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D e r vorliegende Band, den wir hiermit der Óffentlichkeit iibergeben, 

soli eine Reihe kleinerer, zwanglos erscheinender Schriften iiber allgemeiner 

interessierende Gegenstande aus dem Gebiete KongreB-Polens eroffnen. 

Sie sind zunachst aus den Arbeiten und Studien der Mitglieder der 

Landeskundlichen Kommission beim Generalgouvernement Warschau er-

wachsen, aber im Gegensatz zu den sonstigen mehr fachwissenschaftlichen 

Veroffentlichungen der Kommission fiir einen groBeren Leserkreis bestimmt. 

Weiterhin ist aber auch beabsichtigt, die bei den einzelnen Zweigen der 

deutschen Verwaltnng geleisteten Arbeiten aller Art, soweit sie landes-

kundliche Interessen beriihren und sich zur Publikation schon wahrencl 

des Krieges eignen, ais Denkmal der deutschen Tatigkeit in Polen auf diesem 

Wege der Óffentlichkeit zuganglich zu machen. 

Insgesamt sollen die Schriften, namentlich auch mit Hilfe eines 

reicheren Illustrationsmateriales die Kenntnis von Polens Land und Leuten 

in Deutschland, dessen wichtigste Lebensinteressen mit im Osten liegen, 

weiter verbreiten. 

Eine besondere Ehre ist es uns, die ganze Reihe der Veroffentlichungen 

Seiner Exzellenz von Beseler, dem hocliverdienten Generalgouverneur von 

Warschau, zugleich ais einen Ausdruck unseres tiefgefuhlten Dankes widinen 

zu diirfen. 





Y o r w o r t . 

Dieses kleine Buch sei allen denen gewidmet, 

die in Polen im Dienst unseres Vaterlandes 

wahrend dieses Krieges tiitig waren! 

Der vorliegende Bilderatlas, der aus allen Teilen Kongrefi-Polens fast 

ausschliefilich Originalaufnahmen der Mitglieder der Landeskundlichen Kom-

mission bringt, ist in erster Linie fiir deutsche Leser bestimmt. 

Viele von uns haben wahrend dieses Krieges Gelegenheit gehabt, 

Polen aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Es wird ihnen nicht un-

willkommen sein, hiermit sozusagen zur Erinnerung an diese Zeit eine 

Auswahl von Bildern zu erhalten, die — soweit es auf diesem Wege iiber-

haupt geschehen kann — einen moglichst vielseitigen Uberblick iiber Polen 

geben sollen. Aber auch daheim, wo das Interesse an Polen wahrend dieses 

Weltkrieges standig zugenommen hat, wird sicherlich mancher ebenfalls 

gern zu diesem Bandę greifen, um sich an der Hand der Bilder eine tiefere 

Vorstellung von Land und Leuten zu bilden. 

Um nun neben den — stets vorhandenen — Besonderheiten jedes 

Bildes nach Moglichkeit die allgemeinen Charakterziige des Landes heraus-

zuheben, ist den Bildern ein ausfiihrlicherer Text beigegeben worden. 

Manches, namentlich in den eigenartigen Bevolkerungsverhaltnissen Polens 

wird ja dem deutschen Leser zweifellos neu entgegentreten; schon aus diesem 

Grunde mufite dabei manchmal etwas weiter ausgeholt werden. 

Schliefilich ist versucht worden, durch die Beigabe einiger Ubersichts-

karten, auch durch Hinweise auf Spezialkarten, das Verstiindnis der Bilder 

und das Interesse an dem Dargestellten zu erhóhen. Eine wesentliche Er-

ganzung des Textes, der sich in der Hauptsache auf die wahrend zahl-

reicher Reisen im Sommer 1916 gewonnene eigene Anschauung des Landes 

stiitzt, wird der Leser in dem gleichfalls von der Landeskundlichen Kom-

mission herausgegebenen „Handbuch von Polen" (Verlag D. Reimer, Berlin) 

finden, zu dem der vorliegende Bilderatlas sozusagen eine kleine land-

schaftskundiiche Ergiinzung ist. 

Leider ist man bei einem Bilderatlas, wie dem vorliegenden, stets 

abhangig von dem zufallig vorhandenen Bildermaterial. Hoffen wir, dali 

die hier getroffene Auswahl etwas von der Mannigfaltigkeit des Landes, das 

seiner vollen Entwicklung erst noch zugefiihrt werden soli, erkennen liifit. 

Einzelne der Bilder sind bereits im-Handbuch veroffentlicht, schienen 

aber wertvoll genug, um hier noch einmal gegeben zu werden; sie sind 

zudem neu in ihren landschaftlichen Rahmen eingestellt. Schliefilich mag 

noch bemerkt werden, dafi samtliehe hier gebrachten Bilder, einschliefilich 

der Karten von der Landeskundlichen Kommission auch ais Lichtbilder im 

Verlag von E. A. Seemann-Leipzig herausgegeben worden sind. 

Warschau , 1. Juni 1917. 



Neben der diesem Bucli beigegebenen Ubersiclitskarte (am Schlufi des Bandes) ver-

gleiche man: 

I lo l ienschichtenkarte von Polen im Mafistab 1 : 1 Mili. Beilage zum 

Handbuch von Polen. 

ferner folgende Spezialkarten: 

Ka r t ę des westl icl ien Ruf i lands 1 : 100000, hersg. von der Kartogra-

phischen Abteilung des Stellvertretenden Generalstabes der Armee, Berlin. 

(Ein Ubersichtsblatt der einzelnen erscliienenen Sektionen findet sich am 

Schlufi dieses Buches.) 

Ka r t ę des Deutschen Reiches 1 : 100000, hersg. von der Kartogra-

pliischen Abteilung der Kgl. Preufi. Landesaufnahme, Berlin. 



Wunderlich, Bilderatlas von Polen. 

w ie die beigegebene orohydrographische Kartę (am Sehlusse des 

Bandes) erkennen lafit, zeigt der Aufbau Polens im Grundzug eine nicht sehr 

breite Muldę, die im Norden und Suden von hoheren Schwellen umrahmt ist. 

Im Suden erhebt sich zwischen Pilica, Wieprz, Weichsel und San das 

felsige, aber flachę siidpolnische Berg- und Hiigelland, mit dem sog. Pol-

nischen Mittelgebirge bei Kielce und dem Plateau von Wolbrom vielfach 

bis iiber 400 m, vereinzelt sogar bis 500 m und 600 m Hohe; ostlich der 

Weichsel ist die Mittelgebirgsschwelle etwas niedriger. Gegen die nord-

galizische Tiefebene bricht die Schwelle kurz ab; die Hauptneigung des 

Landes geht nach Norden in das Flachland hiniiber. Von den weiten Ge-

bieten an der unteren Weichsel und am Bug steigt das Land in der Richtung 

zum Baltischen Hohenriicken aber wieder an; er erreicht zwar nicht die 

Hohe der Mittelgebirgsschwelle, ist aber doch hoch genug, um den Mulden-

charakter des mittleren Polen deutlich hervortreten zu lassen. 

Diesem muldenfórmigen Bau des Landes entspricht auch die Anlage 

des Flufinetzes. Vom Norden wie vom Suden streben die Gewasser ein-

ander parallel der mittleren und unteren Weichsel, der grofien Sammelader 

Polens zu; charakteristisch ist das in der Mitte des Landes wahrend der 

Abschinelzzeit des Eises zur Entwicklung gelangte Netz sich rechtwinklig 

kreuzender Taler, das es ermóglicht, iiberall miihelos von einem Flufisystem 

in das andere zu gelangen. 

Die Dreiteilung, die Polen auf diese Weise durch die Verteilung der 

Hohen und Tiefen und die Anlage des Flufinetzes erfahrt, kommt auch in 

der Anordnung der Skulpturformen deutlich zum Ausdruck. Mittelpolens 

oft geradezu einformig flachę Ebenen heben sich von dem nordpolnisch-

baltischen Hiigelland und dem siidpolnischen Bergland deutlich ab. 

Wie sind nun diese verschiedenen Oberfliichenformen entstanden? 

Schon die Zusammensetzung des Bodens lehrt (vgl. die umstehende 

Kartę I), dafi das ganze nordliche und mittlere Polen etwa bis zu den 

Talern von Wieprz und Pilica ein einheitliches Aufschiittungsgebiet des 

diluvialen, nordeuropaischen Inlandeises ist, wo die alteren Gesteine im 

Landschaftsbild nirgends eine bedeutende Rolle spielen, weil die alte 

praglaziale Oberflache unter einer dicken Decke von Glazialschutt begraben 

liegt. Wahrend des Eisriickzuges ist das Land von den Flussen zerschnitten 

worden; so zerfallt es heute auf Grund der durchgehenden, vielfach stau-

seeartig geweiteten Talungen in acht einzelne Platten von verschiedener 

Form und Grofie, wie sie Kartę II zur Darstellung bringt. 

W u n d e r l i c h , Bilderatlas von Polen. 1 
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Siidpolen dagegen ist zwar auch vom diluvialen Inlandeis, das bis in 

das galizische Tiefland vorstieli, in seinem ganzen Umfang bedeckt gewesen, 

aber die Ablagerungen des Eises erreichen hier nur ganz geringe Machtig-

keit und die festen Gesteine und mit ihnen ein alteres, pradiluviales Relief 

beherrschen das Landschaftsbild in allen seinen wesentlichen Ziigen. 

Im einzelnen zeigt sich, daB fur den orographischen Aufbau Siid-

polens das Auftreten dreier gróBerer, aufeinander folgender, wellenartiger 

Terrainanschwellungen eharakteristisch ist, zwischen die sich flachere becken-

artige Niederungen einschieben, dereń Streichrichtung (Siidost-Nordwest) 

quer zur Erhebung der Gesamtschwelle verlauft. Die morphologische Ent-

wicklungsgeschichte zeigt, daB die einzelnen Schwellen mehr oder weniger 

aufgewolbten Schichten und die Niederungen den dazu gehórigen ein-

gemuldeten Teilen entsprechen, so daB sich auf den ersten Blick eine 

Untergliederung in einer Reihe selbstandiger Teile ergibt, wie sie Kartę II 

erkennen laBt. 

Die damit erhaltene morphologische Gliederung des Landes ist der 

Anordnung der folgenden Bilder zu Grunde gelegt. Wir beginnen mit 

Nordpolen, und zwar zunachst mit der Oberflachengestaltung. Nachher 

folgen bevolkerungs-, wirtschafts- und verkehrsgeographische Aufnahmen.*) 

*) Die Schreibung der Ortsnamen ist wie in allen Veroffentlichungen der Kom-

mission polnisch orthographiscli erfolgt. Dber die Ausspracheregeln vergleiclie die 

Sprachlichen Yorbemerkungen im „Handbuch von Polen". Das Wichtigste sei hier 

kurz wiedergegcben. 

Alle Vokale sind im Polnischen kurz zu sprechen; ą = franz. nasal. on, 

ę = franz. in, ó = u. 

Von den Konsonanten entspricht c etwa unserem deutschen z, ć = tch, ck = zk, 

cz = tsch, z = s (z. B. in Rose), ż = franz. j (z. B. Journal), s = ss (z. B. in 

miissen), sz = sch. Das 1 ist ein dumpfes Gaumen-1. 
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Abb. 1. 

Blick auf die Endmoranenhóhen des Czerwony Bór 

bei dem Dorf Baczę Suche. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. K 29, Łomża). 

Wahrend seines Riickzuges nach Norden hat der Eisrand yerschiedentlich langere 
oder kiirzere Zeit still gelegen. Einer der markantesten Endmoranenziige Nordpolens ist 
der Czerwony Bór infolge seiner allgemeinen Massenerhebung (hochster Punkt 227 m, grofite 
Breite 6 km). Er bildete sich, ais in einem bestimmten Stadium des Eisriickzuges der Eis-
rand vom Kolnoer Hiigelland, das damals noch ganz unter dem Eise begraben lag, bei 
Łomża iiber das Narewtal nach Suden vorlappte. Der Hohenzug iiberragt seine Um-
gebung bis zu 100 m; der Eisrand mufi also sehr lange Zeit langs dieser Linie 
verharrt haben. Der Riicken setzt sich aus einem Gewirr von einzelnen Hiigeln, 
Kuppen, eingeschlossenen Becken und Talchen zusammen; das Materiał ist meist sandig-
kiesig. Die Trockentalchen, die namentlich den hier abgebildeten Ost-Abhang kraf-
tig zertalen, zeigen,, dafi das Eisschmelzwasser an der Gestaltung der Abhange 
grofien Anteil gehabt hat. Yielfach umschliefien die einzelnen Hiigel noch abfluBlose 
Wannen, die aber bei dem trockenen Untergrund meist nicht yermoort sind; haufig findet 
sich auch Flugsand. Im ganzen zeigt die Endmorane also noch jungglaziale Zuge. 
Der Boden ist fast durchweg auBerordentlich steril; daher sind die Hiigel entweder 
vollstandig kahl oder es iiberwiegen diirftige Wacholder- und Kiefernheiden. Seinen 
Namen „Roter Wald" soli der Hohenzug von den ehemals hier vorhanden gewesenen 
Larchenwaldern erhalten haben, die bekanntlich in gewissen Monaten rote Farbung 
aufweisen. Im Vordergrund des Bildes Grundrisse zerstorter Hauser; die im End-
moranengebiet haufigen Erratica sind neben dem Holz ais Baumaterial benutzt. 

