschiedenen Ge
genden.

Besonders dankensw ert an dem H e ft is t, daß der V e rf. in  m üh
seliger A rb e it nach verschiedenen Quellen in  den meisten F ä llen  das 
Todes- bzw. W e ite rw anderungs jah r e rm it te lt  ha t. Das F ortz iehen  ge
schah entw eder nach dem Osten, aber auch nach A m erika  oder zu
rü c k  nach D eutsch land.

D ru ck fe h le r sind selten, z. B. W ilm e lau  s ta tt  W ilm esau (S. 20), 
[149] s ta t t  [139] (S. X ) M it  D orstiege l (S. 70) is t T irsch tiege l gemeint.

A . L.

Z dziejów Budowniczych Poznańskich [Aus der Geschichte d. Posener 
Baum eister, Posen, Selbstverlag d. In n u n g ], Pos., K o rp o ra c ja  B u 
dow niczych T oznańsk ich  „S trz e c h a “ . 1938, 194 S., v ie le  A bb.

In  die A rb e it der Abfassung der fle iß igen M onographie  te ilte n  
sich der frühe re  V izep räs iden t der S tad t, Z. Zaleski, und  D r. A lfre d  
K ucner, wobei der E rs te re  das M. A ., der le tz te re  d ie N euze it bear
b e ite t haben. B ehande lt werden von  Z. die M aure r und Z im m erleu te  
haup tsäch lich  au f G rund  der gedruckten  Quellen, w ährend fü r  die 
spätere Z e it auch von  K . A k te n  herangezogen werden.

N u r einiges zum In h a lt :  S teinhäuser f. B ürger tauchen erst im  
15. Jahrh . auf. D er erste V e rm erk  über M aure r von  1411 besagt, 
daß M a th is  M ew rer dem P a tr iz ie r L o rin cz  Jopp inbecker fü r  etwa 
a u ftre tende  Schäden gutsagt. 1412 w ird  der gemauerte K ra m  des 
Andreas Bern ve rka u ft. D ie  erste W il lk ü r  vom  2. 4. 1459 is t d t. u. 
1462 la te in isch  ausgeste llt. D ie  Texte  werden im  W o rt la u t und poln. 
Ü bersetzung gebracht. 1459 t r i t t  M a r tin  W a ldow sk i als erster M eister 
m it  po ln . Adelsnam en ( =  v.. W a ldow ) au f (S. 43). E in  Großer un te r 
den m. a. M aure rn  w ar N icke l W ild e  aus der bekannten N ürnberger 
F am ilie , nach der die V o rs ta d t benann t is t. D ie  zah lre ich vo rko m - 
menden N am en werden le ide r n ic h t durch  ein Verzeichnis erschlossen. 
D ie  d t. N am en überw iegen durchaus. Entsprechend h e iß t es auch 
fü r  die Z im m erleu te : „D ie  In n u n g  ha tte  seit ih re r E rneuerung  (18. 
Jahrh.) ein deutsches Gepräge“ (S. 131), u. zw. schon v o r Beginn 
der preuß. H e rrscha ft, ö fte rs  finden  sich d t. Fachausdrücke im  poln. 
T e x t. D ie  Satzung von  1765 e n th ie lt keine Volks- oder bekenn tn is
m äßigen Beschränkungen. In  versa illespo ln ischer Z e it w urden bis 
A n fang  1921 die Innu n g sa k te n  noch d t. ge füh rt, dann die Z u n ft s ta rk  
v e rp o lt. D ie  v ie len  Abb. b ringen  Inn u n g s-Ä lte s te , -B ild e r, -M e is te r
stücke, den S itzungssaal ■ usw. Insgesam t fü h r t  das B uch  w e it über 
d ie  ku rzen  und n ic h t im m er zuverlässigen N ach rich ten  von  Ł u k a 
szewicz in  seinem „S ta d tb ild  von Posen“ S. 316 f. h inaus. A. L .
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Paul Hoffmann: Chronik „Posener Bauhütte“ 1872— 1922. Posen: 
Innungsve rlag  1940, 34 S., 3 Abb.

Ü ber die Posener B aum eister w ar schon e inm al eine po ln . A rb e it 
herausgekomm en, von der noch einige Stücke bei der U n ive rs itä ts 
b ib lio th e k  Posen vorhanden sind. D er V e rf. der d t. S c h rift is t  das 
ä lteste  M itg lie d  der In nung , w ar der erste komm . O berm eister nach 
der B e fre iung und  is t seit langen Jahren M itg l.  unserer H is t. Gesellsch. 
E r  s tü tz t sich au f die S itzungsn iederschriften  und g ib t so lehrre iche 
Angaben fü r  die 50 Jahre, die fü r  die Baugeschichte der S tad t eine 
n ic h t im m er e rfreu liche W irk u n g  ha tten . D ie Anlagen bringen  die 
Sprüche bei der G rundste in legung des Innungshauses 1912, eine kurze 
D ars te llung  des Innungs-Bezirks-V erbandes, des Ausschusses der ve r
e in ig ten  Innungen  zu Posen, ein Verze ichnis der E h re n m itg l., O ber
m eister und ih re r S te llv e r tre te r ,. S ch rift- und Kassenführer, sowie 
mehrere M itg liederverze ichn isse von 1882 b is 1940. A . E.

Geistes- und Schulgeschichte.
Karl Kurt Klein: Literaturgeschichte des Deutschtums im Auslande.

Lpz., B ib lio g ra p h . In s t itu t .  1939. X IV ,  474 S. 4°.
F ü r diese erste w irk l.  brauchbare G esam tdarste llung, die noch 

dazu eine w irk lic h e  Geistesgesch. d a rs te llt u. die Z e it vom  M A. bis 
zur Gegenw art um spannt, sei au f die Bespr. v. V . K auder in  unsern 
,,D t. M ona tshe ften" Jg. 6, S. 10 verw iesen. Das e rfreu liche  E in fü h 
lungsverm ögen des V f., der auch die Le istungen  unserer ehern. V o lks 
gruppe r ic h t ig  w e rte t, obw ohl er w oh l kaum  je bei uns gew e ilt ha t, 
w ird  ve rs tänd lich , wenn w ir  hören, daß er gebü rtige r Siebenbürger 
„S achse" is t, gegenw ärtig  G erm an is t an der U n ive rs . Jassy. A. L :

Heinz Kindermann: Die Weltkriegsdichtung der Deutschen im Aus
lande. B e rlin : V o lk  u. R e ich -V erl. 1940. 136 S. 3,50 R M .

Das Buch u m fa ß t n ich t, w ie  m an dem T ite l nach glauben 
könn te , nu r die w ährend des W eltkrieges entstandene auslandsdt. 
D ich tu n g , sondern auch die später über den W e ltk r ie g  entstandenen 
W erke. 'W enn auch das A us landd tm . in  den le tz ten  Jahren e rfreu lich  
zusammengeschmolzen is t dadurch , daß es großente ils  ms Reicn zu
rü ckg e ke h rt is t, so is t doch diese flüssige D ars te llung  angesichts der 
Tatsache, daß die frühe ren  m eist an den Reichsgrenzen ha ltm achen, 
zu begrüßen.

Dr. Ursula Hahlweg: Flugblatt und Zeitung in den Anfängen des
Zeitungswesens in Polen K önigsberg u. B e rlin  V < issenschaftl
Verlag „S c h r if te n  der A lb e rtu s -U n iv e rs itä t . GeistesW issenschaft!.
Reihe Bd. 25. V I ,  124 S., k a r t. 5,60 Rm.

Die U n iv e rs itä ts b ib lio th e k -K ra k a u  bes itz t eine handschn thehe 
S am m lung von N ach rich ten  aus dem In -  und A usland von 1568 73
m eist in  d t., seltener in  la te in . Sprache als \  o rlau fe r der IT u g b la ttc r, 
die ih re rse its  w ieder der ersten, um  50 Jahre nach dei ersten d t fo lge 
den Ze itung  „M e rk u r ju s z  P o lsk i"  von  1661 vorausgingen. A ber die 
F lu g b lä tte r d e die verschiedensten T ite l trugen , h ie lten  sich im  a lten  
Polen noch w e it länger, auch über das E n ts tehen  der 2. po ln . Ze itung 

N o w in v  P o lsk ie " von 1729 hinaus. O ft hande lte  es sich um  l  ber- 
” + ans anderen Sprachen. D er sta rke  d t. K u ltu re m flu ß  w ird
lu s  der fle iß igen  u. geschickten D a rs te llung  an e tlichen  Ste llen deu tlich . 
So is t diese N euersche inung  als e in w e rtv o lle r B e itrag  zur Ze itungs-
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Wissenschaft, der sich zwar in  manchem auf po ln . V ora rbe iten  s tü tz t, 
aber doch w e it über sie h in a us fü h rt, zu begrüßen.

Die e igentlichen Z e itsch riften  werden in  dem Buch n ich t behandelt. 
Ü ber diese h a t M a r tin  Kage seinerzeit kü rze r geschrieben. A. L.

Dennoch. E rinne rungshe ft fü r  die deutschen Lehre r in  Polen 1919/1939. 
B rom berg : D t. Schulverein  in  Polen 1940. 59 S., da rin  44 Abb.

Im  A u fträge  des in  einem fe ie rlichen Schlußappell kü rz lich  a u f
gelösten Schulvereins in  Polen e. V. S itz B rom berg  h a t sein lang
jä h rig e r ve rd ien te r L e ite r, O berstud iend ir. D r. O tto  Schönbeck, 
dieses schöne G edenkheft zusam m engestellt u. den d t. Leh re rn  in  Polen 
gew idm et. W ir  waren auch d a rin  der E n tw ick lu n g  im  Reich voraus
geeilt, daß w ir  seit 20 Jahren schon im  Landesverband d t. Lehrer und 
Lehre rinnen  in  Polen die Lehre r a lle r A rten , ob sie ih ren  D ienst an 
einer Staats- oder P riva l schule, ob als W anderlehrer, an der V o lks 
oder höheren Schule ta te n  —  eine eigene U n iv e rs itä t ha tte  der poln. 
N a tio n a litä te n s ta a t, der sich seiner „ tra d it io n e lle n  T o le ranz" zu rühm en 
pflegte, weder uns noch einer anderen V o lksgruppe  ges ta tte t —  zu
sammengeschlossen ha tten , sow eit sie w irk lic h  deutschbew ußt waren. 
E ine D ra h tu n g  des Reichserziehungsm inisters vom  18. 6. 40, die ab
ge d ru ck t w ird , sprach Schulverein  und V erband besondere A ner
kennung aus. Nach A b d ru ck  dieses fo lg t eine Ü bers ich t über die E n t
w ick lu n g  in  der angegebenen Ze it, die B e te ilig te n  wie U nb e te ilig te n  
gleich n ü tz lich  is t, w e ite r A ufs te llungen  über die e inst be treu ten  P r iv a t
schulen m it A bb ildungen  der durch  den D ruck  der poln. Behörden 
m it  großen K osten sehr g u t ausgestatteten N eubauten von Schulen. 
Den erschütte rnden  Beschluß machen kurze Lebens- und L ic h tb ild e r  
der b is dah in  bekann t gewordenen 36 erschlagenen Kameraden und 
K am erad innen  aus a llen Landeste ilen. A. L .

Schiller-Gymnasium in Posen 1935— 39. Schule im Kampf. Pädag. 
V erl.-, Buch- u. L e h rm itte lh a n d lu n g  Posen (1940) 176 S., 26 Abb.

Das von D ir . D. V og t nach früheren  B erich ten  zusamm engestellte, 
diesmal w e it s tä rkere  H e ft w ird  h ier angezeigt, w e il es außer den N ach
rich te n  über den schweren K a m p f um die Schule, w orüber auch zahl
reiche U rkunden  und Belege gebracht wurden, von S. 44 ab auch Be
r ich te  über Kriegserlebnisse des D ir . , des Sportlehrers Mag. Draga, 
B erich te  von mehreren Schülern, dem V ors itz , des D t. Schulvereins-Posen 
N. K in d le r und des Vors, der E lte rn o rg a n isa tio n  B a n kd ir . F. P fe iffe r, 
der erster kom m . d t. O berbürgerm eister w ar, b r in g t. A. L.

Dr. Otto Kayser: 20 Jahre Kantgymnasium Lissa. Geschichte einer d t. 
Schule in  der po ln . Z e it. H rg . v. D t. S chulverein  L issa 1940. 24 S., 
3 A bb. 8».

W enn auch fü r  1920— 29 ein ged ruck te r B e rich t von D ire k to r 
D r. V incen t u. fü r  die bis 1935 einige des le tz te n  D ire k to rs  aus po ln . 
Z e it, D r. Kaysers, vorliegen, is t diese zusammenfassende D arste llung  
doch noch erw ünscht, w eil sie nach der B e fre iung ganz anders ge
schrieben werden kann. Der V erf. is t der einzige, der die ganze po ln . 
Z e it h in d u rch  zuerst als Leh re r und dann als L e ite r g e w irk t hat. 
Leh rre ich  sind die Schikanen, die z. B. wegen 10 cm  zu geringer 
Klassenhöhe gegenüber den übertrieben  hohen A n fo rderungen  der poln. 
B a u vo rsch rifte n , die kaum  je bei po ln . Schulgebäuden d u rch g e fü h rt 
waren, gegenüber dem Gebäude dieser d t. Schule, das u rsp rü n g lich  
ein gar n ic h t altes evg. Gemeindehaus war, angewendet w orden s ind, 
und daß in  der S tad t, die noch 1910 zu 85% deutsch war, keine ö ffe n t-
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liehe  d t. Volksschule mehr e rha lten  b lieb, so daß eine p riv a te  e in 
ge rich te t werden mußte. Diese wurde auch von B auernk indern  aus 
den im m er noch großenteils d t. D örfe rn  der Umgegend besucht u. 
Pestalozzischule genannt. D ie beiden Oberklassen des G ym n., nach 
po ln . Benennung Lyzeum , m ußten sch ließ lich aufgegeben werden. 
Genau w ie bei unseren M ita rb e ite rn  s ind 3 ehemalige Schüler der 
A n s ta lt von  den Polen e rm orde t w orden, einer in fo lge  der M iß hand
lungen gestorben, einer, der zum poln . H eer eingezogen w ar, gefallen. 
W illkom m ene  Ü bers ich ten  über die L e h rk rä fte  und  R e ifep rü flinge  
machen den Beschluß des dankensw erten H eftes. A. L .

Religions- und Kirchengeschiclite.
Friedrich Cornelias: Abriß der Germanischen Götterlehre nebst Grund

zügen der griechischen Mythologie. Lpzg. C. 1, W . K oh lham m er 
1938, 69 S., ka rt. 1,50 R m k. (Schaffers A b riß  „A u s  K u ltu r  u. Ge
sch ich te“ , 10. H e ft). _ ,

Das besonders W ertvo lle  an der D arste llung is t, daß der Vert. 
den germanischen Glauben in  eine Reihe m it  den anderen indogerm a
nischen G laubensrichtungen, besonders die griech., b r in g t, und auf 
diese Weise in  einen größeren Zusammenhang s te llt. V o rs ich tig  h ä lt 
er sich von neuzeitlichen D eutungen fe rn  und be rich te t nu r das, was 
w ir  aus den Felszeichnungen Schwedens bis zu den. L iedern  der Edda 
über die Gestalten der G ö tte r w e it erfahren. Auch ih r  Fortleben in  
B rauch und Sage w ird  dargeste llt. Das Ganze g ib t einen guten E in 
b l ic k in  den Glauben und das Seelenleben der nordischen Rasse. A. L .

Józei Frieske: Pierwsza fundacja klasztoru w Przemęcie z r. 1210 [D ie  
1. Bew idm ung des K loste rs  P rim e n t i. J. 1210]. In :  R o czn ik i h is to 
ryczne 1938, H . 1, S. 28— 47. ,

V f. w eist die A nzw eife lung der E ch th e it der bekann tlich  die 1. E r 
wähnung des d t. Rechts fü r  das G ebiet en tha ltenden U rkunde  durch 
v. W in c k le r-K ę trzyń sk i ab, g la u b t aber auch wie andre, daß die n ich t 
sehr üpp ig  ausgestattete G ründung  n ic h t zustande gekomm en sei. 
Aus den Nam enreihen sch ließ t er, daß der Ackerbau damals „höchstens 
eine 2.rang ige Beschäftigung der B ew ohner“  gewesen sei u. „daß  
die B evö lke rung  1. n ic h t zu zah lr. gewesen sein muß, 2. hauptsäch l. 
v. den Gaben der N a tu r le b te “ (S. 39), ne ig t sich also der d t. A ns ich t 
darüber zu. In  scharfs inn iger U n tersuchung der Quellen u. früheren 
A ns ich ten  behandelt er dann u n te r B e rücks ich tigung  der Po l l t - VeJ" 
hä ltn isse im  Lande u. der Bestrebungen des M u tte rk los te rs  P fo rta  
die Ursachen der damals noch n ich t zustandegekommenen Begründung 
des K loste rs , die e rst später g lückte . E rg ä n z t sei, daß die U rk . v..1 2  U 
außer an den von ih m  benannten Ste llen auch in  Kotzschkes „Q u e  le 
zur Gesch. der o s td t. K o lon is . im  12.— 14. Jh. abged ruck t is t  vg l. 
D W Z P . 27, 133 f. •

Fritz Mertinat: Die Ostsendung der Reformation. Posen: L u the rve rlag

In  ansprechenden Skizzen v e rfo lg t der Schneidem ühler V erf. z . l . 
w eite r zu rückgre ifend  die tie fen  E inw irkungen , die die d t. R e fo r
m a tio n  se it L u th e rs  R a t an H erzog A lb re ch t von Preußen 525 und 
dem  Ü b e r tr it t  Johanns von K ü s tr in , dem B lu tg e r ic h t von 1526 und 
der E in fü h ru n g  der R e fo rm a tio n  u. hochdt. Sprache d o rt ausgeubt 
h a t Beispiele sind das „K r ip p le in  C h r is t i"  von 1604 zu F ra u s ta d t, .die 
e rb itte rte n  K äm pfe  der von der G o ltz  um  ih r  evg. B ekenntn is  u. der 
T a rnow ker Bauern um  ihre  re lig iöse F re ih e it 1732. Zusammenfassend
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sagt V e r f . : „ D t .  P fa rre r, Patrone, Bürgerm e is ter u. Schulzen, B ürger 
u. B auern  haben ih re  P flic h t fü r  K re u zk irch e  und Vätererbe ja h r
hund e rtla n g  e r fü ll t  im  K a m p f zwischen M ach t und Seele, bei dem 
die Seele s iegte“ (S. 23). Zum  Schluß w ird  ein W o rt des erm ordeten 
M ita rb e ite rs  Pf. F rie d r. Just angeführt, das er a lle rd ings  schon in  
der po ln . Z e it sagte, ehe die anderen V o lksg ruppen  des Ostens zu 
uns zu rückgekehrt w aren : „ W i r  müssen uns gegenseitig noch besser 
kennen lernen, einander das Beste —  aber n ic h t in  überheb licher 
Schulm eistere i —  m itte ile n  und in  der M a n n ig fa ltig k e it die E in h e it 
suchen“ . W enn V erf. m it  R ech t die frühere  Bedeutung der evg. 
K irch e  auch fü r  das V o lks tu m  he rvo rheb t, so is t doch n ic h t zu v e r
kennen, daß sich gegenwärtig  eine A r t  neue R e fo rm a tion  in  der re l i
giösen H a ltu n g  des d t. Volkes anbahn t u. daß sich scheinbar auch 
die E n tw ic k lu n g  w iede rho lt, daß e in T e il entschieden an den ä lte ren  
Form en festzuha lten  versuch t. Zum  In h a lt des H eftes nu r eine kleine 
B e rich tig u n g : Comenius h a t n ic h t z. Z t. K a rls  X I I .  von Schweden, 
sondern im  17. Jahrh . ge lebt (S. 22.) A. L.

Der christliche Osten —  Geist und G esta lt. (H erausgeber: Ju lius  
T yc ia k , Georg W underle , Peter W erhun). Regensburg: F ried . P uste t, 
1939, 8° 408 S., 8 A bb .

In  20 A ufsä tzen ste llen die 1 6 V erf. das Wesen des östlichen C hris ten
tum s, seine h is to rische E n tw ic k lu n g  u. das V e rhä ltn is  zum rö m .-ka th . 
W esten dar. Der erste e in führende A r t ik e l w ird  von dem besten Kenner 
der o s tk irch l. Problem e —  dem u k ra in . g riech .-ka th . M e tropo liten  
Andreas G ra f S chep tycky j geschrieben. D er V e rf. behande lt die U n ions
bestrebungen der ka th . K irch e  in  der Vergangenhe it und s te llt  fest, 
daß sie meistens u n te r der O stk irche  n ic h t nu r keine S ym path ie , sondern 
v ie l eher einen ausgesprochenen H aß erregten.

D ie  Problem e der dogm atischen U nterschiede zwischen den O rth o 
doxen und den K a th o like n  werden von O tto  K a rre r (Der c h ris tl. Osten 
u. die K irch e  C h ris ti) und von Ju lius  T y c ia k  (D ie Theologie des Ostens 
und  das Abend land) dargelegt. M it  den M yste rien  des östlichen G ottes
dienstes beschäftigen sich Odo Casel (D ie o s tch ris tl. O pferfe ier als 
Mysteriengeschehen) u. K il ia n  K irc h h o ff (Das h l. Jahr —  der h l. D ienst).