Abb. 2. 

Steklin-See von der StraBe Lipno-Czernikowo-Thorn aus. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. D 30, Lipno). 

Der Steklin-See ist einer der charakteristischsten Rinnenseen der Jungmoranen-
gebiete nordlich des unteren Weichseltales. Von Włocławek bis in die Gegend von 
Rypin folgt hier eine Reihe sehr deutlich ausgepragter Endmoriinen, die die Riickzug-
staffeln des allmahlich nach Norden sich zuriickziehenden und abschmelzenden Eises 
darstellen, z. T. yielfach dicht hintereinander. Die ganze Landschaft erhalt dadurch das 
Gepriige der aus ahnlichen Teilen Norddeutschlands, z. B. Mecklenburg unter dem 
Namen „bucklige Welt" bekannten kuppigen Moranenlandschaft. Sie umschlieBt zahllose 
kleine abfluBlose Kessel und vermoorte Wannen (Solle), teilweise auch grofiere Seen. 
Letztere sind innerhalb der Moranenlandschaft selbst unregelmafiig gestaltet, nelimen 
aber am Rande der Moranenlandschaft gegen das durch die Schmelzwasser yielfach 
eingeebnete Endmoranenyorland ausgesprochene Rinnenform an, wie der hier abgebildete 
Steklin-See, der iiber 5 km Lange erreicht und dessen yorderes Ende auf dem Bilde 
sichtbar ist. Der See liegt in einem fluBformig gebogenen fluyioglazialen Tal, das von 
den Endmoranen westlich von Kikół (z. T. iiber 130 m hoch) nach Siidwesten gegen 
das Weichseltal fiihrt. Im Hintergrund sieht man noch die Auslaufer der Endmoranen-
hohen;' vorn ist das Gelande, in welches das Tal mit steilen Gehangen eingesenkt ist, 
schon ebener. Wahrend die Hochflache von Feldern eingenommen ist, bedeckt niedrige 
Buschheide den Boden des Tales. — 

Ahnliche Landschaftsformen: wellig-kuppige Moranenlandschaften im Wechsel 
mit Sandern, manchmal auch Aachen Grundmoranenebenen finden wir in ganz Nord-
polen, nur nelimen die Formen nach Norden zu immer jugendlicheren Charakter an. In 
Suwałki herrschen schliefilich die ganz unverwaschenen Formen iiberaus soli- und seen-
reicher Moranenlandschaften, wie sie aus Ost- und WestpreuBen schon friiher bekannt 
geworden sind. 

& 
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Abb. 3. 

Das Narewtal bei Siemień oberhalb Łomża, abwarts gesehen. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. K 29, Soinia). 

Wahrend die beiden vorigen Bilder hauptsaclilich den Anteil des Eises an der 
Oberflachengestaltung des nordpolnischen Flacblandes zeigen sollten, illustrieren die 
jetzt folgenden Aufnahmen vor allem die Bedeutung der diluvialen Schinelzwasser und 
ihrer AbfluBwege fur das Landschaftsbild. 

Abb. 3 zeigt den Durchbruch des Narew zwischen dem Kolnoer Hiigelland und 
dem Czerwony Bór. Wahrend zur Zeit der Eisrandlage des Czerwony Bór der Ur-
Narew bei Łomża unmittelbar am Eisrand ais Gletscherbach begann, sammelten sich 
spater bei weiterem Riickzug des Eises in dem Zungenbecken im Hinterland des Czerwony 
Bór (heutiger Narew-Biebrza-Bruch oberhalb Łomża bis Osowiec) die Schmelzwasser in 
Form eines bis iiber 10 km breiten Stausees, dessen Wasser sich erst bei Łomża einen 
Durchbruch zu dem ebenfalls stauseeartig breiten Tale des mittleren Narew bahnen 
mufiten, damit der heutige FluBlauf entstand. Im Yordergrund ist grade noch der 
Siidrand des 50 m tief eingeschnittenen Durchbruclies zu sehen; der gegenseitige Rand 
gegen das Kolnoer Hiigelland wird im Hintergrund ais Stufe sichtbar. Die Talsohle ist 
in ihrer vollen Breite von 2 km von alluvialen moorigen Niederungen eingenommen, auf 
denen der Narew in groBen Maandern trLigen Łaufes dahinzieht (Gefall 0,04 °/00). Das 
Bild zeigt den Zustand bei Niedrigwasser; der FluB ist żur Zeit der Aufnahme in seine 
eigenen Aufschiittungen fast einen hnlben Meter eingeschnitten. Bei Hocliwasser (im 
Fruhjahr 3—5 m) tritt er .weit iiber seine Ufer und erfiillt dann seenartig die ganze 
Niederung. Jede solche Uberschwemmung iindert seinen Lauf; verschiedene Altwasser 
rechts und links des heutigen FluBbettes zeigen die jiingsten Verlegungen des Flusses an. 
Die Niederungen dienen im Sommer ais Weiden, bieten aber z. Zt. der Ueberschwemmungen 
abseits der wenigen festen StraBen ein uniiberschreitbares Hindernis. — Am Westende 
dieses 12 km langen Durchbruclies liegt Łomża, am hohen Siidufer des Tales, gegen 
die Hochflache durch eine Anzahl Forts geschiitzt, gegeniiber, am Nordufer, der stark 
befestigte Briickenkopf. 

Abb. 4. 

Das Narewtal bei Różan. Blick von der Stadt auf das Ostufer 

des Narew. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. J 30, Kożan). 

Die allgemeine Situation dieses Landschaftsausschnittes aus dem unteren Narew-
tal ist ahnlich wie bei Abb. 3. Im Vordergrund die zerstorten Hauser der Festung am 
Rande der das Tal rund 20—30 m iiberragenden Płońsker Hochflache, die mit steiler 
Stufe gegen das Tal abfallt. Im Mittelgrund der FluB, z. Zt. der Aufnahme (Sommer) 
mit sehr niedrigem Wasserstand, so daB groBe kahle Sandbanke sichtbar sind. Jen-
seits die Reste einer etwa 4—5 m hoheren diluvialen Talsohle, in die das heutige 
FluBbett mit seinen Maandern nachtraglich eingeschnitten ist und die die Yeranlassung 
zur Anlage der ebenfalls ais Briickenort aufzufassenden Stadt gebildet haben. Die Terrasse 
ist von Diinen besetzt, dereń kahle Sandmassen zwischen den dunklen Kiefernstammen ais 
weiBe Flecke von jenseits des Tales lieriiberleuchten. Im Hintergrunde die Stufe des 
jenseitigen Talrandes, mit Wald bedeckt. - - Das Bild veranschaulicht mit dem vorigen 
zusammen in typischer Weise den Tieflandscharakter der grofieren Fliisse Nordpolens 
und zugleich die allgemeinen Siedlungsverhaltnisse dieses Gebietes: die aus den frucht-
baren Grundmoriinen des Inlandeises aufgebauten Hocbflachen der Diluvialplatten tragen 
die Folder und Siedlungen. Die Talungslandschaften mit den unregulierten Fliissen 
haben sandig-sterilen Boden, soweit sie nicht der Uberschwemmung ausgesetzt sind, 
und sind daher siedlungsarm und meist bewaldet. — Charakteristisch ist auf der Ab-
bildung die einseitige Diinenentwicklung. Die Diinen finden sich hier wie in anderen 
Nord-Sild gerichteten Talstrecken des polnischen Flachlandes ausschliefilich am Ostufer 
der Fliisse, ein deutlicher Beweis, dafi die Diinen Westwinden ihre Entstehung ver-
danken. — Bemerkenswert ist noch (im Gegensatz zu Abb. 3), daB hier Ziegelmaterial 
zum Bau der Hauser verwandt wird; die Ziegel werden in primitiver Weise aus dem 
lehmigen Grundmoranenmaterial der Hochflache gebrannt. 

8 
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Abb. 5. 

Diinenlandschaft bei Kołaki zwischen Ostrołęka und Różan. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. J 30, Kożan). 

Die Aufnahme zeigt charakteristische Einzelheiten der Diinengebiete des unteren 
Narewtales. Man erkennt die langgestreckten Diinenwalle, dereń Steilabfall nach Osten, 
dem Beschauer zugekehrt ist, — ein weiterer Beweis fiir die Entstehung durch West-
winde. Wahrend ein Teil der Diinen wie man aus der starkeren Yerwitterung des 
Sandes gelegentlich feststellen kann, sicherlich nicht alluvial, sondern aller Wahrschein-
lichkeit nach bereits in der Abschmelzzeit des Eises entstanden ist, wo die noch sparliche 
oder ganz fehlende Yegetation den Boden nicht zu schiitzen yermochte, ist ein anderer 
Teil der Verwehungen aber zweifellos rezent, namentlich alle die kahlen unbewachsenen 
Stellen, wo der Wind auch heute noch mit dem Sande sein Spiel treibt. Hier finden 
sich Rippelmarken und alle die Kleinformen, die wir aus den rezenten Diinenland-
schaften der Ktistengebiete kennen. Die Hauptschuld an der noch heute vor sich gehen-
den Umlagerung der Sande trilgt die ungeniigende Aufforstung. Der charakteristischste 
Baum dieses Gebietes ist der Wacholder, der in den mannigfachsten Formen das Gelande 
belebt; daneben tritt zum Teil auch die Kiefer auf. — Bemerkenswert sind die Grund-
wasseraustritte im Mittelgrund des Bildes. Der Flugsand verriegelt oft geradezu die 
Taler, hemmt dadurch ihren Abflufi, der infolge der niedrigen Lage des ganzen Landes 
an sich schon schwach ist, noch mehr und verursacht so eine standige Zunahme der 
Vermoorung. Eine geordnete Wald- und Wasserwirtschaft miiBte hier helfend eingreifen; 
namentlich die erstere miiBte darauf ausgehen, durch geeignete Anpfianzungen den 
Sand festzulegen. 

Abb. 6. 

Festung Modlin (Nowo-Georgiewsk). Kasernenfront der Zitadelle 

gegen den Narew. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. G 32, Nowo-Georgiewsk). 

Der in den vorherigen Bildern geschilderte Bau des Narewtales bildet die ge-
eignetste Grundlage zur Anlage von Festungen. Der absichtlich unregulierte FluB mit 
seinen breiten, regelmaBig jedes Jahr einer Uberflutung ausgesetzten, vermoorten und 
daher unpassierbaren Niederungen am Fufi der Hohenstufe, mit der die Płońsker Platte 
gegen das Narewtal abbricht, bildet sozusagen ein von der Natur geschaffenes Glacis, 
das geradezu von selbst zum fortifikatorischen Ausbau der Narew-Bobr-Linie drangt. 
Weitaus der bedeutsamste Punkt dieser von sieben militarischen Stiitzpunkten (durch-
weg Briickenkopfen) gesicherten Linie ist der Zusammenfiufi von Narew und Weichsel 
bei Modlin (russ. Nowo-Georgiewsk). Schon Napoleon erkannte auf seinem Yormarsch 
gegen RuBland die Bedeutung dieser Stelle. Die Festung entstand im Winter 1806/07 
und entwickelte sich dann spater, namentlich nach dem polnischen Aufstand im Jahre 1831, 
in russischen Handen zu einer Festung 1. Ranges. Sie sperrt die Eisenbahnlinie 
Warschau—Konigsberg sowie den HauptfluB Polens, das Weichseltal nebst seinen Zu-
fliissen und den Uferstrafien. Die morphologische Situation ist ahnlich wie bei Różan. 
Die Zitadelle, dereń lange, eintonige, aber wuchtig-imposante Kasernenfront die bei-
folgende Aufnahme zeigt, liegt an der rund 30 m hohen Randstufe, mit der die Płońsker 
Platte-hier gegen die Narew- und Weichselniederung abfallt, der Briickenkopf dagegen auf 
dem Aachen linken Ufer der Weichsel. Wahrend jedoch Różan ahnlich wie auch Pułtusk 
nur gegen die Hochflache durch kleine Feldbefestigungen gedeckt ist, und der Riicken-
schutz durch die Talungsniederungen des Narew gegeben ist, wird Modlin auf allen 
Seiten durch einen Kranz von starlcen modernen Forts umgeben, die nicht nur auf der 
Hochflache, sondern auch in der Niederung liegen, um so die Festung auch gegen einen 
Angriff von Suden ther zu schiitzen. Eine weitere Bedeutung gewinnt Modlin ais nord-
westlicher Eckpunkt des polnischen Festungsnetzes Modlin—Warschau—Dęblin—Brest-
Litowsk. Trotzdem muBte sich Modlin am 20. August 1915 dem Belagerungsheer unter 
General v. Beseler ergeben. 