E ine  Seite der russ. F rö m m ig k e it b e tra ch te t R e inho ld  v. W a lte r. 
E r  m ach t da rau f ausm erksam , daß die Russen sich nur um  die eigene 
Seelenrettung sorgen, um  das Gemeinwesen sich n ic h t küm m ern. D ie  
F ä h ig ke it der russ. Seele nur zur passiven F rö m m ig ke it begünstig te  — 
der M einung des V erf. nach —  auf dem russ. Boden die V e rb re itung  
zuerst des N ih ilism u s  und in unseren Ze iten des Bolschewismus. Diese 
M einung w ä re .r ic h t ig  nu r im  Falle , wenn die vom  V erf. besprochene 
F rö m m ig k e it fü r  eine von den U rsachen des Entstehens und E n t
w icke lung  der oben erw ähnten  S tröm ungen angesehen w ürde. Von 
W a lte r behande lt andere Seiten der russ. F rö m m ig ke it, u. z, ih re  O ber
flä c h lic h k e it und Fa lschhe it, n ich t. Außer der M in d e rh e it der Mönche, 
die sich n u r um eigenes Seelenheil beküm m erten  u. ih re  Um gebung 
n ic h t zu beeinflussen versuchten, m ühte  sich d ie M ehrhe it der russ. 
G e is tlich ke it eben um  ih r  eigenes m aterie lles u. auch n ich t um  das 
ö ffe n tlich e  W oh l. D ieser n a tü r lic h  oberfläch lichen und falschen F rö m 
m ig ke it bedienten sich die meisten russ. G e istlichen als M it te l zur 
S icherung ihres W ohlergehens., So ha tte  also ih re  F rö m m ig ke it eine 
m a te ria lis tische  Grundlage. Diese Erscheinung fie l der russischen 
G em einschaft auf. U nd  deshalb is t es kein W under, daß in  kurzer 
Z e it das from m e, go ttes fü rch tige  russ. V o lk  von der G o ttlo s ig ke it be
herrsch t wurde. D ie  G rundlage der bolschew ist. R e lig ion  is t ebenso, 
wie die der zaristischen O rthodox ie , m a te ria lis tisch .
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Dem gewissenhaften E rfo rsche r des östl. C hris ten tum s Georg 
W underle  verdanken w ir  3 Aufsätze. A n  dem Theologen Symeon 
dem Jüngeren (949— 1022) ze ig t er die Wesenzüge der ma. byzan t. 
M y s tik  auf. In  5 Skizzen sch ild e rt er die Landscha ft, Gesch. u. V e r
fassung der hag ioritischen  M önchsrepub lik  au f dem Berge A thos, 
fe rner das Leben des do rtig e n  M önchtum s, zu le tz t die E n tw icke lu n g  
der theolog. W issenschaft u. der k irc h l. K u n s t au f demselben h l. Berge 
des o rthod . Ostens. D a rau f fo lgen kunsth is to rische  u. die M y s tik  be tre f
fende B e trach tungen  über die h l. Ikonen  (B ild e r) in  der O stk irche.

D ie  S tudie des Russen N ik . v. A rseniew  über das M önch tum  u. den 
asketisch-m ystischen Weg in  der O stk irche , besonders in  R uß land , 
kann m an seinem In h a lte  nach an die Aufsätze von W a lte r und W u n 
derle anknüpfen. D a rin  schw ankt die W a h rh e it bei der D a rste llung  
der geschichtlichen E n tw ick lu n g  des ostslaw ischen M önchtum s. N ic h t 
,,d ie  Anfänge des russ. K losterwesens fa llen  in  das 11. J h .“  —  wie er 
schre ib t —  sondern die des reußischen M önchtum s. U nd die G ründer 
des berühm ten  K y jiw e r  H öh lenk loste rs  A n ton ius  u. Theodosius ( f  1074) 
stehen am  E ingang der Geschichte des reuß., und  n ic h t „ ru s s ."  M önch
tum s. Den u k ra in ., durch die W erke des P ro testan t. M ystike rs  Joh. 
A rn d t bee in fluß ten  S ch rifts te lle r Paisius W e ly ts th k o w s k y j (1 722— 1794), 
den P rio r des K loste rs  in  N eam tu (M oldau), nenn t V e rf. einen „S ü d - 
russen.

A lexe j H ackel b e tra ch te t den K irchenbau  des c h ris tl. Ostens als 
S ym bol der „E in u n g  des E nd lichen  und Ew igen, H im m lischen  und 
Ird ischen . K a r l P fleger behande lt neue S tröm ungen in m it te n  der 
O rthodoxen. Das Prob lem  der E in h e it der K irch e  v o r dem J. 1054 
w ird  von M ich, la rc h n iä v ili dargelegt. In  zwei Aufsätzen g ib t Peter 
W erhun  einen geschichtl. Ü be rb lick  über die Unionsbestrebungen der 
Griechen, Bulgaren, Serben, A lbaner, R um änen, U k ra in e r, W e iß 
reußen und Russen. In  einem besonderen A r t ik e l behande lt derselbe 
Verf. die o rienta lischen R ite n  u. k irc h l. G em einschaften; h ier be rück
s ic h tig t er n ic h t nu r die oben e rw ähnten V ö lke r, sondern auch die 
O stchris ten  in  Asien und A fr ik a , u. z. Georgier, A rm en ie r, S yrie r, 
K op ten  (in  Ä gyp ten) u. Ä th io p ie r (Abessinier). E in  h is to rische r Ü ber
b lic k  über die Unionsbestrebungen bei denselben V ö lke rn  des O rien ts 
u. A fr ika s  w ird  von  Paul K rü g e r gegeben.

Danach fo lgen B etrach tungen  von  A lfons H e in tz  über die W ieder- 
begegnung von Ost und W est in  der e inhe itlichen  K irch e , ein benedik- 
tin is ch e r B e itra g  zum U n ionsprob lem  von E. H eufe lder und zu le tz t 
die am tlichen  Äußerungen des Papstes P ius X L  über d ie O stk irche, 
von  Anse lm  W erlö  zusam m engestellt.

Im  allgem einen e n th ä lt das Buch sehr in teressante M a te ria lien  
n ic h t nu r zur Frage und Geschichte der O stk irche , sondern auch zur 
E rke n n tn is  der Gesinnungen der östl. V ö lke r. Deshalb können auch 
H is to r ik e r der P o lit ik ,  P o lit ik e r und  Soziologen das Buch m it  N utzen 
heranziehen. N ik . A n d ru s ja k , B e rlin .

Lic. Dr. Kammei; August Hermann Franckes Tätigkeit für die Diaspora
des Ostens. S onderdruck aus der Z sch r.: „D ie  Evg. D iaspo ra ".
L e ipz ig  1939. 60 S. 60 P fg.

Derselbe; August Hermann Franckes Auslandsarbeit in Südosteuropa.
S onderdruck aus dem Jahrb . 1939 „A u s la n d d e u tsch tu m  u. evg.
K ir c h e “ . 84 S.
A. H . F rancke is t zum eist bekann t als G ründer des H a lle ’ schen 

Waisenhauses, der sog. F rancke ’ schen S tiftungen , und als einer der 
w ich tig s te n  V e rtre te r des P ietism us. Nebenher weiß m an noch etwa 
von ih m , daß er als einer der ersten M issionare zu den H e iden sandte
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und daß seine S tiftu n g e n  eine g u t gehende A potheke und  einen noch 
besser gehenden Verlag re lig iöser S ch riften  u n te rh ie lten . In  den beiden 
vorliegenden A rbe iten , die zunächst als ein V o rtra g  gedacht waren, 
später aber zu selbständigen A rbe iten  ausgebaut wurden, w ird  au f 
G rund  genauer Q ue llenstud ien  nachgewiesen, daß A. H . Francke w e it
gehende Auslandsbeziehungen h a tte  u. nam entlich  die V e rtre te r des 
D eutschtum s im  Auslande fö rd e rte , wo er n u r konn te . F rühe r schon 
h a t der A ltm e is te r der K irchengesch ich te  des Ostens, D. Theodor 
W otschke in  seinen A rb e ite n  „D e r  P ie tism us im  a lten  Polen und 
„P ie tism u s  in  M oskau“ au f den weitgehenden E in flu ß  des H a lle ’ schen 
Professors hingewiesen. A ber diese H inw eise s ind fü r  die K enn tn is  
des Mannes, der in  erster L in ie  als P ion ie r des Inneren M ission ga lt, 
z iem lich  unbeachtet geblieben. Es is t deshalb dankenswert, daß der 
V e rf. das Augenm erk w e ite rer K re ise au f diese Beziehungen ge lenkt 
ha t. Sie en tstanden w ohl haup tsäch lich  dadurch , daß Gemeinden im  
Auslande P fa rre r fü r  ih re  Gotteshäuser b rauch ten  und sich v o ll V e r
tra u e n  an F rancke w andten, ihnen den r ic h tig e n  zu em pfehlen. A ber 
auch H auslehrer, Reisebegleiter, S tudenten als Sekretäre w urden von 
ih m  erbeten, und er w ar bem üht, im m er Menschen d a fü r auszusuchen, 
die ih ren  Posten ausfü llen  und sich in  den schw ierigen Verhä ltn issen 
des Auslandes bewähren konn ten . F am ilien , d ie im  A usland leben 
m ußten, v e rtra u te n  ih m  ih re  K in d e r als Schüler und S tudenten zur 
E rz iehung  und zur B e ra tung  an. M an e rba t von  ih m  L ite ra tu rnachw e ise  
oder auch die Zusendung geeigneter Bücher. D ie Sendlinge, die ehe
mals seine Schüler und S tudenten waren, b lieben stets m it  ih m  im  
B riefw echsel. Ihnen , die in  der ganzen W e lt ze rs treu t waren, sandte 
er eine A r t  Z e its c h rift, die „H a llesche  K orrespondenz“ . So gesta ltete 
sich ein höchst um fangre icher B riefw echsel, der a lle in  schon den A r 
be its tag  eines fle iß igen Mannes h ä tte  fü lle n  können, und doch w ar das 
nur ein N ebenam t u n te r a ll den P flich te n , die au f des unerm üdlichen  
Mannes S chu lte rn  lagen. Aus diesen B rie fen  ersehen w ir , daß er auch 
p rak tische  Ratschläge zu geben, po litisches V e rha lten  zu em pfehlen 
und o ft  genug in  P aßschw ierigke iten und  anderen po litischen  V e r
w ick lungen  e inspringen m ußte, denn die P ie tis ten  waren v ie le ro rts , 
nam en tlich  in  den habsburgischen Ländern , n ic h t gern gesehen, und 
eine Ausweisung fo lg te  der andern. Neben der Fürsorge fü r  seine 
deutschen Lands leu te  tr ie b  es F rancke zur M ission, nam entlich  un te r 
den slaw ischen V ö lke rn . E ine  po ln . u. eine böhm . B ib e l entstanden 
in  H a lle  und  fanden ba ld  Absatz . Andere ge istliche  S ch riften  w urden 
übersetzt, und seine Auslandsboten waren angewiesen, die Volkssprache 
der Länder, in  denen sie leb ten , ba ld  zu erlernen, ja  F rancke selbst 
bem ühte  sich um  die E rle rn u n g  der russischen Sprache.

W ährend  die erste A rb e it  von D r. K am m ei haup tsäch lich  den 
Spuren Franckes in  Polen, den russ. Ostseeprovinzen und  R uß land  
nachgeht, beschä ftig t sich die zweite m it den E in flüssen in  S üdost
europa, von Schlesien, das dam als noch als A usland ga lt, angefangen 
über Böhm en und  M ähren nach U ngarn, Venedig und dem  B a lkan . 
N ic h t nu r junge Anfänger, sondern viele, o f t  re ch t bedeutende M änner, 
die sich um  ih re  W a h lh e im a t v e rd ie n t m achten und s ta n d h a ft um  der 
Sache w ille n  aush ie lten , werden in  diesen B lä tte rn  genannt. V ie len  
Deutschen haben sie in  E in sa m ke it und A n fech tung  w ieder M u t ge- 

■ m ach t und  eine neue V erb indung  m it  der H e im a t geschenkt. E r 
freu licherw eise erlosch die A rb e it n ic h t m it Franckes Ableben, sondern 
w urde auch von seinem Sohne w e ite rg e fü h rt, h a t jedoch an V ie lse itig 
k e it  und W irk u n g s k ra ft später eingebüßt. Es is t dankensw w ert, daß 
der V erf. auf G rund  genauer Q ue llenstud ien —  zahlreiche B rie fe  werden 
im  W o rt la u t abged ruck t —  e inm a l diese Le is tungen  Franckes g e w ü rd ig t 
h a t. Ilse  Rhode, Posen.
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Sprachwissenschaften und Namenkunde.
Alfred Blumenthal: Aufwertung unserer Muttersprache durch Auf

hellung verdunkelter Erbwerte der Sprache. A bhand lungen der 
H erder-G ese llschaft und des H e rd e r-In s titu ts  zu R iga , 7. Band, 
N r. 2. Verlag  der A -G  ,,E rn s t P la tes“ , R iga, 1939 (V e rtre te r: 
Cnobloch, Le ipz ig ).

D ie Sprachphilosophie is t  sowohl in  ih ren  P roblem en als auch 
n ih ren  Ergebnissen etwas fü rs  Volksganze überaus W ich tiges, 
(n der K u ltu r  des Großdeutschen Reiches m üßte ih r  e in n ic h t ganz 
inbedeu tender R aum  gesichert werden, sie h ä tte  ih r  angemessenes 
Teil be izutragen zur A u f l o c k e r u n g  d e u t s c h e r  G e i s t i g -  
f e i t ,  j a zur  A u f s c h l i e ß u n g  d e r  d e u t s c h e n  S e e l e n .  
Denn aus deutschem Geiste sind Sprachw issenschaft und Sprach- 
ih ilosoph ie  erwachsen, das sollen w ir  n ic h t vergessen. F re ilich  aber 
o ie te t das S tu d iu m  der Sprachphilosophie  gewisse Schw ierigke iten , 
i ie  sie in  den Augen m ancher Außenstehenden fas t zur Geheimwissen
schaft abstem peln.

D ie  fo lgende Buchbesprechung gedenke ich  zur A nkn ü p fu n g  
iin ig e r a llgem einer Bem erkungen über die Lage und die M ög lichke iten  
sprachw issenschaftlicher und  sprachphilosophischer D isz ip lin  in  un 
serem heutigen  K u ltu rg e fü g e  zu nutzen, was durchaus im  Sinne des 
Verfassers der obengenannten S c h rift sein w ird .

A lfre d  B lum en tha l, ein Schüler des Le ipz iger Sprachpsychologen 
T ttm a r D it t r ic h , s te llt  sich uns vo r als ein überaus scharfer Log ike r, 
der eh rlich  und streng an seinem Gegenstand a rb e ite t. D ie  H a u p t
überschriften in  seinem Buche la u te n : „R e v is io n “  der logisch-psycho- 
ogischen W o rt-  und Satzgrenzen. Von Satz- und W o rtg e s ta lt zum 

F orm geha lt.  ̂ D ie  „psycho log ische“  Sprachgesta ltung. D ie  Satz- 
ib le itu n g . E rneuerung einer Kampfansage. Der deutsche Sprach
u n te rr ich t als Ursache der Sprachentw ertung. P rä lud ierendes N ach
w o r t:  Ausschau ins neue Großdeutsche Reich der Sprachforschung; 
R ich tlin ie n  zur A u fw e rtu n g  des S inngehalts unserer M uttersprache. 
„A u fw e r tu n g “ w ird  von B lu m e n th a l so gedacht, daß die lebendige 
Erfassung der e igentlichen, innersten  Gesetze unserer M utte rsprache 
jinen  spracherzieherischen W e rt in  sich b irg t, der uns vo r einer sonst 
im K u ltu rg e tr ie b e  drohenden S prachabw ertung und E n tdeutschung 
bew ahren kann und soll.

Im  ersten K a p ite l is t es dem Verfasser um  die sehr um sich tig  
getro ffene Festste llung zu tu n , daß es in  der aufsteigenden Reihe von 
den einfachen W ö rte rn  über die abgele ite ten W ortgeb ilde  zu den W o r t
gruppen und end lich  Sätzen (ich drücke das in  a llgem ein bekannter 
Weise aus, B lum en tha l gebrauch t m it 'g u te m  R echt zur fe ineren U n te r
scheidung eigene Ausdrücke) die bisher noch n ic h t entdeckte  Stufe 
der „W o rtk o m p le x e “ g ib t, woraus sich eine ganze Reihe bedeutsam er 
Schlüsse fü r  die E rke n n tn is  des Gesamtsystems der Sprache ziehen 
lassen. „G o ld  und  S ilb e r“  is t  e in W o rtko m p le x , eine E i n h e i t ,  
„S ilb e r  und G o ld " kann aus rh y thm ischen  G ründen im  Gefüge der 
deutschen Sprache n u r  als Zusam m eriste llung z w e i e r  B egriffe  
gem eint sein. M an muß füh len , daß der Verfasser h ie r ganz offenbar 
r ich tig e n  Zusammenhängen auf die Spur gekomm en is t, und er is t 
der M ann dazu, seine E n tdeckung  fo lg e rich tig  auszuwerten. U n te r 
v ie lem  andern werden die m annig fachen M erkm ale solcher W o r t
kom plexe un te rsuch t (so muß es nach A n s ich t des Verfassers sprach lich 
r ic h t ig  und fo lg e rich tig  heißen: des G rund  und  Bodens, tro tz  S tu rm  
und W ette rs , an T ie r und  Vögeln fe h lt es n ich t, von G o tt und Rechts 
wegen: W ortkom p lexe  s ind eben fü r  die G ra m m a tik  un te ilba re  E in 
h e it), und m it großer E in d r in g lic h k e it w e ilt B lum en tha l bei ih ren

Deutsche W issenscll. Z e itsch r. i .  W arthe land . H e ft  2. 1910. 2 j
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v i f a s i  unS S t  e t v l  er a lle in , sch ließ lich <le, gesamte A a lb a a  
ä l e S  ü b S o m m e n e «  V ors te llungen  und Lehren v o n  ^ b £  Ä i

,,m r CTh r U,? E re ? e « m °g e rT s .e T n nn r r ,m “ n ?  ga; . . .  neuem w ieder 
Ä  eigenem Gesetr a n j^ d e r G rn n d la p J g
samm engetragen wer c , . ge lach t“ V on wem w ird  etwas
mei Ä " ' V o n  n fm ä ä  W as S t 8denn dieser, N iem and getan? 
r ^ ^ lv r t  b e la c h t i S ondern: w ir  müssen die Sprache h ö r e n  lernen, 
L i  a e t sie uns daß „N ie m a n d “  be ton t, also P rä d ik a t is t  und  
daß de rgk t z  nach psycholog ischen G esich tspunkten und  P ara lle len 
be g riffe n  sein w il l .

, -u „ „  "RprirV itprstatter in  dieser A r t  w e iterschre itend,

I  S sat'ssssH
v e rla n g t so rg fä ltige  V e ra rbe itung  und Aneignung.

n . irh  rle r B e ric h te rs ta tte r, m it  dem ganzen Buch e inverstanden 
r • L k f  k o m m i w enig an. Solche Bücher müssen geschrieben, 
b“ ? k  m ssen gT ünd iich  gelesen werden, dann sch re ite t die W issen- 
■und sie müsse » VMiihpwnßt h in e in ve rlo re n  m  einen oacken-

hinzuhorchen was w oh l <| f d w J  son St  ungeschaffen b liebe. D ie
zu fo lgen und d a . ‘ , F n tdecke r über die T ragw e ite  des E n t-
Auseinandersetzung i  p raktischen  A usw ertung  in  der
V r fk s ^ z ie h m i^ m n ß ^ o m m e ^ u n d ^ B ie ^  w ird  kom m en, wenn die V o r
aussetzungen fü r  den g lück lichs ten  Z e itp u n k t gegeben sind.

nK  rj : „  A u fw ertung  der M u tte rsp rache “  gerade u n bed ing t in  dem 
, ° ,b,  tieaen die a ltbew ährte  hausbackene S chu lg ram m atik

S 2S Ä ;*»  S IS» 5SBSUS
d ie ' A n fa n « g rü n d e  des D e u t z e n  des La te in ischen  und  der L o g ^ b e

g K .  Ä Ä Ä  ^  ^ edVa0ßn Ä t S
gepkT tSw C T d e ^ k u ß ,k \e Bs iS n d ^ f io b u s te  neudeutsche Jugend dazu 

ste llen  w ird . , ,

S y m io | &  V y fvs r
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W e i s g e r b e r s  C eterum  censeo la u te t dah in, daß die M utte rsprache  
das unen trinnba re  Schicksal jedes E inze lnen sei und daß eben in  dieser 
Lehre das A llh e il liege; und ich  selbst melde als unabdm g lich  die 
F o rderung  deutscher - S p rache th ik  an: w ir  müssen es m it  dem gegen
seitigen Verstehen endlich g rundernst nehmen, denn wozu h ä tten  
w ir  sonst eine deutsche Sprache und eine deutsche bprachgelehr- 
sam keit?  Das alles sind L ieb lingsm einungen, sie stehen und  fa lle n  m it 
der P e rsön lichke it; man lasse sie stehen, m an lasse sie w irke n  und sich 
auseinandersetzen, den V o rte il w ird  das Volksganze haben. D ie Gefahr 
der u n b illig e n  U n te rd rü ckun g  einer ehrlichen M einung und fo rsch e r - 
a rbe it, die so g u t is t  w ie eine andere, is t  im m er riesengroß gewesen, 
und B lu m e n th a l h a t gar sehr rech t, wenn er in  seinen lesenswerten 
R ic h tlin ie n  vom  l a n g e n ,  e n t m u t i g e n d e n  D  o r  n e n w e g 
d e r  E r k e n n t n i s  a n  d i e  d e u t s c h e  (sic!) Ö f f e n t l i . c h -  
k  e i t  . sp rich t.

Aus a ll dem, was ehrliche Deutsche und hingegebene Sprachdenker 
aus ih re r angeborenen E ig e n a rt heraus geben, m üßte je tz t ein Ganzes 
geschmiedet werden. W ir  haben noch n ic h t den S til der w issenschaft
lichen Zusam m enarbe it in  froher Schaffens- und Anerkennensfreude; 
die Sprachw issenschaft könn te  ih n  dem V o lke  Vorleben Sprach
forscher aber sind h a rte  K öpfe, das ko m m t w oh l daher, w e il der Gegen
s tand  so h a rt is t  und jeder unbefugten K r i t i k  ausgesetzt is t. W er 
m öchte dem Sprachforscher n ic h t im  Zeug kram en und  von Sprache 
schwatzen, w e il 'er selber sprechen kann? A ber die V e ra n tw o rtu n g  
m ittra g e n  und m ithe lfen , daß eine organisch e n tfa lte te  und s in n vo ll, 
m it r ic h t ig  ve rte ilte n  K rä fte n  schaffende A rbe itsgem einscha ft um  die 
deutsche S p ra ch ku ltu r heranw ächst, das m öchte nun  w ieder ke iner; 
h ie r w ird  k rä f t ig  geschwiegen, wo freud ige  Zustim m ung w oh llau tender 
wäre. B lu m e n th a l; V on  der v o r s i c h t i g e n  F o r t s c h r i t t 
l i c h k e i t  d e r  F a c h z e i t s c h r i f t e n ,  der Gebundenheit 
der Verleger an den buchhändlerischen E rfo lg . C h ris tian  M orgenstern 
h a t se inerze it ged ich te t: „A ls  ein Professor g i l t  n u r e in P rop e . 
Und, bei a lle r H ochachtung vo r geistiger A rb e it, beha lt sich der f r e i 
bleibende, der helfen könnte , aber n ic h t mag, im m er noch d e n -ih n  
re ttenden  Gedanken v o r : „D a s  lie s t ja  doch ke iner! k|Re
müssen schließlich jene ewig schöpferische Privatinitiative lahmen, die 
der Führer als unersetzlich gepriesen hat.

Es gilt Deutsche Sprachwissenschaft, einen u n te r a llen  U m standen  
brennend w ich tig e n  Belang deutscher Z ukun fts - und G e is te sku ltu r!

W o llte  m an auch nu r einen B ru c h te il dessen was fü r  alle ^ 'a n g o  
der V o lksu n te rh a ltu n g , des Erwerbes, des ö ffen tlichen  L e b e  rn jeder 
H in s ic h t m it  R echt ohne Bedenken geopfert w ird , m  kom m ender 
Friedenszeit einem hochstehenden Zweig de»tschei w ^ n  sich hoch
kom m en lassen: es fänden sich schon \ V e g e : ’ upuardenvertreter 
herzige vermögliche Volksgenossen, h°übhe g t> ü d n „  einer 
an« ureisrenster P riva tin itia tive  entschlossen, die Begründung emei

S Ä i S S f f l S
Srhlaüe gebannt und alles w e ite re  en tw icke lte  sich A n  Denkern, 
die zu gew innen ’ w ären und tü c h t ig  m itschaffen  w ürden im  v ie ls t im 
m igen Chor wäre ke in  Mangel. In  einer solchen Zeitschrift wäre un- 
pnm ph Rpistwichtices in Menge und Vielfalt zu sagen, was bislang 
« Ä Ä s  u n S l e i  Ttaob W  mußte, W ir  brauchen den freien 
Austausch der Meinungen Berufener, das w il l  heißen, der horschungs- 
«■gebnisse nait dem festen Ziel der Verständigung, zum Wohl einer 
noch S t  gekannten Volkshochkultur. Sie kann e rre ich t werden, denn

23*
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es kann  der H ö h e pu n k t e rre ich t werden, von dem sich ausschauen 
lä ß t über e i n  G a n z e s  v o n  e r h a b e n e r  G e i s t i g k e i t :  
d i e  D e u t s c h e  S p r a c h e  selber.

Und das h a t A lfre d  B lu m e n th a l vorgeschwebt.
D r. T a s s i l o  S c h u l t h e i ß -  B e rlin .

A. Schlitt: Die Mundart von Szakadät. B udap. 1938. \  I ,  106 S.
(S chriftenre ihe  der Neuen H e im a tb ll. 5).

D ie Mda. des 1723 angelegten Ortes in  der Schwab. T ü rk e i weist 
in  das Grenzgeb. zwischen dem M oselfränk. u. dem Oberhess. Dal. 
sie n ic h t e inhe itl. is t u. schon verschiedene Form en verlorengegangen 
sind, e rk lä r t v ie ll. den W iderspruch  m it den Angaben in  der e rst 1765 
begonnenen P fa rrch ro n ik  über die H e rk u n ft. W ahrsc lie in l. is t die 
Abstam m ung der Siedler n ich t e inhe itlich , wie w ir  das ja  auch öfters 
in  unsern Volksinse ln , z.B. in  W o lhyn . finden, u. es h a t sich die der 
M ehrhe it m it bestim m ten  Abw andlungen durchgesetzt. In so fe rn  is t 
der auch einige vo lksku n d l. lehrreiche Ste llen der C hron ik  bringende 
B e itra g  auch fü r  unsere V erhä ltn isse  lehrre ich . A. L.

Hanna Nakonetschna: Deutsch-ukrainisches Taschenwörterbuch. I .  A.
des U kra in ischen  W issenschaftl. In s t itu ts  in  B erlin , bearb. v. . . .
Lnz., O tto  H arrassdw itz, 1938, X X I I  +  (1) T  '7 5  S. 8°.

Unbeachtet der ve rtra u te n  d t.-u k ra in . Beziehungen g ib t es bisher 
kein erschöpfendes weder d t.-u k r. noch u k r.-d t. W örte rbuch . Die 
W örte rbüche r Von E. Zelechowskyj (u k r.-d t., 2 Bde., Stam slau-Lem berg 
1886) u. v. W . K m icykew yc  (d t.-u k r., Czernow itz 1912 ).sind schon 
v e ra lte t das Erscheinen des von den M ita rb e ite rn  des U kra in . W issen
s c h a ft. In s titu te s  in  B e rlin , P ro f. D r. Z. K uzie la  und  D r. J. R udnycky j 
un te r der M itw irk u n g  von  U n iv .-F ro f. D r. K a r l H . Meyer bearbeiteten 
u k r.-d t. W örterbuches w ird  nur vo raussich tlich  auf das Jahr 1940 
angekünd ig t1) wahrschein lich aber w ird  es n ich t in  dem obenerwähnten 
Jahre zustandegebracht. B is  zum Erscheinen jenes W örterbuches 

soll das „T aschenw örte rbuch " von Nakonetschna dem vie lse itigen
Gebrauch dienen. ,, . . , ,

Die A rb e it wurde als „Taschenw örte rbuch  geplant, w ird  aber 
im  H andbuch fo rm a t gedruckt. M an kann von einem I aschenwörter- 
buche die F ü lle  des W o rtm a te ria ls  n ich t fo rd e rn ; aber es soll bei irgend 
einem praktischen Gebrauch ein zuverlässiger H e lfe r sein. Man kann 
z. B. in  einem d t . - u k r .  Taschenwörterbuche verschiedene F isch
gattungen, wie Dorsch u. a. ,die übera ll von der Bevölkerung der U kraine 
n ich t genossen werden, außer acht lassen; aber das W o rt „d e r H e ring  , 
das eine F ischart, die in  den uk r. Läden übera ll v e rka u ft und von der 
Ukr. Bevölkerung allgem ein genossen w ird , so llte  m an m  dem VV o rte r
buche von Nakonetschna finden. E in  2. B e isp ie l: die u k r. Bauern 
bauen H irse ; die H irsegrü tze  is t auch ih r  sehr beliebtes N ahiungs- 
m itte l. D er Deutsche, der in  ein u k r. D o rf kom m t und vom  Bauer 
H irsekörner kaufen w ill,  w ird  im  Taschenwörterb. von Nakonetschna 
le ider kein ih m  brauchbares W o rt finden. Der In h a lt  solches „ la s c h e n - 
w örterbuches“ Soll doch vo r a llem  p rak tisch  sein. Diesem Zwecke 
entsprechen jedoch Vorbem erkungen, die im  allg. die Grundsätze der 
u k r. Rechtschreibung und Sprache erklären, sowie die am  Schlüsse 
des Buches eingesetzten Redewendungen. Seitens des U k r. W issen- 
schaftl. In s t itu ts  in B e rlin  wurde das W örte rbuch  von D r. Jar. Rud- 
nyöky j üb e rp rü ft, der fü r  seine M ängel z. 1, m it  v e ra n tw o rtlich  is t. 
V o rte ilh a ft is t in  diesem W örterbuche die Anwendung der neugepragten 
d t., w ie auch u k r. Ausdrücke. N ik . A nd rus jak -B e rlin .

D r. J. R u d n y c k y j: Lehrbuch  der u k ra in . Sprache, Leipzig 
1940, S. X V .
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Tadeusz Lehr-Spławiński: Szkice z dziejów rozwoju kultury jeżyka pol
skiego. L w ó w -W arszawa (Lem berg-W arschau): K siążn ica  A tlas  1938,

Das Buch is t eine Zusammenfassung von V o rträgen  und Aufsätzen, 
die m it  einer Ausnahme schon z. T. in  Zeitschr. außerhalb 1 olens ve r
ö ffe n tlic h t waren. D ie  K ern frage w ird  im  1 B e itra g  „D ie  po1«- Sprache 
als Spiegel der K u ltu r  des Volkes behande lt , 2 w eitere  be tre ffen  die 
Frage der H e rk u n ft der Schriftsprache und den S tre it darüber wobei 
sich" Verf. fü r  das a lte  Großpolen entscheidet. D ie beiden folgenden 
B e iträge untersuchen poln.-tschech. u. po ln .-u k ram  E in flüsse, zwei 
andere" geben geschichtliche Ü bers ich ten  über die Pflege und  K u ltu r  
der po ln . Sprache, sowie ihre  E rfo rschung  W e ite r w ird  S te llung zu 
der ve rhä ltn ism äß ig  geringfüg igen R echtsschre ibungsreform  von  1931 
genommen. Zum  Schluß werden N achrufe  fü r  die Sprachforscher A nd r. 
G aw rońsk i, Jan Łoś, A dam  A. K ry ń s k i, Jan R ozw adow ski u. Sten. 
Szober abgedruckt.

Dr. Jaroslau Rudnyćkyj: Lehrbuch der ukrainischen Sprache. L A .
des U kra in . W issenschaftl. In s t itu ts  in  B e rlin , ve rfaß t v. . . .  Lpz.,
H arrasow itz , 1940, 8°, V X I  u. 200 S. „v.af+lpr

Das Lehrbuch is t von einem jungen u k r. Sprachw issenschaftler 
verfaß t. S e lbs tun te rrich t is t an H and dieses Lehrbuches fü r jenen 
m öglich, denn jede gram m atische u. phonetische E rlä u te ru n g  is t le ich t 
faß lich  ’fo rm u lie rt u. durch eine entsprechende Ü bung ergänzt. Der 
Verf. e r lä u te rt zuerst die u k r. Buchstaben und Lau te , dann fu h r t  er 
S c h ritt fü r  S c h ritt in  die u k r. Sprachw elt ein. Der 1. t e i l  e n th a lt 
Übungen nebst gram m atischen Grundgesetzen der 2 b r in g t eine Aus
lese von u k r. Texten, der 3. gram m atische Ü bersichtstabellen, der 4. 
ein W örterverze ichn is  zu den einzelnen Übungen. A m  Schlüsse des 
Buches werden alphabetische d t.-u k r. u. u k r .-d t. W örterverze ichn isse  
sowie auch ein Sachregister h inzugefügt.

Man muß aber manche die Geschichte betreffende Behauptungen 
des V erf. im  V o rw o rte  des Buches verbessern. Den a lten  staatlichen 
und vö lk ischen Namen „R u s j“ nahmen die nordostslaw . Stamme nich 
ab 10. Jh., sondern v ie l später a llm ä h lich  an; m  der Susdalchrom k, 
die in  der Wiege des heutigen R ußlands Susdal am  Ende des 14. J _ ■ 
ve rfaß t worden is t, w ird  afs „R u s j“ die heutige U kra ine  u. n ich t das 
F ü rs te n tu m  von Susdal bezeichnet. Außerdem  w ird  der Namen „  J 
in  der h is to rischen D arste llung derselben C hron ik  bis zum J. rm
einm al im  J. 1206 auf G r.-N augarder Gebiet bezogen, m  der sog. A ka 
demischen H a n d s c h rift derselben C h ron ik  bem erkt man bei der Da 
Stellung der Ereignisse im  J. 1216, daß das Susdalgebiet a llen Rusj 
gebieten zu denen K y jiw , H a ly tsch , Tschernyh iw , Smolensk Groß- 
Nowgoród und R jasan j gerechnet worden sind, gegenubergesteh t^g irk

rin« In land  Ta in  a ltreuß . C hron iken d e r '12. — 13. Jh. Kann aas v v u x l  
U k ia U n a “' sowohl G renzland“ , als auch „ In la n d “ bezeichnen aber 

in a ltu k r  V o lks liedern  w ird  es nur in  der Bedeutung des Inlandes 
gebraucht. N ic h t im  Jahre 1918 -  w ie es der V e rl. .m e in t -  sondern 
L j  17 i st  die u k r. Volkssprache als Staatssprache in  der u k r  o l s 
rn n n h lfk  ane rkann t worden. Dabei muß man bemerken, daß die u k r. 
Sorache seit dem J. 1848 in den österr. S taatsverordnungen, sowie 
auch h i den galiz., buchenländischen, eine kurze Ze itlang auch in  den 
u ^ a r  Landesveiordnungen gebraucht worden is t.

e Diese meine Bem erkungen am  Rande des \  orw ortes ve rm inde rn  
gar l i c h t  S n  W e rt des Lehrbuches, . N ik . A nd rus jak -B e rlm .
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Erd- und Naturkunde.
Alb. Herrmann: Die ältesten Karten von Deutschland bis Gerhard 

Merkator. 22 Tat. in  Faks im ile  m it erläu terndem  T ext. hgg. i. A. der
Deutschen Akademie v ...........Lpzg., K . F. Koehler 1940. 4 S. fo l.
u. 24 S. T e x t 4°, 22 T a i. fo l.

D ie schöne V erö ffen tlichung  is t als B e itrag  zum G utenberg-Jahr 
w illkom m en. Sie e n th ä lt e tliche bisher unbekannte K arten . Schein 
ein Jahrhundert vo r der W iedererweckung des Ptolem äus waren in  
deutschen K lös te rn  geographische O rtsbestim m ungen begonnen worden 
nach Anregung der W ik inge r, die auch den Kom paß erfunden haben. 
D ie 1. K a rte  nach N ie. Cusanus re ich t kennzeichnenderweise im  Osten 
b is zur K r im , im  Süden bis O berita lien  und dem B a lkan, im  Westen 
bis F landern  und dem Schweizer Jura. W ährend der eine I yp  schon 
Polon ia  bezeichnet, n e n n t der andere dieser K a rte  das Gebiet östlich 
der W arthe  germ ania per to tu m . Posen is t m it der Doppelbezeichnung 
posania und posna ve rtre ten . A u f einigen anderen K arten  spätei 
ru tsch t die eine Bezeichnung davon w e it nach dem Osten. Lehrreich 
is t die Polonisierung der K a rte  von M itte leu ropa  in  der late in ischen 
Ptolemäus-Ausgabe (Rom  1507), an der Bernh. W apow ski m itgea rbe ite t 
h a t und in  der sogar die N eum ark als zu Polen gehörig bezeichnet 
w ird  obwohl sie schon lange zu B randenburg  gehörte, während W a ld 
seemüller den fü r  W estpreußen nach dem 2. T horner Frieden einge
drungenen Namen Polonie pars h in te r die L in ie  „Posna-C em stocavia 
zurückw eist. Nachdem zeitweise D eutsch land nur bis zur Oder ge
rechnet worden war, um faß t es nach Zell dann das Gebiet vom  Kanal 
bis an die Memel und von Schleswig bis zur E tsch, und in  dieser Aus
dehnung zeichnet dann Gerhard K rä m er-M e rka to i seine K a t te.

Es wäre eine re izvo lle  Aufgabe, die in  den K a rte n  vorkom m enden 
Ortsnam en des Ostens in  ih re r E n tw ick lu n g  zu verfo lgen und m it den 
U rkunden fo rm en zu vergleichen. L-

A. Wodziczko, F. Krawiec, J. Urbański: Pomniki i Zabytki Przyrody 
Wielkopolski [N a tu rdenkm ä le r des Posenschen], Losen. W yd a 
w n ic tw o  Okręgowego K o m ite tu  O chrony p rz y ro d y  na W ie lko - 
polskę i  Pomorze. 1938. 472 S., vie le  Abb.

Das umfassende W e rk  g ib t eine Zusam m enstellung a lle r den Verf. 
bekannten N aturschutzgebie te , -denkm äler, geschützten und be
d roh ten  P flanzen- und T ie ra rte n  der einzelnen Kreise der ehemaligen 
polnischen P rov. Posen m it E insch luß  der am 1. A p r il 1938 ausge
g liederten  Kreise Brom berg, Hohensalza, Schubin und W ir s itz. Die 
erst später angegliederten Kreise K a lisch , W artb rücken  K on in  und 
T u re k  s ind n ich t b e rü cks ich tig t. F ü r jeden der in  a lphabetischer 
Reihenfolge angeordneten K reise is t eine Ü bers ich tskarte  beigelugt, 
in  der die w ich tigs ten  S tand- und F undorte  eingetragen sind. Die 
Besprechung jedes Kreises beg inn t m it der Besprechung der fü r  diesen 
K re is  charakteris tischen Landscha ftsb ilde r, Pflanzengesellschaften und 
der N aturschutzgebiete. Es fo lg t dann die fü r  die meisten Kreise sehr 
um fangreiche Zusam m enstellung der seltenen und geschützten 1 tlanzen , 
a lte r, bem erkenswerter Bäu ine und S träucher; der seltenen, unter 
N a tu rschu tz  zu stellenden T iere, und zum Schluß werden F ind linge , 
B urgw älle  und auch vorgesch ichtliche Ausgrabungen angegeben. Das 
W e rk  ersetzt in  gewissem Maße den Mangel an einer allgemeinen 
neueren Zusam m enstellung der F lo ra  und Fauna dieses Gebietes.

D r. C harlo tte  Patzer.Posen.



%eiückdjtm und %iuMMce((mtikkunqen.

l Ä Ä Ä L t  H e « ., w ir  .Chon 
• nW7P§34 aneezeiet ha tte n , b r in g t B e iträge  aus den verschiedensten
R ,S ta n g e n  w !» n  w ir  h ie r nu r d ie *,,.,, besonder, angehenden « n  
„ „  prcrhönfen w ir  also d a m it keineswegs den re ich h a ltig e n  In n  ■
T H . fin d e n  w ir  von  T. H a n ik a ; Rassenseele und S tam m escharakte , 
wobei 4er Osten s ta rk  b e rü cks ich tig t w ird ;  von  W . W e izsäcke r^das  
n  -Dprht des Ostens im  Spiegel der R echtsaufze ichnungei ,
K la ifte  u a ■ Bergbau u . M e ta l l  W irtscha ft im  S udetenraum ; von 
1 R egehr; Relig ions- u. Bauerngem einschaft der friesischen K o lo n  
h i R uß land ; von  P. H . S eraph im . Von Wesen u W e rt: der S ta t is t ik
in  O steuropa; von  J. v. ^ eb^ : . ^ ? r  ' ^  UH e llm a n n  i n A usw ahl
e n tw ick lu n g  u. eine von F. I r in z lio rn  u. - ■ iqoq__q ä __
/  u summen gestellte S ch rifttu m sü b e rs ich t fü r  L ita u e n  1928 •

S Ä T  S S S S
und von H. Sch liep: E ine S ch rifttnm sschau  zur P ^ c h o lo g ie  a e ^ ^ ^  ^

de^Ö sten?vom H . Knitschet A u ß ^ n d L ^ ir t ^ c h s ^ ^ ^ d e ^ o ^ H ^ W e in c W r

Das Juden tum  im  osteuropäischen R aum  ( M  H e in? p»as neuere 
g le ichnam igen W e rk  von  1 . H . Seraph» ) • uße| p ie s ta ttlich e n
S c h r ifttu m  zur Siedlungsgesch. t? r werden aber n ich t
H e fte  s ind g u t m it B ild e rn  ausgesta tte t, Bespr. w eine A  L
gebracht.