Wunderlich, Bilderatlas von Polen. 



1 2 
< -ii Wunderlich, Bilderatlas von Polen. 

Abb. 7 und 8. 

Marktplatz in Ostrołęka 

und 

Panorama von Nasielsk. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. J 29, Ostrołęka u. G 81, Płońsk). 

Die obere Abbildung bringt zunachst noch eine Aufnahme ans der Siedlungs-

zone, die sich langs der Narew-Bobr-Linie hinzieht. Ostrołęka liegt am Siidufer des 

Narew, am Steilabfall der Ostrower Platte gegen das Narewtal, der allerdings wenig 

hervortritt, da er durch Diinen vielfach vollig verdeckt ist. Der befestigte Briicken-

kopf auf der Nordseite des Narew deckt die in der Bichtung auf Ostpreufien (Ortels-

burg—Allenstein) gehende StraBe. Die Stadt ist beim Abzug der Russen vollkommen 

niedergebrannt worden, weil sie die fiir die Verschonung geforderte Summe nicht zahlen 

konnte; sie bietet heute mit den Ruinen ihrer Hauser, von denen oft nur noch die 

Kamine erhalten sind, ein aufierordentlich trauriges Bild. Ostrołęka hatte vor dem 

Kriege etwa 11000 Einwolmer (zum Vergleich: Łomża 27000, Pułtusk 15000). 

Abgesehen von der Stadtereihe, die sich langs der Narew-Bobr-Linie und in 

ihrer Fortsetzung langs des unteren Weichseltales fast durchweg aus ehemaligen 

Briicken- oder Furtorten zusammensetzt, ist das Innere der Płońsker Platte verhalt-

nismiifiig arm an stadtischen Siedlungen. Die vorhandenen Stadte — samtlich Klein-

stadte — verdanken ihre Griindung zumeist ihrer giinstigen Verkehrslage. Die Haupt-

verkehrswege streben von der unteren Weichsel bezw. von dem Narew iiber die 

gewissermaBen festen Schwellen gleichenden Hiżgellander von Mława und Kolno hin-

weg nach West- und Ostpreufien. Daher liegen die meisten Stadte der Płońsker Platte 

vor allem Mława und Kolno selbst, ferner der wichtige Strafienknotenpunkt Przasnysz, 

teils im Innern, teils an den Randern dieser beiden Hiigellander, wahrend das dazwischen 

liegende ausgedehnte groBe Sandergebiet zwischen Pisa und Orzyc. das stark verkehrs-

hindernd wirkt, vollstandig arm an stadtischen Siedlungen ist. 

Das aufiere Bild dieser nordpolnischen Kleinstadte ist fast tiberall das gleiche. 

Abb. 8 zeigt in sehr typischer Weise das nord- und ostdeutsche Kolonialstadt-Schema, 

nach dessen Muster die meisten polnischen Stadte angelegt sind, dereń Griindung 

vorwiegend zur Zeit der deutschen Kolonisation wahrend des 13. und 14. Jahr-

hunderts erfolgte. In der Mitte des Ortes liegt der rechteckige Markt, poln. „rynek" 

(Ring), das Zentrum der ganzen Anlage; ein groBes freigelassenes Rechteck inmitten 

der Siedlung, das vor allem den Zweck hat, geniigend Raum fiir den Marktyerkehr 

zu bieten. Gewohnlich ist der Markt nicht leer, sondern tragt entweder bewegliche 

oder festgebaute Verkaufsstande, z. B. Fleischliiden u. a. Das Rathaus gehort nicht 

zu den eigentlichen Marktgebauden, da ein solches in alteren Zeiten nicht notig war; 

auch die Hauptkirche findet sich selten auf dem Marktplatz; sie ist vielfach mit dem 

Friedhof verbunden und liegt meist ganz auBerhalb des Marktes, wie auch in dem 

vorliegenden Fali. Der iibrige Teil der Stadt gruppiert sich in ziemlich regelmaBiger 

Anlage um das Marktzentrum. Von ihm gehen die StraBen aus und kreuzen sich unter-

einander rechtwinklig, sodaB regelmiifiige schaclibrettartige Hiiuservierecke entstehen. — 

Die Stadtsilhouette beherrscht fast in allen Fallen die Kirche, die gewohnlich 

1—2 liohe Tiirme aufweist; um die Kirche, gleichsam unter ihrem Schutz, liegen die 

Hauser. Dabei ist der Kontrast zwischen dem Elend der Wohnhauser und den oft 

prunkvollen Kirchenbauten vielfach recht auffiillig. — 

Nasielsk selbst mit rund 6000 Einwohnern (darunter 2/3 Juden) liegt an der 

wichtigen Bahnlinie Warschau—Modlin—Mława (Dtseh. Eylau). 
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Abb. 9 und 10. 

Nasielsk. 

Strafie und Judischer Laden auf dem Markt. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. G 31, Płońsk). 

Nasielsk ist auch sonst iiberaus typisch fiir den Durchschnitt der polnischen 

Kleinstadte. 

Bemerkenswert ist auf dem oberen Bild die Bauweise der Hauser, die in fast 

allen Kleinstadten wiederkelirt. Es sind niedrige, selten iiber 1 Stock hohe, einformige, 

haBliche Hauser aus Ziegeln, ohne allen Schmuck, oft sogar ohne Yerputz; charakte-

ristisch und immer wiederkehrend sind die gufleisernen kleinen Balkons, die liauflg un-

vollendet geblieben sind, offenbar weil dem Erbauer des Hauses das Geld ausging. 

Traurig ragen dann die beiden Eisenstiitzen in die Luft. 

Das ErdgeschoB der Hauser ist meist von kleinen, dunklen, schmutzigen jiidischen 

Liiden eingenommen; sie zeigen in Riicksicht auf die zahlreichen Analphabeten, die 

Polen aufweist (im osterreichischen Yerwaltungsgebiet allein fast 57 o/o der Gesamt-

bevolkerung, in ganz Kongrefl-Polen ca. 61 o/o!), meist statt der Aufschriften Schilder, 

auf denen unbeholfen alles aufgemalt ist, was es im Innern des Ladens zu kaufen gibt. 

In hygienischer Beziehung spotten die Hauser selbst in Gouyernementsstadten 

vielfach aller Kritik. Enge, niedrige Wohnungen, dunkle, beschmutzte Treppen, enge 

Hofraume, die ais Ablagerung fiir allen moglichen Unrat und Abfalle dienen, sind sehr 

hauflg. Kein Wunder, daB Fiecktyphus und andere Krankheiten hier kaum aus-

zurotten sind. — 

Das untere Bild zeigt zugleich sehr gute Typen der jiidischen, meist sehr kinder-

reichen Bevolkerung. Es sind im Durchschnitt kleine, untersetzte Gestalten. Die 

Miinner tragen, abgesehen von den assimilierten, modern gekleideten Juden, in der 

Mehrzahl die friiher in den mittelalterlichen Ghettos vorgeschriebene Kleidung, die 

heute ein Kennzeichen der orthodoxen Juden geworden ist: schwarze niedrige Miitze, 

langen geschlossenen dunklen Kock, der bis iiber die Knie reicht, und Schaftstiefel. 

Ein gewisser Ernst kennzeichnet fast durchweg diese bleichen Gesichter, denen der fiir 

altere Manner durch das religiose Gesetz vorgeschriebene, meist dunkle oder rotliche 

Vollbart haufig etwas Patriarchalisch-Wurdevolles gibt. Die Frauen tragen sich dagegen 

liaufig ganz modern, so daB man gelegentlich die kontrastreichsten Paare auf der 

StraBe sehen kann. — 

Alles in allem bieten die Bilder dieser Kleinstadt wenig Yerlockendes. Yon der 

eigentlichen polnischen Bevolkerung wohnt nur ein geringer Bruchteil der In-

telligenz in den kleinen Stadten, der groBere Teil lebt auf dem Lande auf seinen 

Giitem. Insgesamt wohnen rund 31,5o/o der Gesamtbeyolkerung in Stadten und Flecken, 

68,50/o auf dem Lande. 
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Abb. 11. 

90jahriger Kurpe aus Lipniki, Kreis Kolno, vor seiner 

provisorischen Hiitte. 

(vgl. Kartę des Dtsch. Reiches, Bi. 201, Frledriclishof-Mys/.yniec). 

Die eben geschilderten Yerhaltnisse von Nasielsk, dessen Bevolkerung zu mehr 

ais der Halfte aus Juden besteht, ist fiir samtliche Kleinstadte Nordpolens, ja iiberhaupt 

des ganzen Landes typisch. 880/0 ( = fast 15o/o der Gesamtbevolkerung) der fast zwei 

Millionen in Polen lebenden Juden wohnen in den (113) Klein- undMittelstadten, von denen 

die ineisten ein Drittel bis zur Halfte jiidische Beviilkerung aufweisen, nicht wenige (73) 

sogar eine absolute jiidische Majoritat. Die Juden leben bier (vgl. Abb. 7) hauptsiich-

lich vom Kleinhandel, zum Teile auch von Hausindustrie und vom Handwerk. Der 

jiidische Handwerker ist in Polen kein seltenes Bild, obwohl sein Streben fast immer 

dahin geht, die Leitung des Geschiiftes in seine Hande zu bekommen und andere die 

scliwere, korperliche Arbeit fiir sich tun zu lassen. — Der Mittelpunkt des jiidischen 

Lebens in den Kleinstadten ist die Synagogę, die in fast keiner polnischen Stadt fehlt, 

und unter denen es manclie interessante Baulichkeiten gibt. — Der Best der Juden wohnt 

in Dorfern mit Hausindustrie; nur ausnahmsweise treiben die Juden auch Ackerbau. 

Die eigentliche bauerliche Bevdlkerung Nordpolens stellen die Mazuren. Ab-

gesehen von Suwałki, wo Litauer und WeiBrussen wohnen, besitzen Nord- und Mittel-

polen eine gemeinsame, einheitliche Beviilkerung, eben die Mazuren, die iiberhaupt den 

Kern des polnischen Yolkes ausmachen. Sie bewohnen (vgl. Kartę VI) das ganze pol-

nische Flachland beiderseits der mittleren und unteren Weichsel von der Pilica im 

Suden bis zur preuBischen Grenze im Norden. 

Nur das eigenartige Sander- und grofiartige Diinengebiet, das sieli von den End-

moranen des baltischen Hohenriickens in der Gegend von Ortelsburg her zwischen Pisa 

und Orzyc nach Suden zum Narew hin abdacht, besitzt eine durchaus eigene Be-

volkerung, die Kurpen, die sich in Dialekt, Tracht, Hausbau und Gebrauchen bedeutend 

von den ubrigen polnischen Volksgruppen unterscheiden. Urspriinglicli haben sie wahr-

scheinlich das ganze Waldland im FluBgebiet des Narew bewohnt; heute sind sie auf 

das genannte Sandergebiet, wo sie sozusagen eine Zuflucht gefunden haben, beschrankt; 

ein kleines Kurpengebiet befindet sich nur noch am unteren Bug; vereinzelt leben 

Kurpen auch noch in der Gegend von Łomża. 

Die Kurpen wie alle Polen im allgemeinen kleine Gestalten und vorwiegend 

blond, stehen heute den Mazuren am niichsten, haben aber zweifellos viel fremdes Blut 

in sich aufgenommen. Vermutlich sind sie aus der Mischung von Mazuren mit Litauern 

und anderen benachbarten Stammen entstanden. Ihren Namen sollen die Kurpen von 

den aiis Lindenbast geflochtenen Sandalen erhalten haben. 

I 
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Abb. 12 und 13. 

Cieloszka, Kreis Kolno, Kurpenhaus 

und 

Wiederaufbau zerstórter Hauser. 

(vgl. Kartę des Dtscli. Beiches, BI. 201, Friedrichshof-Myszyniec). 

Die Lebenshedingungen des ausgedehnten, sandigen, wenig fruchtbaren, meist von 

Wald bedeckten Sandergebietcs haben die Kultur der Kurpen recht einheitlich gestaltet. 

Charakteristisch ist die verschiedenartige Yerwendung des Holzes beim Hausbau und 

der Herstellung zahlreicher Geratschaften des Hausgebrauehes. Das Haus liegt mit der 

Giebel- also der Schmalseite zur Strafie. Ais Baumaterial wird fast ausschliefilich Holz 

verwendet, nur das Fundament besteht aus Findlingen. Neben der Hauskonstruktion, 

die die obere Abbildung zeigt, sind vor allem die eigentlichen Blockhauser charakte-

ristisch (vgl. Abb. 35). Das Dach ist bei den Kurpenhausern fast ausschliefilich glatt 

mit Stroh bedeckt und in der Regel zweiteilig. Das der Strafie und dem Beschauer 

zugekehrte Giebelfeld ist besonders kunstvoll gehalten und vielfach durch eine parkett^ 

ahnliche Tafelung geziert, auf der sich haufig auch noch allerhand Darstellungen flnden. 