Jg. 2 (1938). vcocndAori (Tut m it  K a rte n  ausge-
Aus dem re ichen In h a lt  der ^  uns mSit  R ücks ich t au f unsere 

s ta tte te n  Ze itschr. nennen w i „ „ nnfiers angehende. In  H e ft 1. be- 
je tz ige  B evö lkerungsverte ilung^ V o lk s tu m  vom  1 6 .- 1 8  Jahrh.,
hande lt j .  v . H ehn ; D t. K u ltu r  u. , „  n p 0i ens im  V e rh ä ltn is  zur
H . Schaeder; D ie  h is tonsc  D oubek; D ie  Ostgrenzen der poln.
heutigen V o iks tum sm ehrhm  ^  ^  D eu tsch tum  in  M itte lp o le n , Be-
V  o lks tu  ms m e h rh e it, B  verö£fenti i ch ten  grundlegenden K a rte ,
m erkungen zu der auch n i selbst ve rs to rb e n ); Zum  lo d e  des
F . A nd reae -B res lau  <In7p  b . , 5 Jahre p 0le n b un d  in  D eutsch land. 
F ü rs te n  von  Pleß, u. £>. n reu . j
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__ H e ft 2 e n th ä lt von E. H em pe l: D er F lüge la lta rschre in , ein S tück
d t,, v läm ischer u. nord. K u n s t, von F. A, Doubek'. die litau isch -po ln . 
V o ikstum sgrenze, u. von  H , Schaeder: D ie neuen poln. W ojew od- 
schaftsgrenzen. —  H e ft 3. b r in g t von H . H a rm ja n z . Das german. Erbe 
in  den 'H auslandschaften  Nord-O steuropas, von H , A u b in : Der oberd t. 
W anderzug im  S p ä tm itte la lte r nach dem N ordosten, von G. Sappok: 
V e it-S toß -Legenden u. ih re  E ntstehung , von F. D oubek: D ie zahlen
mäßige V e rb re itung  des D eutschtum s in  M itte lp o le n , u. von E. Petersen: 
D ie  germ an. F rü h ze it des Ostens im  L ic h t des neueren S ch rifttu m s  
zur V o r- u. Friihgesch. —  ln  H e ft 4 finden w ir  u. a. von j .  v. H ehn: 
D t. K u ltu ra rb e it u. le tt. N a tiona lism us im  19. Jahrh., F. D oubek: 
D ie  N a tio n a litä te n ve rh ä ltn isse  im  O lsa-Schlesien: Von K . Baron 
M ay de! 1: D ie  A usbre itung  des d t. Rechts nach Osten im  M A , von 
H . Q uednau: D ie P o lit ik  Herzog A lb rech ts  in  Preußen als gesam tdt. 
P rob lem  u. v. H . Laeuen: R om an D m ow ski. ln  den (außer Nach
rich ten  aus den einzelnen V ie r te lj.)  den H e ften  beigegebenen, n ich t 
sehr zahlreichen Besprechungen werden auch einige V e rö ffen tlichungen  
unserer Gesellsch. angezeigt. L .

Volksforschung, begründe t als AuslandsdeutscheVolksforschung, V ie r te l
ja h rssch rift, hrsg. vom  D t. A u s la n d -In s titu t-S tu ttg a rt. F. Enke 
1939, 3. Bd.

Auch aus dieser v ie lse itigen  Z e its c h r ift nennen w ir  nu r die uns 
besonders angehenden Aufsätze. Es sind in  H . 1 v. W . G ie rlichs : 
Zur Soziologie der „U m v o lk u n g "  als G egenwartsproblem , H . J. B eyer: 
D ie  R o lle  der D t. bei d. ostm itte leu ropä ischen  R evo lu tionen  des 19. 
jh .,  P. Johansen: Deutsch und U ndeutsch im  ma. R eva l; in  H e ft 2 

be tre ffen  mehrere B e iträge  die S lowakei, so v. Aure l E m e ritz y . D t.- 
s lowakische L ite ra tu rbez iehungen , v. F. R epp: 100 Jahre lau fnam en- 
gebung bei der d t.-evg. Gemeinde A. B. in  K esm ark 1601 —  1700 und  
W . G ie rlichs : Oberstuben, O. A. Is b e rt hande lt von den A uslands
gruppen der europ. V ö lke r. C. v. S tam a ti über ,,D ie  vö lk ische  Aus
landsa rbe it der L ita u e r, Esten u. L e tte n “ , H . K o rge l über B ie litz -  
B ia la  m it  dem U n te r t ite l:  V om  Wesen einer d t. Vo lkstum sm sel. Von 
H . f. Beyer s tam m en: Reich, N e u tra litä t, Juden tum  u. außendt. 
V o lksgruppen , sow ie: Schnabels D t. Gesch. im  19. Jh. ein k le in d t. 
R ü c k s c h ritt?  In  H . 3 is t von  O. A. Is b e rt der kürzere B e itra g :^V o lks 
bodenproblem e der S lowakei zu nennen, aus H . 4 von  H. W e in e lt: 
M ähren als B rücke  zw ischen den schles. u. bayr. Standesgebieten, 
u. v. E. M eyer: D ie Polen in  Belg ien, Luxem burg  u. den N iederlanden. 
Mehrere andere Aufsätze in  dem Jahre be tre ffen  besonders das D tm . 
in  A m e rika . Jedes H e ft e n th ä lt w e ite r einen T e il: Forschung im  
neuen S c h rifttu m  u. W issenschaftliche K unstnach rich ten . Die B ib lio 
graphie  des D tm s im  A usland, die frü h e r der vo lks tü m lich e n  Zschr. 
des DA.1 „D e r  Ausländsdeutsche" bzw. später „D e r Deutsche im  
A u s la n d " beigegeben w ar, f in d e t sich je tz t in  der w issenschaftl. Zschr. 
des In s titu te s  u. n im m t ungefähr die H ä lfte  der Seitenzahl der „V o lk s 
fo rs c h u n g “ ein.

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, hgg. von  Hans Uebersberger- 
B e rlin . V erl. P riebatschs B uchh .-B res lau , Jg. 4/1939.

V on  den A u fsä tzen  des Jahrg. geht uns in  D oppe lhe ft 1/2 der von  
H ans A lb r. H e rzne r: Sozia lism us u. A rbe ite rbew egung der Polen im  
19. Jahrh . (S. 13— 89) an, der dadurch  lehrre ich  is t, daß nachgewiesen 
wird" w ie h ie r im  Gegensatz zu den d o k tr in ä r- in te rn a tio n a l einge
s te llten  S oz ia ldem okra ten  des D t. Reiches un te r den Polen ein re vo 
lu tio n ä re r P a trio tism u s  fü r  einen selbständigen S taat erwuchs. H e in r.
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Börries schre ib t über dunkle  E xistenzen u. M achenschaften im  Schatten 
Peters d. G r. (111— 35). U n te r ersteren befanden sich auch Deutsche. 
Der poln. Forscher Stan. Za jączkow ski g ib t einen ü b e rb lic k  über die 
Gesch. L itauens bis 1386, w ie sie sich in  der po ln  Geschichtsschreibung 
der le tz ten  20 Jahre d a rs te llt (136— 48). Das D oppe lhe ft 3 /4  e n th a lt 
u a. vom  H erausgeber: das D t. W eißbuch über I  eilen (283 321) u.
von Peter G arsted t: D ie U rs c h r ift der In lä n d isch e n  H is to rie n  des Joh. 
Renner (431— 50). A u s fü h rlich  is t der Besprechungs- und bucherkund- 
iche T e il.

Deutsche Monatshefte, Zeitschr. f. Gesch u. Gegenw art des O stdeutsch
tum s hrsg. von  V ik to r  K auder u. A lfre d  L a tte rm a n n , 6. (16.) Jg- 
1939/40, H is t. Gesellsch. Posen, V erlag  S. H irz e l Le ipzig-

D ie  Deutschen M onatshefte  in  P o len“ , haben eine U m gesta ltung  
e rfa h re n ,"d ie  im  neuen T ite l und  U n te r t ite l zum A u sd ru ck  ko m m t. 
Der vergangene Jahrgang h a t diese A u srich tu n g  n a tü r lic h  noch n ic h t 
v ö llig  m itgem acht. Das D eutschtum  in  den verschiedenen Te ilen  des 
ehem aligen Polen w ird  daher noch in  einer ganzen Reihe von A u l
sätzen in  Begrenzung und  F o rm  der „K a m p fz e it  da rges te llt. D er 
U m bruch  is t jedoch bere its s ich tba r, neue tra g e n  m  ne.uer B lic k 
r ic h tu n g  finden  B earbe itung , genannt sei n u r der A u fsa tz  von  K. 
Beck Zur Frage der R egeneration der Gesinnung be im  „schw ebenden 
V o lk s tu m “  im  südöstlichen Schlesien. W ir  versprechen uns von cci 
w e rtvo lle n  Z e its c h r ift m it  ih rem  tü ch tig e n  M ita rbe ite rs tabe  gute Zu
k u n fts a rb e it.

Oppeln. W a lte r K rause.

Grenzmärkische Heimatblätter. 15. Jg. H . 3, Schneidem ühl 1939.
D ie  beiden ersten H e fte  des Jahrg. waren in  D W Z W  L  355 ange

ze ig t worden. Das 3. H e ft is t e in von R. Fräse bearbeitetes n a tu r
w issenschaftliches u. e n th ä lt fo lgende botanische B e itra g e . Fräse. 
4 B e itrag  zur flo ris tisch e n  E rfo rschung  der G renzm ark 1 -: \ \  Lnder 
le in : Bem erkensw erte P flanzenkunde ebenda besonders m  der U m 
gegend von  Schneidem ühl; S ch m a tto rsch : desgl. aus M esentz u. Mach 
bar gebieten S M a lla c h : die S trauch- u. Laub flech ten  ,. K r . Schwerin 
a dg W .; Fräse: D ie  Bachrota lge H ild e n b ra n d ia  r iv u la n s  (L iebm ann) 
B reb Zur Zoologie gehört von  H erbe rg : S torchnester und  Storche 
im  K r. A rnsw alde, der von der N eum ark  zur G renzm ark zugeschlage 
w orden is t. Zur Geologie Hesem ann. Das jüngere D ü u v iu m  ^ s d i e n  
Jastrow  u. R um m elsburg ; T it te l :  D er Petz iner See (K r .  U a to w ). 
K le inere  M itte ilu n g e n  u. 4 Bespr. schließen das H e ft ab.

Schlesien -  V o lk  und R aum . V js c h r .. Herausg. D er Landeshaup t
m ann von Schlesien, B reslau, 1. Jg- 1938/39. „  - h

Im  Zuge der verw a ltungsm äß igen V e re in h e itlic h u n g  
w urden auch die fü r einige Jahre ge_^enn £ s ergab sich dabei
Ober- u. Niedersch.les. w ieder zusammengeleg . S V erw a ltunes-
die N o tw e n d ig ke it, die m  beiden P rovinzen es ^ f o lg t e  u n te r obigem 
Schriften ebenfalls zus.zulegen. Diese -  - g useesta ltu n g  der nun-
T ite l u. w ar verbunden m it  einer ^  nur
mehr gesamtschles. p rov inz ie llen  ? j  en zur Sprache, sondern
Verw altungsangelegenhelten u. g g K u n s t. D ie k u ltu r . E in -
auch die schles. Landesb ib i Museen
nch tungen  der P rov 1 " ° ’ , üb ihre  T ä tig k e it , schles. Neu-
e r^h e in u iig e n .eI1der "v ^sc lü e d e n s te i^^G e b ie te  wurden ausführheh ge-
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w ü rd ig t D ie  Hefte en tha lten  auch mehrere w ich tige  h is t. Aufsätze, 
beispielsweise über die E n tw ick lu n g  des Landeshauptm annsam tes in  
Schles. oder über die schles. Gemeindewappen. H e ft 3 e n th ä lt einen 
A u fsa tz  von  K . W e ig t über das F raus täd te r Land . Das le tz te  H e ft 
is t  besonders dem Sudetenland gew idm et. Die b ild l. Ausgestaltung 
is t vo rzüg lich . W . Krause.

Baltische Monatshefte. R iga  1938, 12 H efte . 1939. H e ft 11. Verl.
E rn s t Plates. .. ., ,

M it  der U m siedlung der Baltendeutschen haben die „  H alt. Monats- 
h e fte “ ih r  Erscheinen e ingeste llt. In  e indrucksvo llen  B ildern lä ß t das 
Abschiedsheft noch e inm a l das d t. Gesicht R iga ’ s erstehen, der „S ta d t, 
die v ie rz ig tausend deutschen Menschen H e im a t w ar .

D ie  Herausgeber waren in  den le tz ten  Jahren bestreb t, die Z e it
s c h r ift im m er mehr zu einem wesentlichen B estand te il des geistigen 
und po litischen  Lebens der Vo lksgruppe auszubauen. So spiegelt sich 
vo r a llem  W ollen  und A rb e it der jungen G eneration in  ih r  w ieder

D ie meisten H e fte  sind u n te r ein bestim m tes Ih e m a  ges te llt: 
Rassenfragen, Judenfrage, B evö lke run g sp o litik  und Geschichte, b a l
tische K u n s t, F rauenarbe it, die Käm pfe  der ba ltischen Landeswehr, 
um  n u r einiges zu nennen. Außer ak tue llen  Fragen des Lebens der 
V o lksgruppe  und a llgem ein w eltanschaulichen Fragen en tha lten  die 
le tz ten  Jahrgänge zahlreiche B e iträge über die übrigen  d t V o lks
gruppen und Probleme der W e ltp o lit ik ,  heben diesen ak tue llen  A u l
sätzen bringen  die „M o n a tsh e fte “ auch verschiedene A rbe iten  re in  
h is to rische r K a tu r ; zu nennen wären h ie r: Das estländische D eutsch tum  
in  der P o li t ik  des W in te rs  1917/18 (A. de V ries); H erzog Jakob und 
seine P o li t ik  (H . M a ttie se n ); die Anfänge des le tt. Zeitungswesens 
(J. v. Hehn) u. a. Regelmäßige M onatsberichte  u n te rrich te n  über das.
po litische  Geschehen in  den b a lt. Ländern .

Posen. H e lm u t Speer.

Ostlandberichte Reihe A, Jg. 1939, 2 H . Danzig, O s tla n d -In s titu t,
H 1 beg inn t m it  einem A ufsa tz  über die In d u s tr ia lis ie ru n g  

Gdingens, je tz t Gotenhafens. D er längste B e itrag  behande lt m  Aus
einandersetzung m it  dem ehemaligen poln. Landw irtscha ftsm in is te r, 
P on ia tow sk i die P rov. Posen als sterbendes W irtscha ftsgeb ie t (im  
R ahm en des dam aligen Staates) an H and der am  L  1. 1938 erschie
nenen Sondernum m er der „P o l ity k a  Gospodarcza h r .  55 V ;,.a '
w ird  h ie r von Jan S tecki die L iq u id ie ru n g  u. weitere zweckmäßige 
Verw endung des d t. G roßgrundbesitzes ge fo rde rt und öfters die D u rch 
fü h ru n g  der A g ra rre fo rm  scharf v e ru r te ilt .  Es folgen einige kurze 
Be iträge zur Judenfrage in  Polen, Auszüge aus Z e itk r it ik e n  des P ro f 
R öm er-Lem berg, eine D ars te llung  der neuen E isenbahnbauten in  1 ölen 
und einige Auszüge aus Ze itschr. u. Ze itungsaufsätzen m  k ritis ch e r
B e leuchtung. , , , , , ___

H. 2 behande lt zunächst den In h a lt  des poln. H andelsvertrages 
m it  R uß land , der sich p ra k tis ch  n ic h t mehr lange ausgew irk t ha t, 
g ib t w e ite r Be iträge zur po ln . M inderhe iten ideo log ie  nach dem ,,M er- 
ku rvnsz  P o lsk i“ . D a rin  h e iß t es u. a . : „D ie  dem okra t. G roßm ächte 
werden verstehen, daß die poln. Armee ein bedeutend besseres W e rk 
zeug in  dem Entscheidungsspie l m it  D eutsch land darste llen konnte , 
als S o w je tru ß la n d '': W e ite r w ird  über Polen au f der W eltausste llung 
in  New Y o rk  (rn.it .Abb. der chauv in is tischen  G eschichtsbilder) die 
K irch e n ze rs tö ru h g e h -in  der damals zu Po len-gehörigen W estukra ine , 
e thnische K rä fte  an der po ln .-D anz iger Grenze, das 1-iasko der M o to 
ris ie ru n g  Polens, die Juden im  po ln . Geschäftsleben gehandelt. 
M isze llen machen den Beschluß. A -
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Ostland: H a lb m o n a tssch rift fü r  O s tp o lit ik . Herausg. B im d  D t. Osten 
e v .  Verl. D r. F r. Osmer, B e rlin  SW 61. S ch n ftl. D r. O tto  K redek

' 7b ie2 ZschrS w ird  auch h ie r angezeigt, w e il sie einesteils fü r  spatere 
Forschungen über die Z e it nach Versailles eine geschickt zusammen 
bestellte C h ron ik  fü r  O stfragen d a rb ie te t und w e ite r eine F ü lle  v ie l
fach  vorn S c h riftle ite r stam m ender Besprechungen neuerer wissen- 
sch a ftl., p o lit .  und  schöngeistiger W erke gebracht h a t, d ie .S®le | ® ^ l l [' 
unsere Bespr ergänzen. Dem 1. H e ft der Jahrgange sind In h a lts 
verzeichnisse fü r  das abgeschlossene Jahr beigegeben, die d^e m eist 
kü rzeren Aufsätze nach Sachgruppen zusammenfassen. , Dmse wechse 
naturgem äß je nach der Lage. N ic h t nu r das D eutsch tum > in  1 ölen, 
sondern auch die anderen Vo lksgruppen, der 1919 be im  Reich e 
b liebene Osten, die anderen R achbarstaaten, die Judenfrage usw. 
■werden in  der Z tschr. behandelt.

Kwartalnik Historyczny. Organ Polskiego Tow arzystw a H ^ to ryczn e g o  
f Geschiehtl.  V ie rte ljah ressch rift, O rgan der Polnischen H isto rischen 
Gesellschaft, Red. Kas. Tyszkow sk i]. Lem berg 1939. Jg. L U L

H  1 der bekanntesten poln. G esch ich tsze itschrift e n th a lt einen 
N achru f von Stan. Ł e m p ick i fü r  den L ite ra rh is to r ik e r und  H is to r ik e r 
W ill i B ruchna lsk i, eine Eigenlebensbeschreibung des vo r 110 Jahren 
Geborenen u. vo r 25 Jahren verstorbenen M ita rbe ite rs  der h is t, geogr. 
Beschreibung Polens im  16. Jahrh. und  des Geschichtsatlasses fü r 
che reussischen Lande Aleks. Jab łonow ski, wozu F r. B u ja k  eine E in 
le itu n g  g ib t. Lehrre ich  is t die D ars te llung  Jos. K o s trze w sk is . \  or- 
i?eschichtl Forschungen im  heutigen D eutschland (S. 5U _m>).
H .' 2 e n th ä lt einen N achru f von Tadd. M an teu ffe l fu r  den D ire k to r  
des A rch ivs  fü r  E rz iehung  in  W arschau, W inc . Ło p a c iń sk i einen Be 
fra g  über die K rise  von 1821 in  Kongreßpolen von M arc Hände sman 
w e ite r eine Besprechung des W erkes von Kas. G hodym ck i. D ie Ge 
s c h S te  des nePu ze iü ich e n  Polen (Dzieje Polski N ow ożytne] von 
Lad. Konopczyński. E in  kürzerer B e itrag  von Jan Czarnomsk 
t r i f f t  einige U rkunden  zur Geschichte der F re im aurere i m  P o to  ®  
18 Jahrh Den größten T e il der beiden H e fte  nehmen ausführlichere 
i n d J kürzere Besprechungen auch deutscher W erke und b ib lio g ra 
phische N o tizen  ein.

Przegląd historyczny [G esch ich tl. U m schauj. H g g - ^ : d. Ges. d ^ 
Schichtsliebhaber, Bd. 3 3 -3 5 .  W arschau. (2. Reihe Bd. U -1 5 ). i» » ,

19B and  33 'b rin g t u. a. von  J. D u tk ie w ic z : P reuß en  u. Polen
w ährend des 4 jährigen Reichstages von  K  7̂ 4® v o n M ^ P a w ltc lo w a ) : 
Zeitungswesen während des Aufstandes von  1794, t re{fen das A lte rtu m , 
V o r 100 Jahren. E ine Reihe anderer Aufs t q j 4— 35 über die
ein R e fe ra t von  L . W idersza l S tud ien  4er Jahre b r in g t

Ä Ä P o n ^ u ^ ^ w c z y h s k i  über die

Beziehungen des V a tikans  zu |  „  enth ä lt  von J. D u tk ie w ic z :
D er fü r  2 Jahre bestim m te  Bd. 34 e n th a lt W  J ^  F ranken .

H e m .™
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Pariser Kongresses, J. S iem ieńsk i: D ie R e ichstagspo litik  des K önigs 
Stefan B ä tho ri, J. K. T a rgow sk i: Der Organisationsausschuß u. seine 
Deute, K . W achow ski: Der V erm erk Czackis über skand inav. Ansied
lungen in  L ita u e n  im  12. Jahrh., J. W illa u m e : D er Dresdner H o f 
u. der Feldzug von 1809, St. T. W rona : B e itra g  zur Gesch. des poln. 
B auerntum s im  19. Jahrh., M. Ż yw czyńsk i: Der A nfang  der B ischofs
tä t ig k e it  Ludw . Łę tow sk is  im  Sprengel K rakau . Aus Anlaß der 75- 
Jahr-Fe ie r des Aufstandes 1863 finden  w ir  u n te r den R eferaten eine 
ganze Reihe auf diesen bezugnehmender, d a run te r von A. W o jtk o w s k i: 
D er preuß. A n te il im  Januaraufstand. W e ite r eine A n tw o r t au f das 
d t. B u ch : K a r l d. Gr. oder Charlemagne u n te r der Ü b e rsch rift: Carolus 
Magnus oder K a r l d. Große ? U n te r den M a te ria lien  von W l. B o g a ty ń s k i: 
D er A n te il der Polen am A u fs tand  in  der R he inp fa lz  u. in  Baden 1849, 
von W . T ruszkow sk i - F id le r : E ine L is te  der A u fs tandste ilnehm er 
1863 aus d. Posenschen, von St. K ien iew icz : B rie feM azzin is  an A dam  
Sapieha 1864— 5 u. von A. S ka tkow sk i: Aus dem Tagebuch des M a rk 
grafen W ie lopo lsk i. E ine Reihe G edenk-Aufsätze be tre ffen  u. a. auch 
Lelewel. B e rich te  über die Gesellsch. der Geschichtsfreunde machen 
den Beschluß.

Das einzige H e ft des Jahres 1939 b r in g t ausschließ lich Beiträge 
zur a lten  Gesch., u. z. von F. S oko łow ski: K a u f u. V e rkau f der P ries te r
stellen im  a lten  Griechen!., I .  B ieżuńska : D ie Rechtslage der griech. 
F rau im  L ic h t der P apyrusfunde, Z. Z m y g ry d e r-K o n o p k a : Charun 
u. Tuchu lcha , St. W ięckow sk i: K a iser Ju lia n  über das H errscher
hochb ild  nach seiner S a tire  Kataapeę, K . Zakrzewski.: D ie G eburt 
der röm ischen D em okra tie , K . Rozenberg: Cicero über die Zen tu rien - 
verfassung, M. S ere jsk i: D ie  K irch e  im  frühen  M A. u. sagcularis 
scientia , 1. N iew o jska -Z aw adzka : D ie S tud ien Lelewels über die Be
deutung der H a n d e ls p o lit ik  der Phöniz ier u. K a rthage r fü r  die E n t
w ick lung  der E rdkunde  im  A lte rtu m , T. W a łek-C ze rneck i: Das E in 
kom m en des röm . Staatsschatzes aus den P rovinzen im  1. Jh. v. Zw. 
u. v. R. G anszyn iec: Ü ber die Gesch. d. griech. K u ltu r . A . L .

Roczniki Historyczne. [G eschichtliche Jahrbücher], Jg. 15 (1939).
H . 1. Restbestände im  R e ichsarch iv Posen.

Im  le tz ten  H e ft des Organs der „Gesellsch. der Geschichtsfreunde 
zu Posen“ behandelt K a ro lczak die U rkunde  des B istum s Prag von 
1086, über die s. Z. u. a. von d t. Seite S tasiewski schon geschrieben 
ha tte . Leh rre ich  daran is t z. B., daß auch er sich (S. 46) der von v e r
schiedenen poln. Forschern vorgenom m enen G leichsetzung von Schinesne 
im  berühm ten Regest Dagome iudex  m it S te tt in  u. anderen, „h a ls 
brecherischen“ A ns ich ten  Z. W ojc iechow skis w iderse tzt. A. L a u fe rsk i 
s te llt  in  einem n ich t fo rtgese tz ten  A ufsa tz die Landbevö lke rung  des 
K r . Peisern im  L ic h t der G erich tse in tragungen des 14. und 15. Jahrh. 
da r, u. z. den bäuerlichen A n te il im  ö ffen tlichen  Gerichtswesen, die 
Landverfassung u. persönliche F re ih e it des Bauern. In  F o rtse tzung  
seiner U ntersuchungen über die Gesch. der po ln . „O rgan ischen  A rb e it “ 
im  Posenschen (im  Jg. 1936) g ib t W . Jakóbczyk, der V erf. des großen 
W erkes über den B aue rn füh re r M. Jackow ski (vgl, D W Z P  36, 302 ff.) 
ein B ild  der ersten poln. Z en tra llandw irtscha ftsgese llscha ft. Mag. 
J. B aum gart beschreibt die Geschichte und den In h a lt des A rch ivs  
der Fü rs ten  Su łkow ski aus Reisen bei Lissa, das je tz t im  Reichs
a rch iv  Posen au fbew ah rt is t u. w o sich schon frü h e r von A. W arschauer 
hergeste llte  8 H e fte  in  K u rz s c h r ift Gabelsberger über den In h a lt  be- 
finden. D ie H underttausende  Papiere sind in  verschiedenen Sprachen 
geschrieben. „ I m  18. Jahrh . is t der B riefwechsel überw iegend fra n 
zösisch, der spätere e rs t po ln . geschrieben. D ie W irtsch a ftsd in g e  und
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der am tlich e  S to ff des 19. Jahrh. is t in  d t. Sprache ve rfaß t. Teilweise 
is t der B riefwechsel des F ü rs ten  A lex. Jos. S u łkow sk i d t. abgefaßt. 
V on  anderen Sprachen t r i t t  das L a te in  besonders bei Auszügen aus 
den G erich tsbüchern  u. verschiedenen U rkunden  und V erle ihungen 
auf, w e ite r das Russische u. Ita lien ische , besonders bei F ü rs t A n to n  
S .“  (S. 122). Zah lre ich  s ind auch die vorhandenen T au fu rkunden , 
H e ira tsve rtra g e  usw. E ine  S tam m ta fe l is t be igefügt. M ehrfach s ind 
d a r in  d t. F rauen ve rtre te n , u. 1752 e rh ie lten  die S u lkow sk i denFürs ten- 
t i te l  des H l. R om . Reiches. F ü r die Gesch. des D eutsch tum s is t das 
A rc h iv  also w e rtv o ll und  seine E rsch ließung dankensw ert. —  ln  den 
Bespr. u. Inha ltsangaben  werden u. a. das 2 bändige W e rk : S tud ia  
H is to ryczne  ku  czci S tanis ław a K u trz e b y  (K ra ka u  1938, nak ł. K o m i
te tu ), St. W eym ann : Cła i  d ro g i handlow e w Polsce p iastow sk ie j 
(R estauflage in  der S uU B ), Jos. F e ldm an : B ism arck  a Polska und  
e inige W erke zur preuß. Heeresgesch., le tz te re  von  dem gefallenen 
D r. 'Janusz Staszewski, aus füh rlich  angezeigt, andere W erke nur 
kü rze r. A. L .

Ateneum Wileńskie [W iln a e r A thenäum . W issenschaftl. Z e its ch rift 
fü r  die U ntersuchung der Geschichte der Lande des G roß fürs ten
tum s L itauen . R ed .: B . W ila n o w sk i u. St. Za jączkow ski, Sekr. 
L . Ż y tko w icz j. 1938/39. Jg. 13 u. 14.

Das 1. H e ft des Jg. 1938 e n th ä lt einen ausführlichen  N achru f 
fü r  den B ib lio th e k a r M ich. E ust. B renszte jn  m it einem Verzeichnis 
seiner A rbe iten . In  der A b t. Aufsätze behandelt J. Puzyna die N ach
fo lger T ro jdens, St. R osiak ein angebliches P riv ile g  des Kas. Joh. 
Sapieha fü r  die Juden in  Lub tsch , M aria  Popowska aus füh rlich  die 
Geschichte von Bereza K a rtu ska  1648— 1831, d. h. also des K a r t 
häuser K loste rs  an dem O rt, der später durch das auch fü r  viele 
Deutsche zu einem qua lvo llen  A u fe n th a ltso rt oder Grabe gewordene 
K onzen tra tions lager bekann t geworden is t. Leh rre ich  s ind bei der 
Geschichte des K losters die d t. E in flüsse gleich am  Anfang. Z. B. der 
1. A b t is t Johannes von Hagen aus M ainz, andere Mönche kom m en 
aus dem Dąnzigschen. D ie  K arthäuser veranlassen Ü b e rtr it te  von 
Angehörigen verschiedener Bekenntnisse zum röm ischen K a th o li
zismus (S. 73). N iem cew icz ( =  Nachkom m e eines D t.) rü h m t einen 
d t. Mönch wegen seines Fleißes im  K op ieren, ähn lich  wie schon 
C h ris tia n  D eutz 1675— 81 deshalb bekann t w ar (S. 85). W e ite r schre ib t 
L , Ź y tko w icz  über die Beziehungen des Generals Jasiński zur K o n 
föde ra tion  von T a rgow itz . U n te r den Miscellanea folgen von Frau 
H el. Cehak H o łubow icz : E in  slaw. G rabhüge lfriedho f beim  D o rf P la- 
tow o, K r . N euburg (Nowogrodek) m it A bb ildungen ; von W łodz. H o 
łu b o w icz : Töp fe rtechn iken  in  dem G ebiet an H and der le tz ten  Aus
grabungen, von  W ład . B o rtn o w s k i: Ü bers ich t über die E rh a ltu n g s 
a rbe iten  au f dem Schloßberg in  W iln a  1930— 36, von W ład . K ra 
ko w sk i: S tiftu n g  und A u ss ta ttu n g  der K irch e n  in  P rerośl und Punck, 
von  M . G um ow ski: Aus den Rechnungen des litau ischen  U nte rscha tz
m eisters H . W o łłow icz , von  B. B ro zd : D ie jüd ischen A rch ive  in  G arten 
(G rodno), von St. K ra k o w s k i: D ie  K o ria to w ić  und die podolische 
Frage im  14. Jahrh. nach dem neuesten poln. S c h rifttu m .

Im  2. H e ft be faß t sich J. Puzyna aus füh rlich  m it  dem 1. A u f
tre te n  der K o ria to w ić  in  Südreussen, W ład . K ła p ko w sk i m it dem 
D o m in ika n e r-K o n ve n t in  Sejny. S. 130 f. finden  sich auch h ie r w ieder 
e tliche  d t. Nam en von Ü bergetretenen und S. 135 und 160 von  d t. 
D om in ikane rn . A leksy Deruga behandelt d ie o rthodoxe K irch e  und 
die Frage des (ukr. Bauern-) Aufstandes 1789 in  den O stw ojew od
schaften Da V erf. h ie r a lle rle i neuen S to ff b e ib nn g t, wenn auch m
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russischen A rch iven  noch manches U nbekannte liegen mag, fä l l t  auch 
bezeichnendes L ic h t auf die Volkstum sfragen, die soziale und  juden 
fe ind liche G rundlage des Aufstandes und die ungeschickten vorherigen 
po ln . Bedrückungsm aßnahm en, ln  den M iscellanea betre ffen  zwei 
unbekannte M a te ria lien  zur Geschichte der U n iv e rs itä t W ilna  von 
W . Szulc, S. J. und von L . N owak. W tad. Łuksza schre ib t über die 
o rthodoxen  H on igb rude rscha ften  in  W iln a .

Das einzige H e ft des Jg. 1939 e n th ä lt 2 längere A rbe iten  von 
G eistlichen. Zdz. O b e rtyn sk i s te llt  litau ische  P läne poln ischer K a p u 
ziner dar und  der v o rh in  genannte Jesu it Szulc S tre itig ke ite n  der 
W ilnae r Akadem ie m it  den P ianisten um  das ausschließliche R echt 
au f Schulen 1723— 53. U n te r den Miscellanea fin d e n  w ir  von M. A m 
bros einen s ta tis tischen  A b riß  der Schulen des W iln a e r Gebietes, von 
W lad . B o rtn o w sk i etwas über die R ich tschw erte r der S tad t W iln a , 
von K . Jasiu laniec über den B riefwechsel Joachim  Lelewels m it  
M ich . B a liń s k i und von St. K ra k o w s k i: U ber den K r. W o lko w isk  
am  Ende des 17. Jahrh. —  In  jedem  H e ft werden einige in  versch ie
denen Sprachen (auch d t. u. lita u isch ) geschriebene W erke besprochen.

Kronika Miasta Poznania [C h ro n ik  der S tad t Posen] (1939) M a g is tra t, 
je tz t  zu haben b. d. SuÜB-Posen. 2 H efte . 17. Jg.

Im  1. H e ft behande lt K . K a n ta k  den D o m in ikane r A da lbe rtus  
de Sochaczew, Suffragan von Posen I 506— 29, der o ffenbar ein B ü rg e r
sohn w ar. Ü ber die V o lks tum sfrage  lä ß t sich V e rf., der n a tü r lic h  „W o j-  
ciech z Sochaczewa“ schre ib t, n ic h t aus. Lehrre ich  is t, daß der B ischo f 
e inm a l von  einem A d ligen  überfa llen  wurde u. daß von ihm  Verf. t r o tz  
der Angabe, daß er s tänd ig  eine „v e r tra u te  M arga re te “ bei sich gehabt 
habe, die „F ra u  S u ffra g a n in “ genannt w urde, schre ib t, „m a n  müsse 
die B e u rte ilun g  im  Verg le ich m it der dam aligen G e is tlich ke it vornehm en, 
die in  den K a p ite l-  und K o n s is to rium sa k te n  sehr ungünstig  ausfa lle “ 
(S. 11). A. K ucner b r in g t einen A usschn itt aus dem von der In n u n g  
herausgegebenen W erk  über die Z im m crleu te  und  M aurer von 1765 
bis 1865. J. Paw lowczak b e rich te t über D r. K a rl M arc inkow ski in  
der Volksschule, wobei auch kurze Lebensläufe seiner Leh re r gegeben 
werden, M. G um ow ski über die Anfänge der Posener Münze. Im  
l fd .  T e il fo lgen N achru fe  fü r  führende poln. Bürger.

H e ft 2 beg inn t m it einem A ufsa tz  von  J. Paw lowczak über die 
Verlegung des Lehrersem inars aus Posen nach R aw itsch  1814. also 
in  eine re in  d t. S tad t, wogegen sich vie le  S tellen zunächst s träub ten , 
auch die S ta d tve rw a ltu n g  Posen. W . Powel s te llt  eine Reihe Nach- 
r ic h te n  über Posen und die Posener in  den Augen von A usländern  
zusammen, wozu auch die D t. gerechnet werden. S e lbstverständ lich  
e rhebt er n ich t den Anspruch, das Them a zu erschöpfen. E in  aus
fü h r lic h e r B e itrag  von M. Suchocki be faß t sich m it  der P ro b le m a tik  
der K u ltu r  des Posener Landes. Dazwischen finden  sich längere theo 
retische E rö rte rungen . A ls ein Kennzeichen nenn t er den „H is to 
r ism u s “ . D ie  erste H ä lfte  des 19. Jahrh . s ieh t er als „D a s  goldene 
Z e ita lte r"  an. E in  F lüssigw erden des e rs ta rrte n  Leben in  dem G ebiet 
sei du rch  die A ufhebung  der E rb u n te r tä n ig k e it und die B auernbe
fre iu n g  e ingetre ten, ohne daß er sagt, daß die preuß. Regierung^ diese 
du rch g e fü h rt ha t, ebenso w ie die. W iede re in füh rung  der s tä d t. Selbst
ve rw a ltung . Zu dem lehrre ichen A u fsa tz  könn te  m an noch manche 
Ergänzungen bringen, z. B. daß auch im  M A. schon reichgewordene 
B ürger ebenso w ie später Landbes itz  erw orben haben. W enn er die 
M ahnung Guizots an die Polen , , Ins tru isez-vous“ usw. e rw ähn t, so
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is t  k la r, von  wem  der im  E n ts tehen  begriffene poln. B ürgerstand lernen 
sollte. Le ider s tö ren  in  dem A u fsa tz  gelegentliche W iederho lungen. -  
E ine  Reihe Bespr. u. s ch rifttu m sku n d lich e  Angaben h ie r auch von  
A ufsätzen aus dem „Posener T a g e b l.", machen jedes M al den Beschluß 
des H eftes. ' '

Przeglad Bydgoski. Czasopismo R egionalne N aukow o-I.ite rack ie .
| B rom berger Umschau. H e im a tku n d l. Ze itschr. f. W issenschaft und 
L ite ra tu r ]"  B rom berg .

Ü ber die H e fte  1 —  17 is t in  H e ft 34 der D W Z P  (1938) b e rich te t 
w orden, danach is t im  gleichen Jahre noch H e ft 18 erschienen, wahrend 
die fü r  1939 geplanten V e rö ffen tlichungen  n ic h t mehr herausgekomroen 
sind H e ft 18 b r in g t d re i Be iträge über B rom berg , N akel und  Grone 
a d B rahe j  W o lf beschre ib t in  einem A ufsa tz  „A u s  der h ru h ze it 
der Geschichte B rom bergs“ die näheren E inze lhe iten  der G ründung. 
W enn er über die G ründer K esselhut und  Conrad aussagt, daß sie „nacn  
V o r- und  Zunam en zu schließen frem der N a tio n a litä t seien, so ve r
sucht er bew ußt, ih re  deutsche V o lks tum szugehörigke it zu verschweigen. 
D em  A u fsa tz  fo lg t der la te in . T e x t und eine poln. Ü bersetzung der 
G ründungsurkunde Brom bergs, von der eine A b s c h rift aus dem Jahre 
1543 erha lten  is t. Ks. I .  G eppert b r in g t in  einem A u fsa tz  „D ie  N ake ler 
S ta d tp riv ile g ie n “ im  wesentlichen nur den la te in . T e x t der G ründungs
urkunde. E in  B e itra g  von  A. F r. M .yk über „D ie  Vergangenheit der 
S tad t Crone und ihres Z is te rz ienserk losters“ ve rd ie n t n ich t, an dieser 
Stelle g e w ü rd ig t zu werden.

B rom berg . G erh- 0 h lh o if '

Ukrainische Kulturberichte des Ukrainischen Wissenschaftlichen In
stitutes, B e rlin , den 20. Aug. 1939., Jahrg. V I I .  N r. 39— 44, 47, 
51 u. (1) S.

Das uns vorliegende H e ft is t der Lage des W es tu k ra m e rtu m s  
vo r dem be rühm ten  d t. Feldzug in Polen im  Sept ,1939 Se™ dm et. 
A ber fast a lle  Aufsätze sind noch heute zeitgemäß. E ine  sehr genaue, 
durch  Z iffe rn  belegte Kennzeichnung der na tiona len  B evö lkerungs- 
Verhältn isse in  der W estukram e v o r dem d t. Feldzuge g ib t D r. ¿eno
K u z ie la . , . . T,

D ie  Geschichte der w estukr, Gebiete se it dem Ende des 11. ju s . 
bis zum  J. 1914 w ird  von D r. B orys K ru p n y c k y j sk izz ie rt^  Ader 
n ib t n ic h t die Anfänge des w o lhyn . F ü rs ten tum s im  11. Jn. Ü T  
schre ib t u n r ic h tig , daß schon am  Ende des 11. Jhs. das 1,urste£ 
H a ly tsch  (G aliz ien) sich vom  K y jiw e r  R u s js taa t abgesondert ,
in  der T a t, dam als gab es die 3 k l. F ü rs te n tü m e r von( Peremyseid, 
S w envhorod u. Terebow la, die e rs t im  2. W erte i des 12.^ Jh . 
F ü rs ten  W o lo d ym yrko  in  einen S taa t m it  de^ J ^ deim  12 Jh die
ve re in ig t w orden waren. uD “ s| ^ V en SücJ-S® et u San-F lußgebiete 
ganzen D n ie s tr- u. F ru t-  u. la s t ganze 4 -n heutige
A lso in  südöstl. R ich tu n g  e rs treckte  er sich n ic h t nu r sondern
Podolien, Bessarabien u. die B u kow ina  w ie der V e rf a n g ib t, sonaern

des oben erw ähnten  ersten ^ t e n ^ o  y  staates in  der M itte

H ^ i r ^ l h s w r d e  s e i f  südöstl. (fe b ie t zw ischen K a rpa then , D n ie s tr, 
des 14. Jhs. s , em  Meer und  D onaum undung von  aus Sieben-
b fg e n e“ ingew anderten W alachen e ro b e rt; aber die a lt-s law . Sprache
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m it  dem Gepräge des U kra in ischen  b lieb  S taatssprache des m o ldau 
ischen Staates bis zur H ä lfte  des 17. Jhr. D r. K . schre ib t fä lsch lich , 
daß die B ukow ina  sich schon nach dem T a ta re n e in fa ll in  der M itte  
des 13. jh s . dem M u tte rla n d e  entfrem dete , w e il die ta ta r. Ü berfä lle  
nu r die südöstl. K re ise des heutigen  Bessarabien u. der M oldau den 
galiz. H errschern  entrissen ha tten .