Der Giebelschmuck in Gestalt von Kreuzen, wie im vorliegenden Bild, oder von Mond-

sicheln, Pferdekopfen u. a. findet sich sehr oft. Im ganzen macht das Kurpenhaus einen 

sauberen, schmucken Eindruck. — 

Ursprunglich Jager, Holzfaller und Flofier haben sich die Kurpen mit der Rodung 

des Waldes mehr dem Ackerbau zugewandt, obwohl Jagerei und Fischerei noch heute 

beliebte Beschaftigungen sind. Die ursprunglich im Rodungsgebiet einzeln gelegenen 

Hofe sind daher mit foitschreitender Rodung und zunehmendem Ackerbau zu iiberaus 

charakteristischen Strafiendorfern zusammengelegt, was um so bemerkenswerter ist, ais 

sonst in Nordpolen, namentlich in Suwałki, bei den vorherrschend wellig-kuppigen 

Landschaftsformen der zahlreichen Endmoranengebiete die eigentlichen Strafiendorfer 

vielfach zuriicktreten. — 

Alles in allem ist das Kurpengebiet infolge seiner einheitlichen physio- und 

anthropogeographischen Yerhaltnisse eine der geschlossensten Landschaften Nordpolens. 

Ihm zur Seite treten die beiden vorwiegend aus wellig-kuppigen Moranenlandschaften 

aufgebauten Hiigellander von Mława und Kolno; den vierten und letzten Abschnitt der 

Płońsker Platte nimmt das im allgemeinen ebenere Gebiet zwischen dem Wkratal und 

der unteren Weichsel ein. — 

Durch den Krieg hat Nordpolen, abgesehen von einzelnen Zonen, wo sich langere 

Zeit hindurch die Kampfe abspielten, nicht allzuviel gelitten. Die Hauptzerstorungen 

flnden sich naturgemiifi langs der Narewlinie und ihrer Festnngen, auch das Mławaer 

Hiigelland zeigt grSfiere Verwiistungen. Durch die deutsche Verwaltung ist indessen 

uberałl schon der Wiederaufbau durch weitgehendste Unterstiitzung der notleidenden 

Bevi)lkerung durchgefiihrt oder zum mindesten in die Wege geleitet worden. 
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Abb. 14 und 15. 

Miindung des Augustowski-Kanals bei Niemnowo. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. N 26, Sopoćkinie und M 26, Augustów). 

Die Miindung des bereits in den Jahren 1825—37 erbauten 20 m breiten 

Augustowski-Kanals, der das Weichselsystem mit dem Niemen verbindet, liegt etwa 

30 km unterhalb von Grodno. Die Anlage des Kanals erinnert in den grofien Ziigen 

an die Fiihrung des alten Pinowkanals, der ebenfalls durch ein Sandergebiet im Yor-

land baltischer Endmoranen verlauft. Der Augustowski-Kanal passiert die Aachen, 

sanft nach dem Niemen zu abgedachten, von ungeheuren weiten siedlungsfeindlichen 

Waldern bedeckten Sandergebiete im Vorlande der nordpolnisch-baltischen Endmoranen 

nordwestlich und nordlich von Augustów. Ilier liegt die Wasserscheide zwischen 

Niemen (bezw. seinem NebenAuB Czarna Hańcza) und der Netta-Biebrza-Weichsel wenig 

ostlich von Augustów in etwa 130 m Hóhe. Da das Gefall von der kiinstlich durch-

stochenen Wasserscheide zum Niemen rund 40 m, nach der Weichsel zu 15 m betragt, 

war die Anlage einer Reihe von Schleusen erforderlich. Die eigentliche Bedeutung des 

Kanals liegt vor allem in seiner Benutzung ais Abfuhrweg fiir Holzflfis.se, wie sie die 

untere Abbildung zeigt. Fiir grofiere Schiffe, wie sie z. B. auf der Weichsel iiblich 

sind (40 m Lange bei etwa 1 m Tiefgang) ist der Kanał infolge des ungiinstigen 

Wasserstandes zumeist nicht befahrbar. 

Der Augustowski-Kanal ist bisher der einzige Kanał im Bereich des eigentlichen 

Kongrefi-Polen — obwohl die polnische Niederung mit ihrem Netze sich rechtwinklig 

kreuzender breiter Taler iiber ein groBartiges ausgebautes WasserstraBensystem ver-

fiigen konnte. Ais Verbindungen des Weichselsystems mit den benachbarten FluB-

systemen sind noch der Bug-Dniepr-Kanal und der Bromberger Kanał, der das Weichsel-

mit dem Odersystem verbindet, zu erwiihnen. 
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Abb. 16. 

Panorama von Płock. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. E 81, Płock). 

Die folgenden Tafeln bringen nunmehr Bilder aus dem unteren Weichseltal, der 

Hauptverkehrsader des Landes, die zugleich die Grenze zwischen Nord- und Mittel-

polen bildet. 

Abb. 16 zeigt zunachst den allgemeinen Charakter des Stromes, dessen Unter-

lauf mit ausgesprochenem Niederungscharakter bei Modlin beginnt. Die Weichsel 

(poln. Wisła) ist hier stellenweise 1 km breit. Zur Biszeit war das Tal lange Zeit 

vom Bise gesperrt ; unter seinem EinfiuB bildeten sich 2 groBere Stauseen; daher ist 

das untere Weichseltal zweimal stauseeartig weit, dazwischen aufierordentlich schmal: 

die Engen von Płock und Bobrowniki trennen die beiden Becken von Warschau— 

Wyszogród und von Włocławek, wo das Tal lokal fast 21 km breit wird. 

Bei Płock kommen die beiden das untere Weichseltal begrenzenden Platten, die 

Plońsker und die Kutnoer Platte einander bis auf wenige Kilometer nahe. Dies 

macht die Griindung von Płock, einer der altesten polnischen Stadte, ais Briicken-

ort verstandlich. Seit langem aber liegt die groBere Bedeutung von Płock, das vor 

dem Kriege 30000 Einwohner hatte (darunter [/8 Juden), in seiner Lage ais Strom-

stadt: der Weichsel dankt Płock heute einen grofien Teil seines Yerkehrs. Das zeigt 

am besten die Tatsache, daB keine grofien DurchgangsstraBen die Stadt kreuzen und 

auch keine Eisenbahn nach Płock fuhrt. Die Stadt baut sich an der hier besonders 

steilen Randstufe der Płońsker Platte malerisch um die Kathedrale auf und beherrscht 

von dem hohen Ufer aus, wie das Panorama zeigt, den gewaltigen Strom vollig. — Im 

iibrigen nimmt Płock unter den polnischen Kleinstadten insofern eine besondere Rolle 

ein, ais die ruhige, schon gelegene Stadt, die zugleich Gouvernementshauptstadt ist, 

vielfach von pensionierten Beamten und Offizieren ais Wohnort gewalilt wurde und 

daher iiber kleine saubere, vielfach villenartige Hauser und schone Anlagen verfiigt 

— eine jedem fremden Besucher auffallende Ausnahme unter den polnischen Klein-

stadten. In seiner ganzen Physiognomie erinnert Płock an ahnliche kleine deutsche 

Beamtenstadte. — 

Neben Płock ist Włocławek die bedeutendste Stadt an der unteren Weichsel. 

Der Ort (vor dem Kriege 33000 Einwohner) liegt auf einer Weichselterrasse, etwa 

15—20 m iiber dem Strom, und triigt im Gegensatz zu dem etwas stillen Płock den 

Charakter einer lebhafteren Handels- und Industriestadt. Die Schornsteine einiger 

Maschinen- und Papierfabriken machen sich im Stadtbild neben der hochragenden 

Kirche- bemerkbar. 
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Abb. 17. 

Blick von Płock weichselabwarts. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. E 31, Płock). 

Die beiden folgenden Aufnahmen sollen zunachst das allgemeine Bild des 

Stromes ergiinzen. Abb. 17 vervollstandigt das eben gezeigte Panorama von Płock. 

Es zeigt den bereits erwahnten steilen Abfall der Płońsker Platte gegen den Strom, 

der hier z. T. stark gegen das Nordufer andrangt. Deutlicli treten auf dem Bilde die 

jungen Prallhange, wo der Strom standig am Ufer nagt und es unterspiilt, durch die 

helleuchtende EntbloBung der Erdschichten hervor; hier bietet sich zahlreichen Ufer-

scliwalben giinstige Nistgelegenheit. Sonst ist die Stufe trotz ihrer Steilheit allenthalben 

bewachsen. Die Hochflache dariiber ist verhaltnismaBig eben, und wie die Aufnahme 

zeigt, zumeist infolge des fruchtbaren Grundmoranenbodens von Feldern eingenommen; 

die Hochflachen-Umgebung von Płock gehort daher mit zu den fruchtbarsten und 

waldarmsten Gebieten Nordpolens. — Mitten in dem breiten, aber bis auf die schmale 

Fahrrinne auBerordentlich Aachen Strom leuchten die jiingsten Sandbanke in ihrer 

Kahiheit weithin auf, dahinter wird eine altere sichtbar, die schon bewachsen ist; 

beide fallen durch ihre langgestreckte, vielfach keilformige Gestalt auf. Die Sand-

banke und Inseln zeigen reiches Vogelleben; hier briiten hiiufig FluB- und Zwerg-

seeschwalben, auch FluBregenpfeifer. — Im Vordergrund einige Hauser der schmalen, 

kleinen Unterstadt von Płock, die um die Anlege- und Ausladeplatze erwachsen ist 

und namentlich den Schiffern und Fischern Quartier bietet. 

Abb. 18. 

Blick von der Kirche von Karolewo auf die Weichsel. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. E 31, Płock). 

Die Abbildung zeigt das zweite Landschaftsmotiv, das sich langs des unteren 

Weichseltales findet. Wo namlich nicht, wie bei Płock, die von den fruchtbaren 

Grundmoranenboden bedeckten Hochflachen direkt an das Tal herantreten, scliieben 

sich, wie in der nebenstehenden Aufnahme, zwischen Hochflache und der eigentlichen 

Talniederung sandige, waldbestandene und vielfach diinenbedeckte Terrassenflachen 

von wechselnder Hohe iiber dem FluB ein. Namentlich ist dies der Fali am Siidufer 

des ehemaligen Włocławeker Stausees. in welchem das durch das Eis gestaute Wasser 

plotzlich und ruckartig gefallen sein muB. Eine solche Terrasse nimmt den ganzen 

Yordergrund unseres Bildes ein; sie tragt ebenfalls Diinen, denn wir blicken in der 

Mitte des Bildes gerade auf den charakteristischen, nach Osten gekehrten, kiefern-

bewachsenen Steilabfall einer dieser Diinen, die offenbar zu Zeiten gebildet wurden, 

ais die Staubecken eben leergelaufen waren und der Sand am Boden derselben noch 

ohne Schutz der Yegetation war. Heute hat der FluB — der, wie man auch aus der Lage 

der Sandbank sehen kann, mit dem Stromstricli stark an das Siidufer andrangt — das ehe-

mals vorhandene niirdlicheEnde des Diinenwalls abgetragen. Obwohl der Boden dieser Ter-

rassen meist sandig-steril ist, und diese daher yorwiegend von einformigen Kiefernwaldern 

eingenommen werden, sind sie doch fiir die Siedlungsverhaltnisse des unteren Weichseltales 

von groBer Bedeutung. Sie bieten, wie auch die Aufnahme im Mittelgrund rechts erkennen 

laBt, an ihren Randem gegen den FluB zahlreichen Fischerdorfern Platz, dereń Bevol-

kerung dem Fang des Weichsellaclises, des Stors usw. vielfach in Raubfischerei obliegt. 

Erwahnenswert ist der starkę deutsche Einschlag in der Bevolkerung dieser Dorfer. 
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Abb. 19. 

Uferprofil an der unteren Weichsel bei Dobrzyń. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. D 31, Włocławek und E 31, Płock). 