D urch  h is to rische Q uellenste llen kann  m an auch n ich t die M ei
nung des V erf. belegen, daß die k irc h l. U n ion  von B rest (1596) in  
G a liz ien „s e it  1677 füh rend  u. se it 1700 tro tz  a lle r o rthod . O pposition  
a lle in  maßgebend w u rd e .“ Zw ar h a tte  im J. 1700 der o rthod . 
B ischo f von Lem berg Josef S chum lanskyj die k irc h l. U n ion  ange
nom m en, aber se itdem  begann die U n ie rte  K irch e  in  Galiz ien sich 
zur u k ra in . N a tio n a lk irch e  auszubilden u. m an kann irgendeine o rth o d . 
O ppos ition  weder aus dogm atischen, noch aus na tiona len  G ründen 
gegen die k irc h l. U n ion  h ier im  18. Jh. nachweisen. Den un ie rten  
(g riech .-ka th .) G e istlichen verdanken die W estukra ine r ih re  na tiona le  
W iede rgeburt, die schon zur Z e it des Anschlusses von Galizien an 
Ö sterre ich  (1772) bem erkbar is t.

D r. K . behande lt in  seiner Skizze die u k ra in . na tiona le  Bewegung 
se it ih re r W iede rgebu rt nu r in  G aliz ien und  dem Buchenlande; vom  
u k ra in . Wesen in  den anderen w estukra in . G ebie ten: W o lhyn ien , 
C ho lm erland, Podlachien, Polessien u. Bessarabien sch re ib t er n ich ts.

Das Schicksal der w estukra in . Gebiete nach 1914 w ird  von D r. M y- 
cha jlo  A n tonow ytsch  dargeste llt. D ie  k u ltu re lle  Bedeutung der west- 
u k r. Länder in  der a llu k r . geschieht). E n tw ick lu n g  heb t P ro f. D r. 1. M ir-  
tschuk  he rvo r. D ie  W ir ts c h a ft der ga liz .-w o lhyn . Länder w ird  vom  
Doz. D ip l.- In g . R om an D y m in s k y j besprochen. E inen  besonderen 
A u fsa tz  w idm e t er der u k ra in . n a tio n a l-w irts ch a ftl. E n tw ic k lu n g  in  
G a liz ien  se it der M it te  des 19. Jhs. Das u k ra in . Schulwesen in  den 
w est-ukra in . Gebieten w ird  von P ro f. St. S iropo lko  behandelt.

S tand u. Aufgaben der gegenwärtigen u k ra in . W issenschalt ve r
suchte D r. J. R u d n y c k y j aufzuzeigen. Le ider s teh t in  seinem A r t ik e l 
v ie l U ns inn  be tr. der W issenschaft in  der S ow je tukra ine . E r  sch re ib t: 
„D ie  Akadem ie der W issenschaften der S ow je tukra ine  (die an Stelle 
der i. J. 1935/36 liq u id ie rte n  A llu k ra in isch e n  A kad . der W issensch. 
en tstanden is t) beschä ftig t sich heute z. B. m it  der arm en. (!) „H a n d 
sprache“ , m it der Gesch. der bu lgar. (!) R echtschre ibung, m it der Ver- 
besserung der Ü bersetzungen der Leninschen W erke u. dergl. mehr. 
Ich muß bem erken, daß die Beschäftigung m it den erstgenannten 
Fragen ke in  w issenschaftliches Ü bel is t. K ann  aber D r. R. beweisen, 
daß die von ih m  ange führten  Beispiele r ic h t ig  sind? W irk lic h  is t das 
Beisp ie l der Verbesserung der Übersetzungen der Leninschen W erke ; 
m an kann  noch h inzufügen, daß die M ita rb e ite r der K y jiw e r  Akad. 
gezwungen werden, sich m it den an tire lig iösen  P ropagandavorträgen 
u n te r der B evö lke rung  zu beschäftigen. A n tire lig iö se r P r o p a g a n d is t  
w urde auch der a lte  u k ra in . H is to r ik e r  N ik . P e trovÄ ky j, dessen 1. H e ft 
der C hronologie der Gesch. der U kra ine  im  A u fträge  der obenerwähnten 
A kad . im  J. 1938 herausgegeben w urde; aber das is t keine Forschungs
a rb e it, sondern nu r ein Schulhandbuch. B is  zum J. 1932 w ar Prof. 
P e troväky j der V ors teher ejes In s t itu ts  der V o lksa u fk lä ru n g  in  N ishyn , 
u. damals 1925— 32 h ä tte  er 12 Bände der w issenschaftl. M itte ilu n g e n  
desselben In s t itu ts  re d ig ie r t. V o r dem J. 1931 h a t auch die A llu k ra i
nische A kad . sich um  die h is to r. u k ra in . Forschungen dank P ro f. M ich. 
H ruschew M tyj sehr v e rd ie n t gemacht. Seit dem J. 1931 werden alle 
Forschungen auf den Gebieten der Philosophie, H is to rie  u. Soziologie, 
die m it der Lehre des M arx ism us n ic h t übere instim m en, verboten. 
Bei den m ath ., na tu rw issenscha ftl., mediz. u. techn. A rb e ite n  lesen



Zeitschriften und Jahresveröffentlichungen 369

w ir  in V o rw o rte n  Lobpreisungen der M a rx .-Len in -S ta linschen  Wissen* 
schaft. D ie  D ars te llung  der u k ra in . w issenschaftl. I ä t ig k e it in  der 
W estukra ine, du rch  D r. R u d n y c k y j is t  im  a llg . r ic h tig .

D er K ön igsberger U n iv .-P ro f. D r. K a r l H . M eyer g ib t au f G rund  
der A rb e it v. D r. K u r t  L ü c k  „D e r  M y th o s  v o m  Deutschen eine D a r
s te llung  des d t. Menschen in  der u k ra in . V o lksübe rlie fe rung  an. D ie  
schw ierige Lage des U k ra in e rtu m s  in  Beßarabien, d. B ukow ina  u im  
M arm aroscher Gebiete u n te r der rum än. R egierung sch ild e rt D r. ¿eno 
K uz ie la . Es fo lgen Bespr. von Neuerscheinungen, u. z.: der A rb e it 
von  A xe l S chm id t „U k ra in e , Lan d  der Z u k u n ft , des der U kra ine  
gew idm eten H eftes der „ D t .  Berufserziehung , des Buches von 
M. Tsou loukidse „D ie  U k ra in e “ , des W erkes v. A. Sanders „U m  die 
G esta ltung  E u ropas", des v. P e te r-H e inz Seraphim  herausgegebenen 

Polen u. seine W ir ts c h a f t" ,  der Skizzensam m lung „U k ra in  L ite ra tu r  
im  D ienste  der N a tio n “ , der zwei A rb e ite n  über die w o lhyn . D eutschen.

R odungssied ler“ v. H ans-Jürgen  Seraphim  u. „D ie  F lü ch tlin g e  von  
W o lh y n ie n “ v. A lf r .  K rü g e r u. von 8 m  u k ra in . Sprache erschienenen 
P u b lika tionen , deren In h a lt  S ta t is t ik , Geogr., Gesch., E th n o g r., Sprache 
u. W irtsch . der U k ra in e  b e tr if f t .

D er 2. T e il desselben H eftes der „U k ra in .  K u ltu rb e r ic h te  e n t
h ä lt  die K a rp a th e n -U k ra in e  be tre ffende Skizzen u. Bücherbespre
chungen. In  die Fragen der Landesbenennung u. der B evö lke rung  
in  der K a rp a th e n -U k ra in e  w ird  von  P ro f. D r. Z. K uz ie la  L ic h t  gebracht. 
D ie h is t. E n tw ic k lu n g  w ird  von  D r. B . K ru p n y c k y j gesch ildert. Be i 
der D a rs te llung  der ka rp a th e n u k r. p 'o lit. Bestrebungen m  den J.
] g4g__49 so llte  er die Beziehungen ihres Fürsprechers A d o lf D ob rjan
sky i zu dem galiz. „H a u p tra t  der R u thenen “ erw ähnen; die Kauz. 
U kra in e r ebenso w ie die K a rp a th e n -U k ra in e r fo rd e rte n  von  der Vvie- 
ner Regierung die S e lbstve rw a ltung  fü r  die von U k ra in e rn  besiedelten 
Gebiete (O stgaliz. m it  Lem kengebie t, B ukow ina  u. K a rp a th e n -U k ra in e ), 
die ein österr. K ro n la n d  b ilden  so llten . Auch ve rg iß t der V erf die 
ka rp a th e n u k r. Bestrebungen im  J. 1918— 19, sich an die W estukin  
R e p u b lik  anzugliedern, obgleich er die ka rp a th e n u k r A ng liederung 
an die Tschechoslowakei im  J. 1919 e rw ähnt. A b e r der V e rL  kann  
zu seiner E n tschu ld igung  anführen, daß def Qf ^ t s r e c h t l . , qgg Pf n s n ^  
u. dem Zustande der K a rp .-U k ra in e  von 1917 bis O k t 1938 e n spe 
z ie lle r A u fsa tz  von  D r. M. A n to n o w ytsch  in  demselben H e fte  ge
w id m e t w ird . Le ider sagt D r. A . n ich ts  von  den j .  1917— 18, er be
g in n t seine D ars te llung  se it d. Januar 1919 u. übergeht die Beschlüsse 
der k a rp .u k r. V o lksversam m lungen  im  N ov. u. Dez. in iö .

E inen  B e itra g  aus der Gesch. des geistigen Lebens d e r K a rp  - 
U k r. vom  Ende des 18. bis zur M itte  des 19. Jhs. b r in g t r • -
Iwan Mirtschuk. Die natürlichen G ru n d la g e n  der K arp .-U kr. inner
ha lb  der neuen, in  W ien, am 2. N ov. 1938 bestim m ten  Grenzen M i l 
d e rt D r. W . K u b ijo w y tsch . D ie  W ir ts c h a ft der K a rp . •
D o / D io l - In g  R om an D y m in s k y j besprochen. Z u le tz t w ird  

V „ „  O l S n d r i i y j  « B *  0, ,  Scholweo«., >» J “ ,
U k r. aus dem u k ra in . Lem berger T a g b la tte  „N o w y j Lschas (D ie 
Neue Z e it) in  d t. Ü b e rtra g un g  nachgedruckt.

3 N o tizen  aus dem V ortragssaa l des U k ra in . W issenschaftl In 
s t itu ts  in  B e rlin  fo lgen danach; dieselben en th a lte n  die vö lk ische 
C h a ra k te r is t ik  der K a rp .-U k r . von K uzie la , ih re  W ir ts c h a ft von D y- 
m inäkv i u R eiseeindrücke des S ch riftle ite rs  vom  N ach rich tend iens t 

Der O st-E xp re ß “ H einz H eckei aus diesen Gebiet. Z u le tz t werden 
g Bespr der Neuerscheinungen, die ka rp .-u k r. F ragen be tre f en ge
bracht davon be tre ffen  3 dt. geschriebene W erke : die m  N e w -Y o rk  
1938 durch  den U k ra in . Pressedienst herausgegebene „K a rp a th e n -

Deutsche W issensrh. Z e itsehr. i.  W arthe land . H e ft  2. 1910.
94
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U k ra in e “ u. 2 W erke von  D r. R obe rt N ow ak „D e r  küns tliche  S taat 
—  O stproblem e der Tschecho-S low akei u. „D ie  Z u k u n ft der K a r 
pa thenukra ine . “

Im  ganzen b r in g t das besprochene H e ft der „U k ra in is ch e n  K u l
tu rb e r ic h te “ v ie le w e rtvo lle  M a te ria lien  fü r  die U kra ine rkunde . 

j 3erp n N ik . A n d ru s jak .

Die Deutsche Berufserziehung, Ausgabe B. H e rausg .: Reichsfachschaft 
der Lehrer an Berufs- und Fachschulen im  N S -Leh re rbund , H aup t- 
s c h r i f t l. : H andelsschu ld irektor D ip l. -H d l.  F r itz  Sotke, B erlin -
Frohnau Forstw eg 28, Jahrgang 18 (der Deutschen Handelsschul
warte) H e ft 15/16, 17. A p r i l  1938. 4° S. 131— 146.

Das uns vorliegende H e ft e n th ä lt die E rö rte rungen  der ukra in . 
W issenschaftler über das Volks- und W irtscha ftsp rob lem  der U kra ine . 
Das V o rw o rt, in  dem die Bedeutung des u k ra in . Problems in  Europa 
hervorgehoben w ird , h a t P ro f. D r. I. M irtschuk , der Le ite r des U k r. 
W issenschaftl. In s t itu ts  in  B e rlin , geschrieben. D ie u k r. S ta a tlich ke it 
in ih ren  W andlungsstad ien w ird  vom  H is to r ik e r Doz. D r. B. K ru p - 
n ycky j sk izz ie rt. T e rr ito r iu m , a d m in is tra tive  E in te ilu n g  und Be
vö lke rung  der U kra ine  w ird  vom  berühm ten uk r. Geographen, Dozenten 
an der K rakauer U n iv e rs itä t D r. W . K u b ijo w y tsch  geschrieben. In fo lge  
jedoch der po litischen  Ereignisse von 1938— 40 sind die Zustände, 
die er ang ib t, ve rände rt; deshalb sollte  er sein Them a von neuem be
arbeiten. Z. T . b e tr if f t  das auch die Aufsätze über die W irts c h a ft der 
U kra ine  von Doz. D ip l.- In g . Rom an D .ym inskyj u. über das u k r. 
Genossenschaftswesen von P ro f. D r. Zeno K uz ie la ; manche ih re  F o r
schungsergebnisse haben heute nur h is torische Bedeutung. E inen  
kurzen Ü b e rb lick  der d t.-u k r. Handelsbeziehungen se it dem 9. J. bis 
zum  W eltkriege  g ib t der H is to r ik e r D r. M. A n to n o w y tsch ; sehr ze it
gemäß sind die folgenden von  ih m  angegebenen Z iffe rn  des u k r. Aus
fuhrgetre ides in  W est-E u ropa : in  den Jahren 1901— 1910 wurden 
2 2 M il l  Tonnen u k r. Getreides nach England, 2,1 nach D tld . u. 1,9 
nach H o lla n d  ausgeführt. Aber die M einung des V e rf., daß die u n 
p ro p o rtion a l starke Abnahm e durch H o lla n d  n a tü r lic h  n ich t im  Lande 
selbst ve rb ra u ch t werden konnte, sondern nach D tld . w e ite rge le ite t 
wurde, w ird  durch Q uellenstellen n ic h t belegt.

N ik . A n d ru s jak -B e rlin .

Familie, Sippe, Volk. 1.— 4. Jg. 1935— 38. B in . SW 61, A lf r .  M etzner 
V e rl., A b t. f. Standesamtswesen.

D ie  v. W ilh . Jahn, B in ., N W  7, S ch iffbaue rdam m  26 geleitete 
Zschr., der se it dem 3. Jg. das „S u c h b la tt fü r  Sff. m it  den a m tl. Nach- 
r ic h te n  der K.eichsstelle fü r  Sf., des Am tes f. Sf. der N S D A I u. der 
V ere in igung  der B eru fssff. beigegeben w ird , e n th ä lt u. a. fo lg . A u f- 
Sätze: ln  Jg. 1: A . G ercke: W ie  tre ib e n  w ir  Sf. ?, W . Jahn : S tandesam t
u. S f. ; W . E u le r: D ie  A hnen ta fe ln  der R e ichsm in . D r. W . F r ic k  und  
R . Hess; W . E u le r : Zeitgemäße S f. ; K . H . v. K li tz in g :  R e ttu n g  der 
K irchenbüche r (K b b .) ; S. W idem ann : D ie  s ippenkund l. A usw ertung  
der K b b .: A . G ercke: D er Sf. u. seine F a m ilie ; D ie  W appenro lle  des 
Reichsvereins f. Sf. u. W . e. V .; W arum  Fam ilienw appen? ; Chr. U . F rh .
v . U lm enste in : V on  der B edeu tung  des Schildes be i den german. 
V ö lke rn . Ü ber Polen f in d e t s ich : 42 000 O rtscha ften  in  P. ohne a m tl. 
re g is tr ie rte  Nam en, sonst M itte ilg n : über M aßnahm en v. I  a rte i u. 
S taa t fü r  die F am ilie , d ie  neue K a r te i fü r  F f., e in ige G edichte u. Bespr. 
—  Jg- 2 e n th ä lt an A u fsä tzen : K . Schofe ld: U rku n d e n  über unehel.
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K in d e r  b e im  A b s ta m m u n g s n a c h w e is ; S te n u M -
/ a h l ; D ie  B e v ö lk e ru n g s b e w e g u n g  m  d e n  d t .  G ro ß s tä d te n  1935, b te ü u n g
nähme der B rü d e r K lü b e r vo r über 100 J. zur } ^ e n f i m g ^ n - ^ n s t -  
Aus dem Leben des S ch riftkü n s tle rs  R ud. K e lln e r, K  W i t t .  K u n s t

i  • & er Z u if i ta k te n  a l ,  e ippebkd l Fu«dg™ be *
üb lichen Te ile , auch B e .p r. v. Fachaschr h  / . s e h r , i ,  E h  der 
ta 3 b r in g t v  K  Schircks'. D ie  K bb . als Quelle der Sf. ( -
T raue in tragung  der E lte rn  H indenburgs aus der Evg. C arn isontarche 
Posen) ■ K . Scbofe ld: Bestandsverzeichnisse v  K b b . (H . 1), ! ^  K op  e 
d t. Sff . : M. P row c: G a tte re r ; W . Lam pe : Dm  K b fü h ru n g  m 
u Gegenw ; K , S cholfe ld : Verze ichnis der K bste llen  (H . 2b t w ? , r i n  
D ie  F rau  ais H ü te r in  des Sippengedankens ; S Feder e : Ih e  Ü berw m - 
dung eines to te n  P unktes ; P row e: K la m ro th  (H . 3), J. “
geschieht!. E n tw ick lu n g  der Pers.S tandsregister; B. GL K e y s e rlin g k . 
D ich  W agner is t d t. B lu tes ; P row e: F ö rs te r (H . 4); Von Joh. beb. 
Bach u. s F a m ilie ; K . D em eter: D ie  A k te n  des ehern. R e i ^ k a m m ^  
gerich ts als s ippenkd l. Q uellen; P row e: Lorenz (H . 5 , H. Banm za 
v  Bazan: JücL Zuwanderung in  der N euze it; W . F o h l. Z ivüs tanas 
rea ls te r in  D tld . (viele F o rts .); P row e : H eydenre ich ; N a c lm ch te n  v . 
K bb . (H . 6) ; A . S perl: H am m erherren ; M . G risebach: D ie  B edeutu  g 
der auslanddt. S ippenkunde fü r  das A u s la n d d tm .; P row e: Sper ( • -
U lm enste in : B ild e r-A h n e n ta fe ln ; Zum  Abstam m ungsnachweis (H  8h 
H  W irsch in g : Das R othenburger S ta d ta rch iv ; P ro w e . F m ck  (H  O).
Tg 4 e n th ä lt E P o rz ig : D ie Sf. in  den ehm. d t. Schutzgebieten, 
f r s th “ Ä » m b „ t g : V , » e , k , n d ,  .  S i., W  E u le r D »  
R ückkreuzung des Judenm isch lings; P row e. 1 die (H . 1), Vrowe^
Die H e rk u n ft des N ik . Copperm cus; A . L a tte rm a n n . D t S f. m  ^  g 
Polen; S ippenkd l. S c h r ifttu m  über den O straum  (H . 2), ^  K  g 
B eye r: D t  Sf. in  der Tschechoslow .; Zur Ü bersetzung ^ ^ r k u n a e m  
H i l f  «kbb (H 3 ) ' F . A . K n o s t: Reichsgesetz über N am enanderung 
(H  4 ); W . K uban : D ie  A m ts b lä tte r der preuß. Reg.bezirke a s Sippe - 
L i i  OhpIIpu (H 5) ■ A v  L y n c k e r: D ie  preuß. R ang lis ten  u. Stam m
ro lle , . '» te  m i i r n iu e l  i i i r  <i« gjueatog^ J S K ' w w Ä f t Ä ”  l i

F ra u  in. S ip p e n k u n d e  u . -p f le g e , 1 ^  81  ■ R F a e h n d r ic h : E in  V o r -  
v. B a z a n :  Die W ü rz b u r g e r ( « a r e n n o t  (H  8) .  ^ ^ a e b n d r m h  ^

g j S Ä  S S Ä ’ m« .^“ ÄedfSung der w W * .
M u ftir -E rs a tc b e b ö rd e n  ge füh rten  L rs ten  E- ™ i .  h  « e r h  ^

Ä , r f S e” m ™ d HLy(” ' s V " k » » “ .  inK d . r  d t. Schule: I W « :  
K ne tscn  v « • iU D - c f > tt K ra u se ' B ib lio g ra p h isch e  H ilfs -
S ) b S i r , H bT n h V l L Sc L : : ) ) ie Ki w , , „ „ g  der d  « » « „ p r o b e
m 13.— 15. Jh. (H . 12).

Der deutsche R oland. M itte ilu n g s b la tt  des D t R olands, V e iem s fü r  
d t S ippenkunde zu B e rlin , e. V . 26. Jg. 1939.

' T pnthält v K  Themel: Die Namen der Jü te rboger Haus- 
Der Jg. enthalt ■ ■ stadt v 1655’ K. Fahrenhorst: Eine

besitzer nach dem Ei l b • Lübecker Geschlechter ( H . l— 2);
Fundgrube  N am en; E . G r ig o le it: L e g itim ie ru n g
S „ e S S 5  im NeSed“S r ik i  v . 1 7 7 9 -9 9 ; R. B e yse » : Juden u. Färb,ge
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in  Spandau; Juden tau fen ; E. Esselborn; Der Nachweis der d t.b lu tig e n  
A bstam m ung, E rfah rungen  u. R atschläge; B. K oe rne r: B ürgerm eister 
zu Jastrow  1602— 1803 (H . 3); H . A. P rie tze ; Das ä lteste d t. W appen
b ild ; Esse lborn: Belege zum H e ira tsreg is te r der S tad t Leer 1814 (H . 4); 
E . B ährecke : D ie K bb . der G arn isonkirche P otsdam ; Esse lborn: V o r
nam en (H . 5— 6); R . H a rd o w : Das N ürnberge r Geschl. der S toy; 
U . Z u tz : P a ten lis ten ; W . v. Z y c h lin s k i: Auszug aus dem G u tsarch iv  
zu K ö lp lin , K r. A rnsw alde (H . 7); E . W asm annsdo rff: Schäfer, Schinder 
u. H enker’; K . K rause : E in ze lsch riften  über S ippennam en; W ö rte r 
bücher der M dda. u. andre Nachschlagewerke fü r  den Sf. (H . 9); 
U . R e tzow : G eburts- u. Leh rb rie fe  der jungen  Kupferschm iede zu 
S ta rgard  i. P o m .; J. B ringe r: R ich te r u. Schöffen in den D ö rfe rn  des 
A m tes Sorau (N, L .), (H . 10 -11); Esselborn: Fam ilienb ildn isse . Manche 
Aufsätze wie der Koernersche erstrecken sich über mehrere H efte . 
Mehreren sind auch Angaben zur d t. R o land-W appenro lle  beigegeben.

Der Schlesische Familienforscher. H rsg. v. d. Schles. A rbe itsgem ein 
schaft f. Sf. zu B reslau, bzw. d. A rbe itsgem einschaft f. S ippen
kunde im  Gau Schles. 2. Bd. H . 5— 12. B reslau 1937— 40.

H . 1— 4 d. 2. Bandes h a tte n  w ir  in  D W Z P  34, 372 f. angezeigt. 
F ü r B d . 1 sei au f das im  N ov. 1938 erschienene Inha ltsve rze ichn is  
hingewiesen, en tha ltend  ein Verz. der Aufsätze u. ein v. R . Sam ulski 
bearbeitetes Nam en- u. O rtsverz . B e i den engen Beziehungen des 
W arthegaues zu Schlesien werden auch in ersterem  vorkom m ende 
Namen und O rte  d a rin  h ä u fig  e rw ähnt, ln  H . 5— 12 des 2. Bd. werden 
z. T. frü h e r begonnene Aufsätze fo rtgese tz t u. h ie r n ic h t m ehr ge
nann t. Neu h inzukom m en von H. K ie n itz : Das K arrenge ld reg is te r 
von  B reslau  1564, I .  G ab rie l: Gefallene oder verstorbene Soldaten 
1758— 66. In  H . 7— 8 von K . B ru ch m a n n : G eburts- u. Losbrie fe  
der H e rrsch a ft Neuschloß, in  H . 9— 10 v. R . N eum ann —  R eppert: 
Das L ie g n itze r P a triz ie rgesch lech t Heseler u. A hnen ta fe l A dam  v. 
Sebisch, von H . H o ffm a n n : B ürger und  B auern  in  u. um  H irschberg  
1521, U ntertanenverze ichn isse des Dorfes G uhlau, P. G a n tze r: Testa
mente usw. 1440— 1630 im  Schw eidn itzer S ta d ta rch iv , S te in : Steuer- 
C a tas trum  B o lkenha in  1555, P. B a u m g a rt; M uste rungs lis te  des G lo- 
gauischen F ü rs ten tum s 1668, in  H . 11 W enzel: Lebensläufe von  M it 
käm pfe rn  der F re ihe itskriege  im  S ta d ta rch iv  B rieg , O. V ö lk e l: D ie 
W echm ar-H usaren in  G le iw itz , in  H . 12 K . E^eichel. Die Breslauei 
G o ldschm ied fam ilie  Bock. D ie einzelnen H e ften  beigegebenen B e i
lagen führen  das s ippenkund liche  S c h rifttu m  Schlesiens v o rb ild lic h  
au f oder geben A hnen ta fe ln  w ie die von H o fe rd t, H e rz ig  u. Reim er.

*A . L.

Miesięcznik Heraldyczyny [H era ld ische  M ona tssch rift}, hrsg, v  : Od
d z ia ł W arszaw ski Polskiego Tow. H eraldycznego, Jg. 16 (1937) u. 
19 (1939).

D ie  Jahrg. 1935 u. 36 der auch vie le genealog. Aufsätze en tha ltenden 
Ze itschr. w ar in  D W Z P  34, 370 ff . besprochen w orden. A u f W unsch 
der W arschauer Gesellsch. ha tte  unsere s. Z. ih re  fam iliengesch ich tl. 
V e rö ffen tlichungen  übersandt, aber die als Gegengabe versprochenen 
Jahrgänge der Zeitschr. n ic h t e rha lten . So is t der Jg. 1938 gegenw ärtig  
n ic h t zugänglich gewesen.

In  Jg 16 se tzt K . T y m y n ie c k i seine Zusam m enste llung über A d lige  
als B ürger im  G roßpolen des 15. Jahrh. fo r t. W e ite r gehen von den 
Aufsätzen uns an O. F o rs t-B a tta g lia : Der Nachweis der 32 Ahnen von 
G o tth . K e tt le r, Herzog v . K u r la n d  (115 ff.), w e ite r v . Sz. K o n a rsk i: 
Georg Ludw . v. H a rtitz sch , M a jo r d. K ronarm ee u. seine F a m ilie
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(177 f f  1 v Z Laskow sk i: Erasm us G litzn e r „S k rz e tu s k i (33 f.) u. 
w e ite r über le tz te re  F am ilie , v. H . Po laczköw na: Über ma. Reisende 
aus u. nach Polen (65 ff ., 126 ff.) , v. St. Szczotka: Aus den a lten  K irch e n 
büchern der P farre  Saybusch 1666— 1776.

ln  fff. 18 b r in g t H . Low m iaA sk i nach einer K in l. eine Zusam m en
ste llung der Adelsnachweise in  L ita u e n  bes. aus den Jahren 1773 7 _
in  m ehreren Folgen. E r gelangt in  dem zu le tz t erschienenen H e ft 6 
bis zu H ow orsk i. D ie genannten Namen stam m en aus den verschie
densten Sprachen. D t. d a rin  s ind z B. B ispm k, D re ll" | ’ ’
E lsner, E rdm an , F a lk -ow sk i, F renzbarch, F ry d ry c h , G a ^ a r -o i icz, 
Godhard, Groß, H erdm an, H erm an-ow icz, -ow ski, f  o ff man, w o i- 
m ayster u. H ouwald. Mag. Olga E ^zczyA ska  behandelt die V o rfah ren  
der B ru ch n a lsk i aus dem Geschlecht der H e rb u rt v. FuHste n Dazu 
sei noch fü r das n ich t be rücks ich tig te  V orkom m en der Pu E tc  ni un 
W arthegau (die beiden O rte  W oU- u. F o ils tö in  le tzteres bei^ Füehne 
gehen auf sie zurück) au f meine Bespr. m  D W Z1 27 , 196  1 verw iesen 
u ergänzend auf St K o z ie ro w sk i: Badan ia  Topograficzne dziesiejsze] 
A rchfdTecezyi PozmaAskiej (Posen 1916) S. 164 ff. u 409. S ^ M ik u c k i 
besprich t in  H . 2 aus füh rlich  P. B redtschneiders W e rk  ,,Schlesische 
W appen in  ma. H a n d sch rifte n “ u. bedauert, daß V erl, n ic h t s ta rker 
verg le ichend verfahren  is t. D ie  A rb e it von F. K ronenberg  über die 
po litische  R olle  der H erren  von  K u ro zw e lu  w ird  fo rtgese tz t in . n  o 
behandelt O. H a le ck i die K o n a to w icz  u. V o rfah ren  der Holszahsk 
u C za rto rysk i.' 2 B e iträge  be tre ffen  die A hnen ta fe ln  des verstorbene 
Indogerm anisten  R oztw orow ski. In  den Besprechungen werden auch 
mehrere unserer V e rö ffe n tl. angezeigt. D er u k ra in . M ita r l^ i te r  F . l ie 
leökyj s tim m t meiner Anregung zu, die Angaben über die ka th . K irch e  
bücher in  den E lench i zu ve rö ffen tlichen , da dies „d e r e inzig ra tione  
Weg sei, bei einem m in im a len  A u fw and  von  A rb e it diese fü r  jeden  1 ■ 
so w ich tigen  u. lehrre ichen N achrich ten  zusam m enzustellen G ■ -
Je tz t werden diese Angaben, gegen deren Sam m lung und  \  trö ffe  
liehung sich die K irchenste llen  bisher aus un e rk lä rlich e n  G ründen ge 
spe rrt h a tte n , le ich te r zusamm enzustellen sein. A. L.

Mitteilungen der niederländischen Ahnengemeinschaft e^ V  S itz H *n  
bürg  33, W andsbeker Chaussee 162. S ch n ftw . K . - L .  b c n u n /x , 
H am burg  23. Bd. 1, H . 3, W unm ond  1939..

Nach dem G e le itw o rt von  P. von  G ebhard t b r in g t das He f t  von 
Dr K u r t  Kauehhow en: „D a s  S c h rifttu m  zur S ippenkunde u. Gesch.
der ta u f gesinnten n iederländ. E inw anderer (M ennom ten) m  A ltp re u  en 
der ta i 6 1 /e f f  \ v  D r W erner Z im m erm ann  ,,D ie
U. ih re n  Abzweigungen (S. 66 ff .),  v  JJr.( , n f fN „  von  D r. H o rs t
Nam en der ruß landdeutschen M ennon ite i ( • •) . * , ,q * o\
O n h in e  Aus dem P ro toko llbuch  der D anziger ref .  Gemeinde (S 120— 3) 
Pn gute r E rgänzung zu den früheren V e rö ffen tlichungen  w ird  h ie r der 
erd w eite Bereich der m ennon it. W anderungen deu tlich . A. L .

Wehr Dich!“ , Nachrichten des Sippenverbandes Schrader-Rottmers- 
” leben H . N r. 8, M ä rz  1939.

Das H e ft w ird  ^ f ^ r n f n s  7 c W  
über die ;?ê e^ \ gm d s te P  Peter Sch. und seinen B rude r Andreas 
Wappens, den M unzm eis sippengesch. b e rich te t u. eine S tam m -
S ä  Orte « „ 0 »  S.a 24
31 berührt.
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Deutsche Schulzeitung in  Polen, hgg. vom  Landesverband d t Lehrer 
und  Leh re rinnen  im  ehemal. Polen. B rom berg : W . Johne 1939 u. 
Schlußnum m er vom  24. 8 . 1940. M it  v ie len Abb., 4".

Z u le tz t h a tte n  w ir  in  D W Z P  36, 351 f. au f die auch fü r  unsere 
Bezieher lehrreiche Zschr. hingewiesen, die zu poln. Z e it ö fte rs beschlag
n a h m t wurde. Besonders schw ierig  w ar die Lage naturgem äß in  dem 
fahre vo r K riegsbeginn. H ie r finden  w ir  in  H e ft 1( einen B e itrag  über 

die V e rb re itu n g  des Führerbuches' „M e in  K a m p f“ , in  H . 3 mehrere 
Be iträge zur Geschichte von  OS., in  H . 4 einen von S tein über das 
B rom berger Schulwesen, in  H . .6 einen über das O lsaland neben na
tü r lic h  v ie len  erz iehungskundlichen Aufsätzen.

M it  S to lz konnte  be im  Schlußappell des Landesverbandes am 
24. 8. 40 nach der rd . 1 Jahr vo rhe r e rfo lg ten  B e fre iung die Schluß
num m er in  der A uss ta ttung , wie sie frü h e r bei Jahresversam mlungen 
ü b lich  gewesen w ar, von  dem bew ährten S ch riftle ite r B r. Ph. R udolf, 
ie tz t D ir .  in  T ho rn , herausgebracht werden. Sie e n th ä lt u. a. Berichte , 
B rie fe  und E rinnerungen  an die schweren Septembertage, kurze Lebens
b ilde r der führenden Persön lichke iten  des Verbandes, eine von  E. U rban  
zusamm engestellte Z e itta fe l zu seiner Gesch., B erich te  über die Be
z irksverbände, W iederabdrucke e in iger frühe re r Aufsätze und den 
F rs td ru c k  solcher, die s. Z. n ic h t gebracht werden konnten, die 
S ch rift!., den D ank an die M ita rb e ite r, einen B e rich t vom  Schulen
bauen Ü bers ich ten  über den d t. Lehre r in  Polen als V o lks- u. H e im a t
forscher über Le h re rd ich te r m it  Proben ih re r W erke, die „L e h re r
bühne“  ’B rom berg  u. Lehre r als Schauspieler. Das H e ft e n th a lt viele 
Abb. A - L '

Z e its c h rift fü r  Vo lkskunde, 48. Jg., 1939. N . F ., Bd. 10, H . 1— 3, 324 
u. V I S. W a lte r de G ru y te r & Co., B e rlin  1939.

V o r m ir  lie g t der 10. Bd. der in  neuer Folge von  H e in r. Harm janz, 
u. G ün ther Ipsen herausgegebenen „Z s . f. V o lksk. , e in s ta ttlich e ! 
Band  der eine besondere N ote durch  das erste der ita l. V o lks lorschung 
gewidmete- He f t  e rhä lt. D ie Gesch. der ita l.  V o lkskunde, v o lksku n d 
liche  Museen, V o lks lie d  u. re lig iöse Volkspoesie, V o lkskunst, i ta l.  Sprach
a tlas  u. G rundsätzliches zur Gesch. der germ an. Leh n w ö rte r des l ta -  
Herrischen u. a. werden uns nahe gebracht, ohne dal3 d a m it eine er
schöpfende D arlegung ita l.  V o lksforschung angestrebt w orden wäre. 
Gewiß ha n d e lt es sich um  eine eigenständige n a tio n a l ita lien isch  aus
gerich te te  Forschung, die sich um  die Sam m lung und  geistige D u rch 
d ringung  der im  ita l.  V o lke  w irkenden  E rscheinungen bem üht, zu
gleich aber wissen w ir  von  vö lk ischen  W echselbeziehungen, die neben 
dem Arte igenen e inm a lig  im  V o lks tu m  Gegebenen und  auch neben 
zu fä lligen  Entsprechungen —  k u ltu re lle  B indungen h inüber und  he r
über im  Laufe zweier Jahrtausende ergeben haben. Von h ier aus v e r
s teh t sich, abgesehen von  der d t.- ita l. F reundschaft, das v e rs tä rk t auf- 
brechende intesresse am  ita l. V o lk s tu m  u. auch dem anderer N achbarn 
unseres d t. Volkes. Unsere eigene A r t  h eb t sich, gemessen an der 
vö lk ischen  U m w e lt, m it  ih ren  besonderen Zügen so e indeu tig  u. k la re r 
ab als wenn w ir  jeden k ritis ch e n  Vergle ich unterlassen w ürden. Auch 
irn v o lksku n d lich  erfaßbaren U r te il  der anderen, mag es auch o ft noch 
so verze ichnet sein, spiegelt sich unser und deren Wesen ab, ebenfalls 
in  unsrem  U rte il über sie. Zu diesem Thema finden  w ir  ausführliche 
Gedanken in  M a r tin  W ählers A rb e it über „D ie  Aufgabe der vo lksk 
bei der E rfo rschung  des V o lkscharakte rs  der europ. \  ö lke i . (H e ll

~ *) Das" bekannte W e rk  K u r t  Lücks „D e r  M ythos vom  Deutschen 
in  der poln ischen V o lksübe rlie fe rung  und L ite ra tu r “ w ird  von  W ähler 
m it R echt als eine A rb e it hervorgehoben, die vom  Volksleben ausgeht
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D ie  Wechselbeziehungen lassen sich, w ie S cerbak iväky i u a, ze igt 
(H e ft 3), ebenfalls fü r  längst vergangene bis in  die' Gegenwart w irkende  
Ze iten andeutungsweise verfo lgen. E r v e rd e u tlic h t es an u k ra m  vom  
großruss. abgesetzten B rauch  in  der M i t t  W inter zeit, der nordw estliche  
skandinavische Entsprechungen h a t (T o te n ku lt) . S treng abgesetzt .o  
jeg lichem  W unschb ild  un te rsuch t, W erner D ancke rt „D ie^ ältesten 
Spuren germ anischer V o lksm us ik  , wobei sich, von  alemannischem 
Boden noch heutigentags eine m usikalische Verb indung zum  german. 
Norden e rg ib t. Der V o lksm us ik  wenden sich m  dem gleichen ¿. W ett 
Hans Commenda u. Josef M ü lle r -B la tta u  zu w o m it auch dieses H e ft 
einen beherrschenden Le itgedanken e rh a lt. H e ft 3 b e rü cks ich tig t or- 
nehm lich unsre d t. Vo lkskunde im  engeren Sinne. Es b r in g t neben 
Q uellen zur V o lkskunde  (H arm janz , K u g le r S ö e rb ^ iv ä k v ^  einen 
B e itrag  über „V o lksku n d e  und  W üstungsforschung (H erb . W eine lt) 
d ie als G renzd isz ip lin  an einem südschlesischen Beisp ie l her aus gestellt 
w ird  M a th ild e  H a in , die uns 1936 in  neuer lebensnaher A u ifassu i g 

Das Lebensb ild  eines oberhessischen T rachtendorfes zeichnete, be
tra c h te t die bäuerliche S tr ic k k u n s t im  S ch litze rland  (Oberhes_sen) das 
sie als ein trach tliches  'R e lik tgeb ie t kennzeichnet. —  B uch- und  S c h rift
tum sbesprechungen runden  die 3 H e fte  des vorliegenden Bandes ab 
alles in  a llem  eine schöne Le is tung  der bew ährten  Z e its c h rift, deren 
S c h rift le itu n g  in  den H änden E ric h  Rohrs lieg t.

Posen. D r. F rie d r. A . R ed lich .

Schlesische Blätter für Volkskunde, M itte ilu n g e n  der Schlesischen 
Gesellschaft fü r  Volkskunde, Jahrgang 1, Folge 1— 3 und  Jahr
gang 2, Folge 1. 1939 u. 1940. 132 +  48 Seiten.

D ie  a lten  „M itte ilu n g e n  der Schlesischen Gesellschaft fü r  V o lks 
kunde “ und  die E inze lve rö ffen tlichungen  der Gesellschaft sind balu 
nach ih re r G ründung  im  Jahre 1894, nunm ehr se it J a h rz e h n te  de 
deutschen vo lkskund lichen  Forschung unentbehrliche und ruhniU chst 
bekannte Zeugen deutschen w issenschaftlichen ForseHeris. ü ie  vo lks 
kundliche Forschung im  schlesischen Raum e w urde sem erzeit du h 
die Germ anisten K a rl W einho ld , F rie d rich  V og t und lh e o “ °*  
in  F luß  gebracht, der in  dankbarer Anerkennung seiner \  crdienste 
1939 zum E hrenm itg liede  seiner Gesellschaft e rnann t wurde.

W ie  sich in  Schlesien im  kle inen die E n tw ick lu n g  der deutschen 
vo lkskund lichen  Forschung von der zweiten H a lite  des; 19.• J £ 
Hunderts bis in  das 20. im  engeren l a n d s c h a f t h e h e n sS h t e t e  
so w ir k t  sich die im  nationa lsozia listischen Reiche neu aus|encnte
Forschung fo lg e rich tig  auch in  Schlesien aus. Genau S° ’t1T 1 U ntersch ich t 
daß die V o lkskunde keine Scheidung mehr in  Ober- ^ d  U nterschm ht
kenn t in  B ildungs- und Primitivitätskultur, wissen w ir  on le 
p flich tu n g , A rtfrem des und Arteigenes ausem anderhalten zu m  sse^ 
D a m it stoßen w ir  neben der E rkenn tn is , die Fm sch^ng ^ rn d
Lehre auspragt, in  den 1 ereic t es Pr y  ^s fo rsch u n g  schlechth in, die

«nd Vol|sÄ i u r e ü ^  ^ e i c h ^ -

H ' %  V o lkskund liche  A rb e it in  Schlesien. Jg. 1, 98 ff.
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gefaßten Reihe un te r dem O b e rtite l „Schlesische B la tte r , die in  ge
sondert laufenden V erö ffen tlichungen  Geschichte, Vor- und t r u h -  
»eschichte und die schlesische H e im a t (K unst, H e im atschutz  usw.) 
berücksichtigen. Der E ino rdnung  der V olkskunde in  diesen größeren 
Rahm en en tsp rich t die Zusammenfassung der vo lksku n d lich  ausge
rich te te n  Bestrebungen in  ih rem  eigenen Bereich. D ie neuen Schle
sischen B lä tte r fü r  V o lkskunde“ (1939 ff.) dienen so der fü r  die 
Schulungs- und E rz iehungsarbe it der N S D A P  zuständigen Gauarbeits 
gemeinschaft Schlesien, den Forschungen der Schlesischen Gesell
schaft fü r  V o lkskunde und der Landesstelle fü r  Schlesische V o lks
kunde die als F o rschungs ins titu t u. a. m it  einem Z en tra lb ilda rch iv  
die vo lkskund liche  A b te ilung  der K unstsam m lungen der S tad t Breslau 
be treu t und ausbaut.2) D ie  Aufsätze und B erich te  der h ie r vorliegenden 
B lä tte r nennen und w ürd igen w e ite rh in  die übrigen Stellen und G lie 
derungen, die sich der A rb e it verschrieben haben, zunächst den L e h r
s tuh l fü r ’ , Deutsche Volkskunde und ostdeutsches V o lks tu m  an der 
U n ive rs itä t Breslau. Ih n  ve rw a lte t Professor D r. W a lte r K uhn  der 
Herausgeber der vo lkskund lichen  B lä tte r. Es folgen die Hochschulen 
fü r  Leh re rb ildung  in  H irschberg  und Beuthen und das A m t fü r  Landes
kunde in  Oppeln. Dieses h a t z. B. die Erhebungen zum. Deutschen 
Volkskundeatlas in  Oberschlesien be treu t.3) Es b le ib t nu r noch zu 
erwähnen daß N S L B , Frauenschaft, B d M ., H j  usw. die A rb e it u n te r
stützen und fö rdern . Der große K re is  vom  V o lk  zur Forschung und 
Lehre und von h ie r aus zu rück zum V o lk  is t geschlossen.