Das abgebildete Profil, das bei Dobrzyń etwa 30 km unterhalb von Płock am 
nordlichen Talrand der Weichsel entblofit ist, ist insofern interessant, ais es einen — im 
nord- und mittelpolnischen Flachland aufierst seltenen — Einblick in den Aufbau der 
vorquartaren, d. h. vor der Yereisung des Landes vorhandenen Erdschichten gestattet. 
Wir sehen sandige, braunkohlcnfuhrende Tone auf der rechten Seite des Bildes in 
horizontaler Wechsellagerung, in der Mitte der Aufnahme aber sattelfórmig aufgebogen. 
Die Ursache dieser ziemlich betrachtlichen Schichtenstorungen war das Eis, das bei 
seinem Vordringen die aufierst nachgiebigen Schichten, die offenbar langs des unteren 
Weichseltales eine alte Erhebung gebildet haben miissen, vielfach aufgepreBt hat. Die 
Schichten sind tertiaren Alters; es handelt sich um obermiozane SiiBwasserbildungen; 
die Tone sind unter dem Namen Posener Tone oder Flammentone auch in Deutschland 
bckannt. Es sind Ablagerungen grofierer, allmiihlich verschwundener Sumpfe und Moore, 
die einst, lange vor der Eiszeit, in Nordpolen vorhanden gewesen sein miissen. Die 
starkę Beteiligung sandigen Materials, die geringe Dicke der Braunkohlenfloze und die 
starken Storungen der Schichten haben den Abbau dieser Lager, der in friiherer Zeit 
versucht wurde, bald unrentabel erscheinen lassen. — Fur die Gestaltung des Ufer-
profils sind die in den Tertiarschichten enthaltenen Tonbanke nicht ohne Bedeutung. 
Einmal bilden sie vielfach Quellhorizonte, dic langs der ganzen unteren Weichsel auf-
treten, vor allein aber sind sie die Ursache zahlreicher, oft recht betrachtlicher Ufer-
abrutsche, wie man sie von Bielany unterhalb Warschau an bis weit iiber Dobrzyń 
hinaus beobachten kann. 

Abb. 20. 

Uferprofil an der unteren Weichsel bei Zakroczym unterhalb Modlin. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. G 32, Nowo-Georgiensk). 

Die Aufnahme zeigt eine jungę Prallstelle der Weichsel unterhalb Modlin, wo 
der Strom im allgemeinen starker an den Steilabfall der Płońsker Platte ais an das 
Siidufer andrangt. Im Gegensatz zur vorigen Aufnahme besteht hier die ganze Steil-
wand ausschliefilich aus diluvialen Massen, in der Hauptsache Grundmorane. Bisweilen 
treten am Weichselufer auch Sand und geschichteter Ton auf. doch zeigt unser Bild 
nur die steilen, vielfach sogar iiberhangenden Wandę aus Grundmorane, die nur wenig 
von kleinen Hangetalchen mit wilden Strauchern und Buschen gegliedert sind. Schein-
bar ruhig liegt der Flufi da, und doch nagt er unaufhorlich am Fufi der Steilwand, 
bemiiht, sie zu unterspulen und Materiał fortzuschaffen. Den Erfolg seiner Tatigkeit, 
die namentlich bei Hochwasser sehr gesteigert ist, sehen wir in den grofien Blocken 
im Yordergrund; es sind abgestiirzte Partien iiberhangend gewordener Grundmorane, 
die selbst die Vegetation, die die Oberkante der Steilwand ziihe umwuchert, nicht zu 
halten vermag. Die Wurzeln reifien und die Straucher stiirzen mit in die Tiefe. Eine 
einzige.IIochflut, und die Blocke werden in kleinste Teile aufgelost nnd verschwinden, 
der Sand geht in den Strom hinaus, die kleinen und grofien Erratika, die wir zahlreich 
in den Grundmoranen eingeschlossen finden, bilden einen steinigen Strand, wie ilin der 
Vordergrund zeigt. Im ganzen erinnert das Bild an manche Strecken der deutschen 
Ostseekiiste. — Im Mittelgrund ein kleiner Dampfer der Kais. Deutschen Weichsel-
fiottille, die sich in den Tagen der Weichselkampfe und spater um die Sicherung und 
den Ausbau der Weichsel ais Wasserstrafie, soweit es im Kriege moglich war, die 
grijfiten Yerdienste erworben hat. 
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Abb. 21. 

Nórdliches Weichselufer bei Mochty unterhalb Modlin. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. CJ 32, Sowo-(ieorgiensk). 

Die Uferstelle liegt in der Nahe der vorigen, ist aber aus groBerer Entfernung auf-

genommen. Die fast ebeneHochflache bricht, wiederum dicht bewachsen, mit steilen Wanden 

gegen den Strom ab. Nur hier und da erfahrt die Steilwand eine Gliederung durch eines der 

kleinen, fiir gewohnlich trockenen, von iippig wucherndem Gestrauch erfiillten Talchen, die 

meist stufenformig iiber dem Haupttal miinden (sogen. Hiingetalchen). Das Uferprofil 

aber ist ein anderes; nur der untere Teil besteht wie in dem vorigen Palle aus ungeschich-

teter Grundmorane, dereń charakteristische Abbriiche mehrfach sichtbar sind. Uber der 

Morane aber liegen hier feine horizontal geschichtete und gebanderte blafi-braunrot 

gefiirbte Tone, die Absiitze langsam flieBender, gestauter Eisschmelzwasser. Sie erhohen 

durch den Farbenkontrast zu den braungelben Grundmoranenwiinden und die saftige, 

griine Yegetation daruber wirkungsvoll den malerischen Eindruck der Landschaft. Am 

FuB der Steilwand sind die gerade an dieser Stelle auBerordentlich deutlich aus-

gesprochenen terrassenformig iibereinander liegenden Wasserstandsmarken beachtenswert 

die sich z. T. bis iiber 3 m iiber den FIuB erheben. Erst iiber ihnen kiinnen sich Schutt-

halden bilden, so daB im ganzen ein sehr charakteristisches (juerprofil der Wandę entsteht. — 

Erwahnt sei noch, daB an mehreren Steilen zwei durch geschichtete Bildungen 

getrennte Grundmoranen beobachtet sind; man hat daher auf eine zweimalige Ver-

eisung des nord- und mittelpolnischen Flachlandes geschlossen. 

Abb. 22. 

Weichselterrasse am Nordufer der Weichsel bei Biskupice. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. E 31, Płock). 

Die Situation ist iihnlich wie bei Karolewo (Abb. 18), diesmal aber am gegen-

iiberliegenden (Nord-)Ufer der Weichsel. Im Hintergrund rechts ist hier noch ein 

Stiickchen der Hochflache sichtbar; den ganzen Mittelgrund aber nimmt eine etwa 

5—8 m iiber dem Strom gelegene Terrasse ein, die mit einer entsprechend liohen Stufe 

gegen den Stiom abbricht. Es ist der Rest eines holier gelegenen alteren, wahrschein-

lich diluyialen Talbodens der Weichsel, in den sich der Strom spater eingesclmitten 

hat. Gerade dieses 5—8 m Niveau tritt an der unteren Weichsel sehr haufig auf; 

Reste dieses Talbodens finden sich gelegentlich sogar mitten im Strom, wo diese von 

Weiden, Pappeln, seltener von Kiefern und Birken bestandenen hohereri Inseln zum 

Unterschied von den rezenten fiachen, hochstens Va—1 m aufragenden Sandbanken 

„Kempen" genannt werden. Der Boden der Terrasse ist, wie die Abbildung zeigt, 

sandig und wenig fruchtbar; so erklart sich die Ausbildung der geschlossenen Kiefern-

heide;_ einzelnes Wacholdergestriipp reicht bis an den Terrassenrand im Yordergrund. 

Am Abfall sind wiederum die Marken der verschiedenen wechselnden Wasserstande zu 

sehen, dereń Hohe durch die nebenstehende menschliche Figur recht gut sichtbar wird. 

Das Materiał dieser kleinen Flutterrassen besteht teils aus anstehendem, teils aus orts-

fremdem, vom FluBe herbeigeschafftem Materiał. Die Anwesenheit der vielen kleinen 

und groBen Steine erklart sich aus dem ziemlichen Steinreichtum der in den friiheren 

Bildern gezeigten Grundmoranen. 
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Abb. 23 und 24. 

Wyszogród an der Weichsel mit der neuen Brucke 

und 

Weichselufer mit Anlegestellen. 

(vgl. Kartę des westl. RuBl., BI. F 32, Wyszogród). 

Wahrend die bisherigen Aufnahmen von der unteren Weichsel vor allem die 
Natur des Stromes und seines Tales zeigten, sollen in den beiden folgenden Aufnahmen 
die anthropogeographischen Yerhaltnisse des Gebietes noch etwas naher erlautert werden. 

AuBer Płock und Włocławek, den beiden bedeutendsten Orten an der unteren 
Weichsel, gibt es unterhalb Modlin keine einzige groBere Stadt am Strom. Zakroczym, 
Czerwińsk, das hier abgebildete Wyszogród, Dobrzyń und Nieszawa sind samtlich 
kleine unbedeutende Orte. Wyszogród z. B. hatte vor dem Kriege rund 4000 Ein-
wohner, darunter 3000 Juden. Neben dieser Reihe eigentlicher Stromstadte, die fast 
samtlich am hohen rechten Ufer der Weichsel liegen, findet sich noch eine zweite 
Zone von Stadten, die auch noch zum Talgebiet zu rechnen sind; sie liegen aber 
nicht am Flusse selbst, sondern unmittelbar am oder dicht beim Talrand; hierher sind 
Gombin, Gostynin und auch einzelne kleine, z. B. Iłów und Kowal zu rechnen. Sie 
sind offenbar fast alle ihrer Yerkehrslage wegen gegriindet. Die meisten dieser 
Weichselstadte sind sehr alt. Wyszogród wird schon im 13. Jahrhundert erwahnt, 
ebenso Płock; Włocławek findet sich schon im 12. und Czerwińsk sogar schon im 
10. Jahrhundert genannt. Die auBere Physiognomie fast aller dieser kleinen Orte ist 
das libliche haBlich-schmutzige Gepriige der polnischen Kleinstadte. Wyszogród liegt 
ahnlich wie Płock direkt an dem hier allerdings starker zertalten Steilrand der Płońsker 
Hochflache gegen den Strom, aber es fehlt die ragende Kirche, die bei dem Panorama 
von Płock das gegebene Zentrum des ganzen Bildes ist; kalii und niedrig liegen hier 
die Hauschen am Talrand. Wyszogród war im Mittelalter ein bedeutenderer Ort; 
spater aber hat Warschau allmahlich den gesamten Handel und Yerkehr an sich 
gezogen. 

Im Vordergrund die von den Deutschen neu erbaute Brucke von iiber 1 km 
Lange; von Wyszogród aus fiihrt eine wichtige Strafie ins Bzuratal und nach Warschau. — 

Das untere Bild gibt mit dem oberen zusammen eine Vorstellung von dem 
geringen Schiffsverkehr, der auf der Weichsel herrscht. Die eingangs gezeigten Bilder 
des Stromes, wie seines Nebenflusses, des Narew, haben bereits den auBerordentlich 
schlechten Zustand der unregulierten Wasserstrafien gezeigt, die infolge ganzlicher 
Yernachlassigung im Laufe der Zeit mehr und mehr versandet sind. So ist es 
erklarlich, daB die Weichsel, dieser gewaltige Strom, selbst in seinem Unterlauf der 
Schiffahrt kaum nutzbar ist. Schmal und wenig tief ist die Fahrrinne; sie windet 
sich mit dem maandrierenden Stromstrich standig von einem Ufer zum andern und 
stellt so an die Aufmerksamkeit der Schiffer dauernd hohe Anforderungen. Ab-
gesehen von der ausgedehnten Holzfloflerei (vgl. Abb. 14 und 15) werden fast nur landwirt-
schaftliche Produkte zu Wasser verfrachtet. Bei Orten, die direkte Eisenbahnver-
bindungen liatten, lohnte sich der Wasserweg nicht, weil die Fracht infolge der langen 
Fahrt verlialtnismaBig sehr hoch war. So erklaren sich die hier abgebildeten primi-
tiven Anlegestellen in Wyszogród, die aber auch in Płock und Włocławek nicht sehr 
viel besser sind. Es fehlt an gemauerten Kais, an geeigneten mechanischen Lade-
vorrichtungen und selbst an Schuppen zum Unterbringen der Waren. — Die in 
Benutzung befindlichen Kahne hatten im Durchschnitt 40—50 m Lange und 10 m 
Breite; manchmal sperrt ein einziger solcher Kalin die ganze Breite der Fahrrinne! 
Die Kiihne sind meist aus Holz, z. T. auch aus Eisen. Daneben verkehren auch 
Segelschiffe, die Berlinken, mit eisernen Seitenwiinden oder kleine Segelfahrzeuge, 
Barken genannt. Im ganzen hat die gesamte Weichselflottille in Friedenszeiten aus 
ungefahr 500 verschiedenartigen Fahrzeugen bestanden. 
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Auch Mittelpolen ist eine Schopfung des dihmalen Inlandeises; seine 

Oberflachengestaltung wird daher ebenfalls in erster Linie durch den Ver-

lauf der einzelnen Eisrandlagen bestimmt. Wie in Nordpolen finden sich deutlich 

yerfolgbare, zusammenhangende Endmoranenziige mit scharfer Trennung 

des sandigen Vor- und des wellig-kuppigen Hinterlandes. Nur nehmen die 

Formen siidwarts ein starker gealtertes Aussehen an; fast iiberall fehlen 

die Seen, die eine der Hauptzierden der Moranenlandschaften des nórdlichen 

Polen bilden. Dafur gewinnen die breiten oft staubeckenartig geweiteten 

Schmelzwassertaler, die das Land geradezu mit einem Netzwerk sich recht-

winklig kreuzender und wiederum diagonal zusammenstrebender Talungen 

iiberziehen, derart an Bedeutung, daB um ihretwillen Mittelpolen yielfach 

auBerordentlich eben erscheint. Sie bedingen auch eine besondere Sied-

lungsform, die sogen. Hollander-Siedlungen, Marschhufendórfer der deutschen 

Kolonisten, die sich im wesentlichen auf die sumpfigen Talungsgebiete 

Mittelpolens beschranken. 