Der h ie r in  K ürze  geschilderte eingespielte A ppa ra t vo lkskund 
liche r zusammengefaßter A rb e it erschöpft sich naturgemäß, n ic h t 
in der Herausarbeitung und Pflege eines auf sich gestellten Schlesiei- 
tum s sondern die Aufgaben der schlesischen V o lkskundeforschung 
liegen n ic h t zu le tz t darin , „e in  B ild  der schlesischen Aufbaule istungen 
vom  M itte la lte r bis zur Gegenwart, sowie der S te llung Schlesiens 
innerha lb  Deutschlands und O stm itte leuropas zu gewinnen D a li 
h ierbe i die Schlesier als N eustam m  und als Grenzland- und  V olks
inseldeutsche im  w est-östlich  gerichteten K u ltu rg e fa lle  eine besondere 
S te llung einnehmen, m ach t W a lte r K u h n  in  mehreren Aufsätzen 
d e u tlic h 4) D ie E inzeluntersuchungen m  den B la tte rn  stellen ih ren  
Gegenstand s innvo ll in  Beziehung zu der ih n  tragenden Gemeinschaft, 
handele es sich nun  um  B rauch und S itte  im  K re is lau f des Lebens 
oder des Jahres, um  D orffo rschung oder den V e rtre te r eines Standes, 
um  Sachgut oder E rzäh lung  und  Sage.5) Herausgegriffen sei beispie s-

Gustav B a rth e l, D ie  G auarbeitsgem einschaft Schlesien Jg. 1,
g f f . __G ünter O tto , D ie  Landesstelle fü r Schlesische Volkskunde
an den K unstsam m lungen  der S ta d t Breslau. Jg. 1, 102 ff.

3) W a lte r K u h n , Der L e h rs tu h l fü r  „D eutsche Volkskunde und 
ostdeutsches V o lk s tu m “  an der U n iv e rs itä t Breslau. Jg. 1, ,100 I. 
H e rb e rt F reuden tha l, Die V o lkskunde  an der Hochschule fü r  Le h re r
b ildung  in  H irschberg. Jg. 1, 106 ff. -  A lfons Perlick  D ie V o lks 
kunde an der Hochschule fü r  Leh re rb ildung  in  Beuthen Ob Jg. 1,
11] f f  __ F rie d ric h  Stumpe, D ie  V o lkskunde im  A m t fü r  Landeskunde
in  Oppeln. Jg. 1> 121. •

»i W a lte r ■ K u h n , Aufgaben der schles. Volkskundeforschung. 
j„_  i '  i  ff . —  Ders., D ie schles. Vieleckscheunen. Jg. 1, 20 ff.

5) M ittw in te rb ra u c h tu m  (Josef K lapper) H ochze itsbrauch tum  
(G ünte r O tto ), B rau tschach te lfigu ren  (E rich  M eyer-H eis ig), Kessel - 
d o rf (H einz Beutler), der Schmied im  schles. D o rf (Gerh. 1 ischer), 
K inderleben  u. -Spielzeug (A lfons Perlick) niederschles^ Sägern ^ K a r l  
H ennrich ), die E rzäh lung  vom  G evatte r loci (A lex. H a g g e ity  K rappe).
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weise ein Aufsatz von A lfons P e rlick  uber . E rk e iä ta is g r ifn d -
spielzeug im  südschlesischen Raume, f erc ü dm r Z r ^ c h ü n -
sä tz lich  fes ts te llt, daß Spie lraum  und S pie lträger fü r_ die ^  ™ u n -  
des K inderspieles n ich t beiseite gelassen.W erden dürfen  H ie rb e i er 
geben sich erhebliche Unterschiede n ich t S tad t
L a n d  im  ganzen genommen, sondern die , ->e g 8■ ugf sind in

SiiTSs ¿Sdl— n
S n i s s e s  erm öglichte  die M ita rb e it der Hochschu e fü r  Leh re rb ildung  
fn SBeuthen, u n d ’ h ie rbe i sei anerkennend festgeste llt, daß die sch n ft

bei Genauerer D u rchs ich t der vorliegenden H efte  eine ve rs tä rk te  
H in w e n d u n g z u rV o lk s k u n d e  der S tad t auf, die b isher im m er noch 
H n n rp rh tDvernachlässigt worden is t. Es is t ein Zeichen da fü r, daß 
w ir  im m er rü s tig e r daran gehen, unseren gesamten V o lksko rpe r m  
die werdende Gesamtschau unseres Volkes einzubeziehen.

W enn in  dieser Besprechung gerade dem Aufbau der vo lkskund  
,■ « J /  Forschung der Lehre und P rax is  im  benachbarten Schlesien 
e in  v e rh ä ltn is m lß ig  b re ite r R aum  Vorbehalten b lieb , so entsprang 

fi rm  B edü rfn is  zu zeigen, was uns im  W arthegau noch feh lt. 
Gegebenheiten im ' W arthegau ähneln zum  T e il wenigstens im  großen 
S e h e n  dem schlesischen Befund, und  wo w ir  im  einzelnen g ru n d ; 
fegende’ Abweichungen, festste llen müssen, w ird  eine gründ liche  
a r te « ,  S  dem gesamten

S i Ä T j Ä « .  n e « ,
de,- D W Z W  i , t  n u r e in  besehe,dener A nfang  _ A _ SedH ch.

Posen.

Zeitschr. fü r slavische Philologie. Hgg. v. M . Vasm er. Bd. 14, L p /.  
1937, O. H a rassow itz . n w 7 P  H 34 373 angezeigt.

. “ ' „ “ u »  « L T u n i b e , I n  d 5  U e L Ä c h t e i  ü be , P o lo n i» ,
d ie h e r  vers to rbene  po ln . Forscher A. B ruckne r « “ ¿ i

s z f td t. S lav is ten  E. B erneker u. de“  be "  b  : ¿ esp r v  L . Z a b ro ck i: 
G w a i Ä w Ä l s f e h T S  £ ? £ & & *  &  - d » e ,  der H e r-

fe ld t, Verlag  1939
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ausg. N achru fe . U ebers ich ten  steuern bei K. Schwarz zur ÖN- u. 
F N fo rschung  in  den Sudeten ländern 1927— 36, A. M räz zur s lovak. 
L it.-w is s . nach dem K riege, J. M a tl zur serbokroat. 1914— 29, M. 
W o ltn e r zur a ltruss. u. a ltu k r . 1926— 36 u. J. M . K o rin e k  zur cechoslov. 
Sprachwiss. 1928— 32. K . F o rtre u te r ze igt die d t. H e rk u n ft der beiden 
Rhesa (Rehse aus T ils it )  R. T rau tm ann  die der M u tte r v. A lex. H erzen 
(H e n rie tte  Louise Haag aus S tu ttg ., geb. 1795). O. B u rg h a rd t be
hande lt die Entstehungsgesch. eines Gedichtes v. V inz. Pol an seine 
(d t.) Schwägerin, N e tty  geb. K on o id  aus W ürzbu rg , die Frau des 
Jos. P o ll v. P o llenburg , deren K in d  später d t. O ffiz ie r wurde. „S o  

keh rte  ein S trom  d t. B lu tes nach manchen Ir rw in d u n g e n  in  der 
Fremde zu seinem U rq u e ll z u rü c k “ , sch ließ t der leh rr. A ufsatz, t ie f 
schürfend is t der B e itrag  v. R . K äub lcr über das v ie lu m s tr itte n e  
W ogastisburg  631. G. Gunnarsson behande lt po ln . bociem  u. ciem. 
N. van W ijk  die serbokr. E n tw ic k lu n g  des slav. ö, wobei er zu dem 
Schluß kom m t, daß eine a lts k r. Aussprache ea, ia  n ic h t nachweisbar 
sei. Aus O N -verg le ichgn. ha lte  ich  auch den po ln . Uebergang zu ia  
fü r spät, noch um  1300 vo rkom m end, vg l. D M P  11 S. 6, w orau f auch 
die noch zu der Z e it (H e rrsch a ft der beiden W enzel in  Polen) v o l l
zogene U m b ild u n g  des aus Böhmen erha ltenen Lehnw orts  (aus dem. 
D t.) h ra b e = h ra b ia  w eist. R. H o ls ten  e rk lä r t die pom m . Bezeichnung 
kusch u. ä. als slaw. Lehnw ., vg l. s lov inc. chwoäc(ka). Außerdem  
e n th ä lt der Bd. B e iträge  aus dem Ostsl., Skr. u. noch en tfe rn te re  
D inge v. B . v . A rn im , G yzevskyj, N. T ru b e tzko j u. M. Vasmer. A. L .
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UNSERE HEIMAT
Volkstümliche, reichbebilderte Schriftenreihe zur F ö r d e r u n g  der 
deutschen Heimatbildung und Familienüberlieferung m den Ostgauen

Herausgegeben von Dr .  K u r t  L ü c k  u. Dr .  A l f r e d  L u t t e r m a n n

D ie Geschichte des D eutschtum s ;n  C h°dz iez /K o l- 
m ar und  Um gebung. Von K u r t  c 
in  der Gesamtreihe abgegeben. . .
D ie  Geschichte des D eutschtum s in  Jastrz?bowo /
Rosenau und  Umgebung. V on M a x  G ro sse rt. ■ • KM. U.ou 
D ie  Geschichte des D eu tsch tum  in  Czarnköw/Czar- ^  ^ ^  
n ikau  und  U m gebung. V on K a r l O tto  
Zur Geschichte von  Som polno/Deutscheneck und
Um gebung. Von A lb e r t ß reye r ...........................
P ab ian itz . Geschichte des D eutschtum s einer m it- 
fe lpo ln ischen  S tad t und ih re r Umgebung.  ̂ Von ^

D ^  Geschichte"des D eutschtum s in  Szam ocin/Sa- 
m otsch in  und  Um gebung. V on  Hans S chm idt.

H e ft 1:

H e ft 2:

He f t 3:

H e ft 4:
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H e ft
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7'
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H e ft 10
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W ird  nu r in  der ganzen Reihe abgegeben . . . • • • /
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K a rw enbruch  an der Ostsee. L  u. 2. • R M . 1.50
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U m gebung. V on F rie d ric h  K a r l Jonat . . . --------  *•
L L sa  im  Reichsgau W arthe land . Von W olfgang  r m  ^

D iek H d m keh r" der" G alizien-Deutschen R M - h5°
Die Cholm er und  L u b lin m  Deutschen kehren he im  ^  15Q 
ins V a te rland . V on K u r t  L u c k  ..................................

. Um gebung. Von 
D ie  S tädAG nesen. V on  D r. H e rm ann  G o llub .

0.60

0.60

H e ft 17: 
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H e ft 19: 
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H e ft 22: 
H e ft 23: 
H e ft 24: 
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H e ft 26: 
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Ve r l a g

T w  D o rf T reu lande  (K otusch) im  W arthegau  Von A lkea Das U o rt y c m a i s v M a te ria lsam m lung  von H . Jeemcke).
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Schulz.
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Posen, Ritterstr. 4-6.
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D eutsch land und der U k ra ine  im  17. u . 18. . * ' ‘ 1 d'  ^ X w a l d T  V f"°M a a t:  H au ländere ien , 
K o n a rs k i; 0 .  Kossm unn: D er S i. iH n n g .g .n « L ^ a e W a ta d t  i^ M i t t e lp u U n ;  W. K o k te : V o lk .-  
H o lla n d e re ie n ; A ß re y e r: D ie erste d t. W aetzm onn: D re i F am ilien  aut Süd-
tu m  und W ir ts c h a ft  des prenss. Ostens im  19. J -V • G eschlecht M ilb ra d t;  E.
po .e n ; R. H e ue r: Ahnen H euer u. G o n e ll; M . ,M“ 7 " rr ” '“ , c ra |lte i I lim  h l.  G o d e h .rd  in 
M eyer: M it te la lte r l.  Jagdwesen; A. S teuer. _ W otschke: D e r K a m p f in  der
S zpeta l; H . Somm er: D i .  e r .  K irc h e  in  P“ * ' " .  " ‘ ^ J ^ c  D ie U rk u n d . H e in r ic h . I.
U n itä t um die F üh rung  de r K irch e  im  18. J h ., * l le id e lc k :  Das D eutschtum
fü r  H e in r ich a u  v. 1229; T . S ch u l,h e . . . : S « j i ,  W . K u h n :  Zah l n . B .v ö lk e - 
in  P om m erelten u. Posen nach der po ln  Vo k .r,,W u  |  B e U r ig «. 47 Besprechungen,
rungshewegung der D t. K o n g re .sp o le ti. se it 186«.
Preis dieses Festheftes 12,60 «1. , „  p o in k e r :  E ine

10: K .  S k o n 'e tz k i:  B rom herg im  18. J a h rh .; O. K o ‘ * f a p "^  iln itä tsgem e in 'de ; E. K lin k n w tk i:  
B ie li.s e r  o f fe n .1. B ib lio th e k  1720; « •  Somm er: D ie P o . « «  »  V i f »  n . da . Posener Land 
G o .ty .is  Beziehungen zum prenss. M il ' ta r  1793 ][, de,  d t . Genossenschaftswesens

im  t ^ n e f  G e ^ t t  E M e y fr :  W e c h t . ic h e  D ö rfe r  im  CS> f l  Ü Z Z Z ’

K Ä t Ä -  Ä  ^ . V Ä  Ludw . B e rn h a rd ; -  13 kurze

B e iträ g e ; 145 Besprechungen. d t . K o lo n is a tio n ;

11= I I .  S ch le in itz : D ie U m gesta ltung ^ ' ■ ^ " f j ^ ' ^ ^ K o n g r e s ^ p o l e n  u. ih re n  G ru n d h e rrn ;
*■„ R e .ig ionsgesprach; M Leu e r ,:

r Ä » 1 ' s  “ ct- Hunen-C rapsk i — 10 ku rze  B e iträ g e ; 168 Besprechungen. . .

O. B cckn .ann : E in s tig e r W einbau m  den G ebie ten rechts V e rsuo hsring rn  in  Posen;
der lO jä h r. verg le ichenden Sortenanbauversuche in  den d t.  V ' “ “  G 8oo len ,  Pora- 
E. F le isch e r: D ie  F a rb toD o idnun g ; L ite ra tu r  zur n a tu rk d l.  E rfo rsch ung  G

53: M. I .a u b e rt: G endarm erie in  de r P rov . Posen; H . .do rJ l 7 u  ° T U  ^ o ts c h k e :
R a m m -H em nng: M oskauer W e s tp o l.tik  Iwans X II. u . 1 » .,  •• ™-Z d ,  H ande lsve rtrag ;
J. Coceejus- Beziehungen zum O sten; E c B e h re n ,: D e r 1. B ie litz e r  U r-
G Ch. v . U n ru h :  Po ln -branden!,. W ir t . c h . f  sbeziehungen: C. H o tn k e .  p„ nitI , ü d- 
künd en ; T h . K .  S te in : D .m  « R e fo rm ,H o n  K U n k o ^ k : ^  ?
prenss. Z e it;  W . Maas: Physische Geogr. Ku,aW iens; G. Sm em l. c n .
n is .e ; 11 ku rze  B e iträ g e ; 195 Besprechungen. S iedlungen de , m it.e lp o ln is c l.c n

54: T . S ch u lth e is ,: D t.  S p ra ch e th lk ; A . B re y e r: D ie  • P c isern  im  M A ; M . L a u b e rl:
I : £ r Ä Ä w Ä  /u s  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 L u W io it ,  im  M A .; H . Som m er:
15: E. M eyer: E instiges Schutzenwesen im  ob- Roga8ener B rand ka taa tm phe  1794; D ie  E n t-

E in  S e rv iss tre it in  Posen; E. Klmfcom»*:"- G r' ndh | rr I ic h e  E rlasse; M . L a u b e n : Pos. I fe rdc- 
Waldung des G ostyncr Landes 1794 19 , “  ¿. Lesna e ru d ita  L u th c ra n a ; f  - Schaber:

Ä Ä S Ä  » Ä  B—
,6 t G. R hode: D »  S icd lo u g .w e rk  F r ie d r ic h .  ^ » ¡ ¡ 0  P ^ ’ s ^ S r i n f

D ie  W ah l Ledöchowskis zum ^ « ‘ b o f *o n  (<̂  R aw aseh e r' B i irg e rU b .n  im  17. Jh .; M Kege: 
Posener Landes in  f rü h e re r  Z e it,  . p f  cm eindo S om po lno-D cu tschciieck; H . A nders:
V o lkskund e  der d t. S iedlungen der « g .  P f g G ostyn; C. I lo in k e s :  E ine  Fluss- und

10 kurze B e iträg e ; 122 B e .p ,

H e tte8 t u  H . 20 3,20, dann 4,20 M .  H e ft  29 6,30 M . i i .  G esam .re ihc ausschl. 
P re is  A || H e ft  J2 8im, anch a ie  m eisten A u fsä tze  und Besprechungste.Ie als

Sonderdruck^ fü r  d u rc h s c h n ittlic h  1,50 .9 U I e rh ä lt l ic h . 'M itg lie d e r  de r H is t.  G ese llschaft e rha lten  

die frü h e re n  V e rö ffe n tlic h u n g e n  m it  e in  D r i t t e l  Preisnachlass.

Aus dem Inhalt der Deutschen Wissenschaftlichen Zeitschrift im Wartheland:
. r  ,t, ,1er S tadt Posen; M . L a u b e rt:  Skizzen zu r Posener

1: H . B e lld e : U rkundenregesten zu r G e s c h ^ d ^  S J  B fe U tje i Z u n fth a u s ; I I .  H a n n , :  V e rz . de r 
S tadtgeschichte vo r 100 Jah ren , L . W otschke■ Aus G. R ingeltaubes Lcbensenn-
i „  Posen nördL* Z r  B esk iden ; G. Jopke : D er d t  E r . tn .m e
nerungen; K . Zagoru . , p  . N a tu rd e n km ä le r des Lodscher Landes,
de r S tadt Posen u . k e f ie  2 ^ 6  ^ D W Z P ;  S e h rifte n ve rz . v. D . D r. T h .
W „ Ä T . c h r . ? f eer f i r  e rm orde te  M ita rb e ite r ;  8 ku rze  B e iträ g e ; 126 Besprechungen.
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des D eutschtum s in  einem bestim m ten  O rt und  seiner U m gebung 
m it  H inw eisen zur F am ilien fo rschung . Je 0,60 bis 1,80 R M .

Mitteilungen der Reichsdeutschen Vere in igung. Herausgeber J ICohte. 
3 H e fte  1925— 35. 1,50, bzw. 1,80 RM.

E i n z e l s c h r i t t e n  ü b e r
Das Posener Land. W . Maas: D ie  E n ts tehung  der Posener K u ltu r 

landscha ft. M. L a u b e r t : S tud ien  zur Geschichte der P rov . Posen 
in  der 1. H ä lf te  des 19. Jahrh . W . K o h te : Deutsche Bewegung 
u. preußische P o li t ik  im  Posener Lande 1848— 49. A . S chubert: 
D ie  E n tw ic k lu n g  der Posener L a n d w irts c h a ft (Sonderhefte der 
D W Z P ). Ph. R u d o lf: Geschichte von S chu litzd i. den um liegenden 
D ö rfe rn . 4,50 R M . Ferner v ie le  T e ild rucke , auch Sonderhefte.

Kirchengeschichte. D . S taem m ler: D er P ro testan tism us in  Polen.
Volkskunde. K . L ü c k  —  R. K la t t :  Singendes V o lk . V o lks liede r. 

2,85 R M . F . Ju s t: M ein  K ränze le in . K in d e rlie d e r. 0,50 R M .

S a m m e l w e r k e :
Gedenkbuch zu r E rin n e ru n g  an die E inw anderung  der D eutschen in  

Galiz ien. 4 R M . V o rträ g e  zu r 50-Jah rfe ie r der H is to rischen  Ge
se llschaft 1935. 1,50 RM . F es the ft dazu (S onderheft der D W ZP ) 
6,30 R M . Ferner 3 na turw issenscha ftliche  Sonderhefte des D e u t
schen N atu rw issenscha ftlichen  Vereins Posen (D W Z P  9, 26 u. 32).

M itg liede r der H is t. Gesellschaft e rha lten  ein D r it te l E rm äß igung.