Wichtiger aber ais diese kleinen Verschiedenheiten in der Boden-

gestaltung wird die geringere Hóhenlage Mittelpolens, das sich niederungs-

artig zwischen den nordpolnisch-baltischen Hohenriicken und das siid-

polnische Berg- und Hiigelland einschiebt. Wahrend selbst der Baltische 

Hohenriicken noch Hóhen iiber 300 m erreicht (Kernsdorfer Hohe 313 m, 

allerdings schon jenseits der Grenze auf preuBischem Gebiet), iiberschreiten 

die Hochflachen in der Gegend der unteren Weichsel yielfach kaum 100 m. 

Dies wird fur die klimatischen Verhaltnisse des Landes, das im 

ubrigen ausgesprochenen Ubergangscharakter zwischen dem ozeanischen 

west- und kontinentalen osteuropaischen Typus triigt, entscheidend. Zwischen 

dem Baltischen Hohenriicken mit seinem yerhaltnismaBig kiihlen Klima und 

reichlichen (600 mm +) Niederschlagen im Norden und der durch niedrige 

Winter- aber relatiy hohe Sommertemperatur und sehr hohe Niederschliige 

(700 mm -j-) ausgezeichneten Mittelgebirgsschwelle im Suden liiBt diepolnische 

Niederung mit ihrer rund nur 500 m betragenden mittleren jahrlichen Nieder-

schlagsmenge klar den EinfluB ihrer geringeren Hóhenlage erkennen. 

Deutlich wie auf einer Hóhenschichtenkarte spiegelt sich daher in der 

Niederschlagskarte Polens (Kartę III) der allgemeine orographische Aufbau 

des Landes. 

Daneben treten die Unterschiede zwischen dem Osten und dem Westen 

des Gebietes etwas zuriick, wenn sie auch, namentlich in Hinsicht auf die 

wirtschaftlichen Folgen, gerade fiir Mittelpolen nicht iibersehen werden 
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diirfen: Westpolen ist wesentlich warmer ais Ostpolen. Das kommt schon 

in den Temperaturmitteln zum Ausdruck; Brest-Litowsk an der Ostgrenze 

Polens hat 7,2°, Kalisch an der Westgrenze 8,1° mittlerer Jahrestemperatur, 

und sicher noch beredter sprechen die folgenden Żabien: an der West-

grenze Polens dauert der Winter nur 89, hingegen an der Ostgrenze 117 Tage. 

Alles dies zusammen hat naturlich auf die bio- und anthropogeo-

graphischen Verhiiltnisse nicht zu unlerschiitzende Riickwirkungen. Die 

Misch- und Kiefernwalder Mittelpolens unterscheiden sich von den floristisch 

anders gearteten Moranenlandschaften Nordpolens mit ihren Seen, Mooren 

und Siimpfen. Ahnliches zeigt auch die Fauna; eine grofiere Anzahl 

von Tierverbreitungsgrenzen drangt sich in der Nahe der Grenze von 

Nord- und Mittelpolen zusammen. Wirtschaftsgeographisch aber wird die 

Tatsache, dafi die Vegetationszeit im Westen fast 3 Wochen langer ist ais 

im Osten mit von entscheidender Bedeutung: wesentliche Unterschiede, die 

sich in den nachfolgenden Bildern zwischen den westlich und ostlich der 

Weichsel liegenden beiden Teilen Mittelpolens auftun, haben darin mit ihren 

tieferen Grund. 
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Abb. 25. 

. Endmoranenhugel bei Rzgów, sudlich Lodź, vom Denkmalsberg aus. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. E 35, 1'ablanice). 

Das westliche Mittelpolen umfafit folgende drei Diluvialplatten: zwischen Weichsel 

und Bzura die Kutnoer Platte, zwischen Prosną und Warthe die Kalischer Platte und 

endlich zwischen Warthe und Weichsel die Warschau-Lodzer Platte. Nach Siiden zu 

steigen die Platten an, die Warschau-Lodzer Hochflaclie erreicht namentlich in der 

Gegend von Lodź bedeutende Hohe (iiber 200 m). 

Die vorliegende Aufnahme zeigt einen Ausschnitt aus dem Endmoranengelande 

nordlich des kleinen Stadtcliens Rzgów, ca. 8 km sudlich von Lodz. Das Eis hat hier 

bei seinem Riickzug zweimal kurz hintereinander deutlich markierte Randlagen 

hinterlassen; sie ziehen in Gestalt von zwei parallelen kiesig-sandigen Hiigelreihen von 

Lodz in siidsiidostlicher Richtung auf Rzgów. Das Bild zeigt eine Einzelheit aus dem 

westlichen Zug; man erblickt im Mittelgrund einen der charakteristischen, etwas ab-

geboschten, nicht sehr hohen Hugel, dereń sandig-kiesiger Boden im Yordergrund und 

an den Steinhaufen langs des Weges sichtbar wird. Allgemein ist der Boden sehr 

diirftig; vielfach wird der Sand verweht (man beachte die hellen Steilen an den Flanken 

des Hiigels). Man ist daher bemiiht, das Gelande mit Kiefern neu anzupflanzen. Das 

Dorf im Ilintergrund ist Ruda bei Lodz; das schwach ausgedehnte Tiilchen, das sich 

zwischen dem Dorf und der Endmoranenkuppe entlang zieht, ist der Oberlauf des Ner, 

des Nebenflusses der Warthe, dessen Quellfliisse diesem Endmoriinengebiet entspringen. 

Zur Erinnerung an die schweren Kiimpfe bei Lodz (November 1914) hat man jetzt 

auf einem dieser Hugel ein machtiges, aus Findlingen der nachsten Umgebung auf-

gebautes Denkmal errichtet. An seinem FuBe ruhen in Massengrabern einige Tausend 

deutsche Krieger und Russen. 

Abb. 26. 

Die Endmoranenhóhen der Orla Góra westl. der Chaussee 

Koło-Turek. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. C 33, Koło). 

Die Orla Góra, ungefahr 9 km siidwestlich von Koło, ist eins der grofiartigsten, 

bisher kaum bekannt gewordenen Endmoranengebiete Mittelpolens. 

Ahnlich wie spater das untere Weichseltal war auch das Warthetal (poln. 

Warta) vom Eise blockiert, dessen Riickzugsstadien in einer Reihe sehr gut aus-

gepragterEndmoranenziigebestehen,die (wenndie alten Hohenbestimmungen der russischen 

Kartę richtig sind) bis iiber 170 m Ilóhe erreichen und sich damit fast 100 m iiber den 

nur wenige ICilometer entfernten, stauseeartig geweiteten Niederungen des Warthetales 

erheben. Die Endmoranen, die offenbar den Rand eines selbstiindigen, nur langsam 

zuriickweichenden Eislobus gebildet haben, fiillen das ganze dreieckfórmige Gelande 

zwischen Koło, Turek und Konin. Die einzelnen Hugel zeigen, wie die Abbildung gut 

erkennen liiBt, steile, z. T. noch wenig verwaschene Formen; vereinzelt umschliefien 

sie auch noch vermoorte abfiufilose Becken. Der Boden ist sehr sandig, z. T. auch 

kiesig, und daher recht wenig fruchtbar. So erklart sich die Erhaltung einzelner 

grofierer und kleinerer Waldpartien. Auch die vielfach einzeln und versteckt gelegenen 

Siedlungen sind in ihrer Anlage durch die ungiinstigen Bodenverhaltnisse und die 

wellig-kuppigen Landschaftsformen bedingt. 

I 
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Abb. 27. 

Sóll-Landschaft bei Wola Lewiczyńska sudlich Grójec. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. H 34, Crójec). 

Im Mittelpunkt der Aufnahme eins der kleinen, rundlichen glazialen Seenbecken, 

die in Holstein und Pommern. iiberhaupt im nordlichen Teil von Norddeutschland unter 

dem Namen Solle allgemein hekannt sind. Das abgebildete Soli liegt mit melireren 

anderen in der Nahe befindlichen im Hinterland eines aus der Gegend von Grójec in 

der Richtung auf das Pilicatal zu verlaufenden Zuges von Endmoranenhugeln, die aber 

landschaftlich nicht so stark hervortreten, wie die in Abb. 2ó und 2G wiedergegebenen. 

Offenbar hat der Eisrand hier nur eine vorubergehende Stillstandslage gehabt; das 

zeigt auch schon die im Bilde deutlich zum Ausdruck kommende Flachheit des Ge-

bietes in der unmittelbaren Niilie der Endmoranen, das sonst wellig-kuppigere Pormen 

aufweisen mtifite. 

Die Solle sind ein wichtiges Mittel, um das Alter der Yereisung in Mittelpolen 

festzustellen. Es ist nicht anzunehmen, dafi diese kleinen Hohlformen eine ganze 

Interglazialzeit iiberdauert haben. Eine mehrfache Wiederholung der Yereisung vor-

ausgesetzt, ist also Mittelpolen zweifellos noch zum Ausdehnungsgebiet der letzten 

Vereisung zu rechnen; es weist dieselben Formen auf wie die siidliche Provinz Bran-

denburg; beide Glazialgebiete haben das gemeinsam, dafi sie zwar keine Seen mehr 

haben, wohl aber noch Solle aufweisen. 

Abb. 28. 

As bei Radziejów. 

(vgl. Kartę des Dtsch. Keiches, BI. 279, Popowo-lfadzlejón). 

Unweit der deutschen Grenze und des bekannten Goplosees erhebt sich inmitten 

einer sonst Aachen, stellenweise sandigen Grundmoriinenebene das nebenstehend ab-
o 

gebildete wallartige NNW-SSO gerichtete, iiber 3 km lange As, dessen der deutschen 

Grenze zugekehrte Westflanke unsere Aufnahme zeigt. Es setzt sich spater noch in 

einem Zug aneinander gereihter langlich-runder Iliigel in mehr sudostlicher Richtung 

fort und liluft radial auf die den unweit gelegenen Głuszyn-See bogenfórmig umgebende, 
o 

wellig-kuppige Moranenlandschaft zu. — Die Asar sind auch im polnischen Flachland 

eine der typischen Begleitformen der Endmoranenlandschaften und der durch sie an-

gezeigten Stillstandslagen. Das Materiał ist im vorliegenden Falle sandig und kiesig, 

gelegentlich kommen groBere Steinnester vor. An der Flankę, z. B. an der Strafie im 

Mittelgrund, ist Grundmorane aufgeschlossen. Die petrographische Zusammensetzung 

legt den Gedanken nahe, dafi die in Spalten unter das Eis geratenen, also subglazial-o 
tunnelartig fliefienden Wasser das As abgelagert haben. 

Der im Mittelgrund des Bildes verlaufende Weg gibt mit der vorigen Auf-

nahme zusammen zugleich eine Vorstellung von den oft in schlechtestem Zustand 

befindlichen Landwegen und Strafien Polens. 
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Abb. 29. 

Bauern aus Sieradz. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. C 35, Sieradz). 

Den Kern der polnischen Beyolkerung Mittel- und Nordpolens bilden die Mazuren. 

die mit Ausnahme der bereits erwahnten Kurpen fast das ganze polnische Flachland 

erfullen (vgl. Kartę VI). Nach Osten zu reichen sie fast bis an den Bug, im Siidosten 

grenzen sie an die mit den Ruthenen yerwandten Podlasier. Im Westen, wenigstens 

im Prosnagebiet, reichen die Mazuren ebenfalls bis an die Grenze KongreB-Polens. 

Nur zwischen unterer Warthe und Weichsel schieben sich die bereits unter deutschem 

EinfluB stehenden Kujawen ein, dereń Besonderheit sich z. B. im Hausbau zeigt. Ferner 

bilden die Łowiczer inmitten des sonst einheitlich von Mazuren bewohnten Weichsel-

gebietes eine besondere, selbstiindige Gruppe. 

Unter den Mazuren selbst finden sich verschiedene Untergruppen: die Kalischer. 

Sieradzer, Dobrzyner und die Łęczycer, die in Dialekt, Tracht, Sitten und Gebrauchen 

mehr oder weniger groBe Unterschiede aufweisen. Eine Besonderheit der Mazuren ist 

der Dialekt, der sich durch ein gewisses Lispeln auszeichnet. Der Mazur wird ais 

offen, lebhaft, frohlich, tapfer aber auch ais eigensinnig und sorglos geschildert. Die 

letzteren Eigenschaften sind wolil aus der langen Unterdriickung des Volkes durch den 

Adel entstanden. Die Tracht der Mazuren (langer, grauer oder weifier Rock „sukmana" 

mit roten oder blauen Aufschlagen) verschwindet immer mehr unter dem EinfluB der 

modernen Industriestadte. 

Nur einzelne Untergruppen haben ihre ursprungliche Tracht bewalnt, vor allem 

die Sieradzer, die hauptsachlich im Warthegebiet um den gleichnamigen Ort herum 

ihre Sitze haben und wenig mit der Industriebeyolkerung des Lodzer Kreises in Be-

riihrung kommen. Die Manner tragen noch heute eng anliegende rote Jacken mit 

blanken Messingkniipfen und rotblau gestreifte Hosen. 

Charakteristisch ist, daB ganz allgemein die polnischen Bauern nicht nur im 

Winter, sondern vielfach auch im Sommer dicke Pelze tragen; nicht wundern darf man 

sich, daB sich in ihnen nicht selten die ais Ubertriiger des Flecktyphus gefiirchteten 

Kleiderlause bergen. 
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Abb. 30. 

Bauerinnen und Madchen aus Sieradz. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufj]., BI. C 85, Sieradz;. 

Auch die Madchen und Frauen aus Sieradz gclien noch in Tracht, allerdings sind 

die urspriinglich selbstverfertigten Stoffe ineist durch Fabrikware ersetzt. Kur das 

Madchen im Vordergrund rechts tragt noch einen selbstgewebten, rot und gelb ge-

streiften halbwollenen Rock, wie er urspriinglich fiir die Tracht charakteristisch ist. 

Sonst tragen Bauerinnen und Madchen Rock und Schiirze aus bunt bedrucktem Stoff. 

Das bunte Mieder besteht beim Festgewand namentlich der reicheren Frauen aus 

Samt; die Bauerinnen in der Abbildung tragen nur solclie aus Wolle oder kariertem 

Stoff, wobei die Form ziemlich gleicliartig ist. Aus dem farbigen Mieder ragen die 

Armel des weiBen Hemdes hervor. Die Madchen tragen in der Regel bunte, hiiulig 

rote Kopftiicher, die Frauen (z. B. im Hintergrund rechts) weifie Hauben, die aus Tuli, 

Leinen oder Batist gefertigt sind. Bemerkenswert ist der reiche Halsschmuck, der 

zumeist aus billigen, farbigen Glasketten besteht; seltener sind echte Korallen. 

P iekarsk i , Łub ieńsk i u. a. haben die Sieradzer Tracht in schonen Bildern, 

die auch ais Kiinstlerpostkarten weit verbreitet sind, festgehalten. 
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Abb. 31. 

Bauerinnen aus Łowicz. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. F 33, Łowicz). 

Die Łowiczer, die ihre Wohnsitze in einem nicht sehr ausgedehnten Gehiet um 

die gleichnamige Kreisstadt an der unteren Bzura haben, sind im allgemeinen reicher 

und wohlhabender ais die Mazuren, und werden auch ais intelligenter geschildert. Die 

Tracht der Manner zeichnet sich besonders durch die kurze, schwarze, rot bestickte 

Jacke mit blanken Messingknopfen, oft ohne Armel, aus. Die Hosen sind gestreift. 

Fur die Tracht der Frauen ist charakteristisch die auf Kopf und Riicken, manchmal 

auch um den Hals ais Umwurf getragene zweite Schiirze, die den Korper reichlich 

vermuinmt und den Frauen einen orientalischen Eindruck verleiht, ferner die in 

leuchtendsten Farben gestreiften, selbstgewebten Rocke. Bemerkenswert ist der 

reichliche Halsschmuck, die Korallenketten und Kreuze. Die Ketten werden hinten 

durch farbenprachtige, vielfach seidene Bander zusammengehalten, die mit langen 

freien Enden auf den Riicken fallen. Bei der Feldarbeit bleibt die zweite Schiirze 

weg, die Bauerinnen tragen dann nur weiBe oder rote Kopftiicher, farbiges Mieder und 

ihre bunten Rocke. Wirkungsyoll hebt sich diese Tracht in der Landschaft ab; ein 

weites ebenes Feld gewinnt ungemein an Belebung und Tiefe, wenn die farbigen 

Gewiinder der Bauerinnen auf einem der Wege anftauchen: „Ober das Getreide 

leuchten die bunten Tiicher der Madchen wie farbige Mohnblumen" (Sienkiewicz). 

P i l l a t i hat diese und ahnliche Motive fttr zahlreiche schone Bilder yerwandt. 
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Abb. 32. 

Madchen aus Łowicz. 

(vg1. Kartę des Westl. RuBl., BI. F 33 Łowicz). 

Die Tracht der Madchen ist im allgemeinen dieselbe wie bei den Frauen, nur 

das Mieder ist hier durch ein kurzes Jackchen mit Armeln „kaftanik" ersetzt. Auf-

fitllig ist bei den Kindern der reiche Kettenschmuck. Die Knaben tragen im Sommer 

meist nur weifie Hemden und farbige, gestreifte Ilosen. 
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Abb. 33. 

Nieszawa an der Weichsel. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. D 30, Lipno). 

Neben der polnischen Stammbevolkerung spielen gerade in Mittelpolen ein-

gewanderte deutsche Elemente eine auBerordentlich groBe Rolle (vgl. Kartę VI). 

Abb. 33 zeigt die HauptstraBe des kleinen Stadtchens Nieszawa, die einen 

wohltuenden Gegensatz zu den bisher gebrachten Aufnahmen aus den polnischen 

Kleinstadten bildet: freundlich, sauber und einladend liegt die StraBe im Schmuck 

von Baumen vor uns. Der Grund, warum das allgemeine Geprage dieser Stadt so 

deutsch, man moclite direkt sagen unpolnisch anmutet, ist sicher zunachst darin zu 

sehen, daB Nieszawa sehr nahe an der deutschen Grenze liegt (Entfernung rund 

10 km). Naturgemafi waren dadurch stets starkere Beziehungen zum deutschen Ge-

biet vorhanden, die speziell auch durch den Weichselverkehr gefordert wurden, da 

Nieszawa die erste grofiere polnische Stromsiedlung ist. Das spricht sich auch in dem 

relativ starken Anteil ehemaliger deutscher Einwanderer an der Gesamtbevolkerung 

des gleichnamigen Kreises aus (fast 11 o/o). Ein weiterer Grund ist schlieBlich auch 

darin zu sehen, daB Nieszawa unter seinen 3000 Einwohnern (vor dem Kriege) mu-

ca. 500 Juden zabite, ein fiir polnische Verhaltnisse aufflillig geringer Prozentsatz 

— ein Umstand, der aber das StraBenbild sofort sichtlich beeinflufit. — 

Ahnlich, wenn auch weniger stark, ist der deutsche EinfluB an der unteren 

Warthe zu spttren. An der Prosną ist er gering, wenngleich Kalisch in seinem 

auBeren Geprage zweifellos ebenfalls durch die Nahe der Grenze und deutschen Ein-

sclilag in starkem MaBe giinstig beeinflufit ist. 

Abb. 34. 

Schwabisches Gehóft in Nowo-Solna (Neu-Sulzfeld) bei Lodz. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. E 34, Lodz). 

AuBer den Gebieten an der unteren Weichsel, die offenbar geradezu ein Ein-

fallstor fiir die deutsche Einwanderung geboten hat, findet sich im westlichen Mittel-

polen, vor allem noch in der Gegend von Lodz, ein griiBeres Gebiet eingewanderter, ehe-

mals deutscher und speziell schwabischer Bevolkerung. Sie erreicht z. B. im Kreis Lodz 

30 o/o der Gesamtbevolkerung und hat sich inmitten der polnischen Umgebung sogar 

ihre Sprache erhalten, dereń sie sich auch im tśiglichen Leben bedient; dem Wanderer 

schallen in diesen Dórfern iiberall deutsche Laute entgegen. Deutsch sind auch die 

ursprunglich en Ortsnamen der Dorfer, die dann erst spater ins Polnische tibertragen 

wurden; z. T. erhielten die Dorfer spater neue polnische Benennungen, die dann auch 

auf die offiziellen Karten iibergegangen sind. Die Zeit der Einwanderung der Deutschen 

ist verschieden Eine erste groBe deutsche Einwanderung in Polen hat bereits im 

12.—14. Jahrhundert stattgefunden, eine zweite erfolgte im 17. und 18. Jahrhundert 

und erstreckte sich namentlich auf die mittelpolnischen Gebiete. Endlich sind auch 

noch zur PreuBenzeit, d. h. um die Wende des 18. und 19. Jahrbunderts, ais Preufien 

nach der dritten Teilung Polens ganz West- und Nordpolen erhalten hatte, speziell in 

die Umgebung von Lodz, ferner in die Kreise Lipno, Rypin und Włocławek, zahlreiche 

Deutsche eingewandert. — Das abgebildete schwabische Gehoft, dessen deutscher 

Charakter schon in seiner ganzen Anlage deutlich zum Ausdruck kommt, liegt ca. 8 km 

westnordwestlich von Lodz, inmitten einer wellig-kuppigen Moranenlandschaft, dereń 

siidliche Fortsetzung bereits Abb. 25 gebracht hat. 
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Abb. 35. 

Haus des Schulzen in Nieborów, Kreis Łowicz. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. F 33, Łowić/.). 

Abgesehen von der deutschen Einwanderung hat Mittelpolen infolge seiner 

gleichformigen Bevolkerung ziemlich einheitliche Kulturverhaltnisse, die sich nament-

lich in dem iibereinstimmenden Bau der Bauernhanser aufiern. 

Das abgebildete Haus des Schulzen („sołtys") in Nieborów, rund 10 km siid-

óstlich von Łowicz, kann ais Typus des polnischen Bauernhauses schlechthin gelten. 

Das in der Regel nicht sehr tiefe Fundament besteht aus Findlingen, die das Flach-

land ja iiberall reichlich bietet. Das Haus selbst ist in der Regel ein Blockhaus, das 

aus viereckigcn, roh zugehauenen Balken besteht, die an den Enden durch schwalben-

schwanzartige Zapfen miteinander verbunden sind. Fenster und Tiiren, die im all-

gemeinen bei den polnischen Bauemhilusern sehr klein sind, werden ausgespart, die Fugen 

mit Moos verstopft und mit Lehm verschmiert. Beinerkenswert ist das Vorspringen 

des Daches, das fast ausschliefilich mit Strołi bedeckt und in der hier abgebildeten 

vier- oder in der zweiteiligen Form in ganz Polen am verbreitetsten ist (vgl. dazu 

Abb. 12 und 13). Das Stroh wird dabei am Rande kunstvoll in Stufen gebunden. 

Manchmal sind allerdings auch Holzschindel ais Dachbedeckung verwandt. Charak-

teristisch ist die Lage des Hauses mit der Scłimalseite nach der Strafie und dem Ein-

gang in der Mitte der langen Wand. Nur in dem nordwestlichen Randgebiet Mittel-

polens, in Kujawien, das eine etwas abweichende Bevolkerung besitzt, trifft man den 

Hauseingang aucli auf der schmalen Wand des Hauses. — Im ganzen macht das Yiel-

fach mit Kreidefarbe vollig weifi angestrichene Bauernłiaus einen sehr stattlichen und 

guten Eindruck. Weniger schiin wirkt es, wenn — was aucli haufig geschieht — nur 

die Fugen geweiBt sind. Fenster und Tiiren sind gelegentlich bunt, z. B. blau ge-

strichen. — Ziegelbauten findet man im allgemeinen nur in den Stadten; dem Bauern, 

der zwar ein Meister in der Bearbeitung des Holzes ist, fełilt die Erfahrung fiir den 

Ziegelbau. Im Bauernłiaus ist lediglich der Kamin gemauert; so kommt es, dafi in 

den zahlreichen in diesem Kriege heruntergebrannten Dorfern fast stets nur die Kamine 

erhalten sind. — 

Das Innere der Hauser ist, entsprechend der geniigsamen Lebensbaltung der 

Bauern meist sehr anspruclislos und einfach. Infolge der kleinen, vielfach gar nicht zu 

óffnenden Fenster ist es haufig dunkel und dumpf in den Stuben. Charakteristisch sind 

die bunten Heiligenbilder, die fast iiberall die Wandę schmiicken. 





Abb. 36. 

Dorf Czarnocin, Kreis Lodz. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. E 35, Pabianice). 

Mit dem Wohnhaus zusammen gruppieren sieli die Wirtschaftsgebaude (Stall 

und Speicher) in der Regel um einen viereckigen Hofraum, der den Brunnen (meist 

in der charakteristischen Form des hólzernen Ziehbrunnens) entlialt und von den ver-

schiedenartigsten Ziiunen (Holz-, Reisig- oder Steinzaun) nach auBen ahgeschlossen ist. 

Indem sich nun die einzelnen Ilófe mit ihren Wirtscliaftsgcbauden und Giirten neben-

einander liings einer StraBe anordnen, entstcht das StraBen- oder bei mehr auseinander 

gezogenen Gehoften das Reihendorf. Wahrend in Nordpolen, namentlich in Suwałki, die 

wellig-kuppigen Oberfiachenformen yielfach die Anlage von Einzelsiedelungen bedingen, 

diirften in Mittelpolen die StraBen- und Reihendorfer an Zahl weitaus iiberwiegen. Der 

yielfach ebene Charakter des Landes bietet die giinstigsten Bedingungen fiir diese Dorf-

formen, die sicherlich manclimal gewohnheitsmaBig bei der Neuanlage von Dorfern aucli 

dann beibehalten wurden, wenn das Geliinde stcllenweise kuppiger wurde. Die hier ab-

gebildete DorfstraBe von Czarnocin ist ein schónes Beispiel eines zweiseitigen Strafien-

dorfes. Mehrere Siedlungen oder Dorfer unter ihren Schulzen (sołtys) bilden zusammen 

eine Gemeinde (gmina\ der ein Wójt vorsteht; er wird von den Bauern gewahlt und 

besitzt ziemlich groBe Macht. 

Im Gegensatz zu den polnischen Kleinstadten macht das polnische Dorf durch-

weg einen hiibschen, charakteryolłen Eindruck. Die im Schmuck der Baume liegenden 

Hiitten mit ihren oft moosbewachsenen alten Strohdiichern gewahren im ganzen ein 

auBerordentlich malerisches Bild. GewissermaBen ein Wahrzeichen der polnischen 

Dorfer sind die yielen Storclmester, die man fast iiberall noch findet; auch die Schwarme 

von Saatkrahen und ilire Nester auf den holien Pappeln bilden yielfach ein Charak-

teristikum der Landschaft. 

In nachster Kalie des Dorfes weidet das Vieh. Namentlich die Pferdezucht ist 

seit Jahrhunderten sehr gepflegt worden; naturgemaB ist aber die Zahl der Pferde 

durch den Krieg erheblich yermindert. Schafe sieht man verhaltnismaBig selten; ahn-

lich wie in Deutschland ist die Schafzucht in den letzten Jahren vor dem Kriege stark 

zuriickgegangen. Die Schweinezucht hatte vor dem Kriege keine groBe Bedeutung; es 

will aber sclieinen, ais ob sie neuerdings zugenominen hat. — 

Reymont , einer der besten polnischen Schriftsteller, hat die Eigenart des biiuer-

lichen Lebens und die Schónheit des polnischen Dorfes in seinem beriihmten Roman: 

„Die polnischen Bauern" (4 Ede, Jena 1913) geschildert. 
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Abb. 37. 

Dorf Skierniewka bei Skierniewice. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. F 34, Skierniewice). 

Im Gegensatz zum yorigen stellt Skierniewka ein gutes Beispiel fiir ein ein-

seitiges Strafiendorf dar. Die unmittelbare Nahe der Stadt (Skierniewka grenzt un-

mittelbar an Skierniewice an) hat hier schon sehr ungiinstig auf das ganze AuBere des 

Dorfes gewirkt. Die guten alten Holzhauser sind yielfach durch niichterne, oft geschmack-

lose, unverputzte moderne Ziegelhiluser ersetzt, bei denen nur noch das Strohdach an 

die landliche Siedlung erinnert; sonst sind es mehr stiidtische Hausformen. Gepflegte 

Giirten fehlen, sie sind in den polnischen Dorfern iiberhaupt wenig yorhanden. Selbst 

die yereinzelten StraBenbiiume kommen nicht zur yollen Wirkung, weil sie mehr zu-

filllig ais harmonisch in dem Bilde erscheinen. Yielfach hat iibrigens die Landbevi3lke-

rung im Kriege bei dem haufig herrschenden Mangel an Brennholz unter den Chaussee-

und Wegebiiumen in kurzsichtiger Weise bose Verheerungen angerichtet. Im ganzen 

ist die Dorfstrafie in einem Zustand schlimmer Yernachlassigung; in den nicht offen 

gehaltenen Seitengriiben steht bei dem undurchlassigen schweren Grundmoranenboden, 

den die Umgebung von Skierniewice hat, das Wasser. — Bechts im Vordergrund am 

Eingang des Dorfchens die fast nie fehlende kleine Kapelle, in der sich zum Schutz 

gegen Wind und Wetter die Figur der Mutter Gottes oder eines Heiligen befindet. 

Uberhaupt legt der Pole sehr viel Wert auf die auBeren Formen der Frommigkeit, wie 

man es im allgemeinen bei Volkern findet, die noch eine groBe Zahl von Analphabeten 

besitzen. Speziell der Bildungszustand des polnischen Bauern ist noch sehr niedrig. 

Abgesehen von der Einwirkung der politischen Verhaltnisse ist dies auch eine Folgę 

der ungiinstigen wirtschaftlichen Lage. Erst 1804 wurde die Leibeigenschaft beseitigt, 

und erst 1864 den Bauern das Recht auf eigenen Boden zugesprochen. Durch Erb-

teilung sind die Wirtschaften yielfach sehr klein geworden, manchmal sind die Felder 

nur einige wenige Meter breit (1912 war die Zusammenlegung der Bauerngrundstiicke 

erst in 462 Dorfern durchgefiihrt). Die Familien, die meist sehr kinderreich sind, 

haben daher gerade zu leben, oft geht es sehr knapp und iirmlich zu. So erkliirt sich 

die groBe Zahl der jahrlich in Deutschland Arbeit suchenden Saisonarbeiter („Sachsen-

ganger", vor dem Kriege insgesamt 360000, dayon 90o/o nach PreuBen) und die 

hohe Zahl der dauernden Auswanderung (jahrlich 32000), zu der gerade die landwirt-

schaftliclien Kreise und Gouvernements am starksten beitrugen (Gouy. Płock 18o/o, 

Gouv. Petrikau dagegen nur 4 o/o). 

Im allgemeinen ist die Wirtschaft auf den Bauernlandereien sehr schlecht*); iiber-

haupt kann die Ackerwirtschaft Polens der in den benachbarten preuBischen Gebieten 

nicht gleichgestellt werden. Schuld daran trilgt vor allem die Uberschwemmung Polens 

mit billigen russischen Agrarprodukten. Dies bewirkte zwar auBerordentlich niedrige 

Lebensmittelpreise fiir den Konsumenten, liinderte aber zugleich den polnischen Bauer 

an der Entwicklung der eigenen Ackerwirtschaft. 

*) Nicht unbezeichnend ist, dafi in yielen Gegenden, namentlich im Osten, das Getreide noch 
mit der Sichel geschnitten wird. 
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Abb. 38. 

Markt in Koło an der Warthe. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. C 33, Koto). 

Von den Stadten im westlichen Mittelpolen ist ein gro Ber Teil durch seine 
allgemeine Verkehrslage entstanden; das gilt namentlich von den 4 Stadtezonen, die 
sich liings des Prosną-, Warthe-, Bzura- und des Pilicatales finden. Zu den ersteren 
gehoren vor allem Kalisch und Wieruszów, zu der zweiten hauptsachlich Peisern, 
Konin, Koło, Turek, Uniejów, Waita, Sieradz, Burzenin und Działoszyn. An der 
Bzuralinie folgen Dąbie, Łęczyca. Piątek, Łowicz und Sochaczew aufeinander, letzteres 
der Schnittpunkt mit der Weichselzone; an der Pilica Sulejów, Tomaszów, Inowłódź, 
Nowe Miasto, Białobrzegi und Warka. Fast alle diese Stadte sind, iilmlich wie die 
Orte an der unteren Weichsel, wahrscheinlicli ais Briickensiedlungen gegriindet. Bei 
Koło z. B., dessen Marktplatz wir in Abb. 38 vor nns sehen, niihern sich die Kutnoer 
und Kalischer Platte bis auf 5 km, auBerdein aber ist hier die moorig-sumpfige Tal-
niederung der Warthe durch eine iiber 1 km breite diinenbesetzte kleine Insel unter-
brochen, die den (Jbergang iiber die Talniederung noch um 1 km yerktirzt. Bemerkens-
wert ist dabei, daB Koło, obwohl in der Talniederung gelegen, ais Talsiedelung schon 
auf ein erhebliches Ałter zuruckbłicken kann: es wurde schon unter Kazimir dem 
GroBen um die Mitte des 14. Jahrhunderts mit Magdeburger Stadtrecht begabt. 

Das Bild zeigt einen Ansschnitt aus dem Markt- und Handelsleben der Klein-
stadt: im Hintergrunde stelien die Gefahrte der bauerliclien Bevólkerung, die an den 
Markttagen regelmiiBig in die Stadt kommt, eine Tatsache, die — wie man an den 
iiberfiillten Chausseen sehen kann — im Verkehrsleben des polnischen fiachen Landes 
eine groBe Rolle spielt. In der Stadt verkauft der Bauer seine Waren, schlieBt er 
Geschiifte ab, niinmt er seinerseits Einkaufe vor. Den Handel yermitteln hier wie 
iiberall die Juden. 

Abb. 39. 

Marktplatz in Brzeziny. 

(ygl. Kartę des Westl. RuBl., BI. E 34, Lody.). 

Die inneren Teile der Diluvialhocliflachen sind im allgemeinen yerhaltnismaBig 
arm an grófieren stiidtischen Siedlungen. Am starksten tritt dies bei der Kalischer 
Platte heryor, die, abgesehen von Wieluń, das sich in giinstiger Verkehrslage etwas 
mehr entwickelt hat, im allgemeinen nur kleine, unbedeutende Stadte aufweist. Die 
Kutnoer Platte, die fruclitbarste und daher waldiirmste Hochflache ganz Mittelpolens, 
weist ebenfalls auBer Kutno selbst, das 14000 Einwohner zahlte (darunter 9000 Juden), 
nur kleinere unbedeutende Orte auf, unter denen Brześć Kujawski durch seine Zucker-
fabriken wohl am bekanntesten ist. Ein ganz abweichendes Bild gewiihren jedoch die 
Siedlungsverhaltnisse der Warschau-Lodzer Platte. Hier ist, abgesehen von Petri-
kau (Piotrków), Skierniewice u. a., in einem der hochstgelegenen Teile Mittelpolens in 
dem letzten Jahrhundert der Industriebezirk von Lodz erwachsen, der neben Lodz 
eine ganze Reihe ehemals unbedeutender Kleinstadte zur raschen Entwicklung gefiihrt 
hat. Aleksandrów, Ozorków, Zgierz, Chojny, das nebenstehend abgebildete Brzeziny, 
Pabianice, Zduńska Wola, ja sogar das 50 km siidostlich gelegene Tomaszów, 
gehoren samtlich zum Industriebezirk, dessen Zentrum und eigentliche Seele das mit 
amerikańischer Eile emporgeschossene Lodz ist. Es sind meist iiltere Siedlungen aus 
dem Mittelalter, die trotz der neuen weitliiufigen Fabriken mit ihren groBartigen 
Maschinenanlagen das Wesen der jtidisch-polnischen Kleinstadt noch nicht abgelegt 
haben. Nichts charakterisiert besser die lange Erstarrung, in der das ganze Land 
wahrend des letzten Jahrhunderts gelegen hat! — Brzeziny, 20 km ostlich von Lodz 
(vor dem Kriege fast 15000 Einw.), ist der Hauptsitz der Hausindustrie fiir die Herstellung 
von Herrenkleidern und des Kleiderhandels. Rund 2000. fast ausschlieBlich jiidische 
Schneider, sind hier beschaftigt. 
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Abb. 40 und 41. 

Petrikauer Strafie in Lodz. 

(ygl. Katte des Westl. RuBl., BI. E 34, Lodz und E 35, Pabianice). 

Lodz (poln. Łódź), heute der Mittelpunkt des groBten Industriebezirkes in Polen, 

ist inmitten einer leicht liiigeligen Bodenschwelle erwachsen, dereń tieferer Untergrund 

wohl noch die auBersten Ausliiufer des Polnischen Mittelgebirges birgt. Endinoranen-

kuppen, der;n siidliche Fortsetzung bereits gezeigt wurde (Abb. 25), bilden die ostliche 

Umgebung der Stadt; ihre Ausliiufer machen sich auch noch im Untergrund der Stadt 

selber bemerkbar, z. B. deutlich im Verlauf der Petrikauer StraBe, der Hauptverkehrs-

ader der Stadt, und in einzelnen Namen. z. B. Hoher Ring (Górny Rynek). Yor den 

Endmoranen dacht sich das sandige Vorland sanft nach Westen zum Ner ab; so lcommt 

es, daB Lodz von der im Westen yorbeifiihrenden Bahn aus gesehen, vollig eben ge-

legen erscheint. 

Mit dem Jahre 1820, dem Geburtsjahr der polnischen Industrie, begann auch das 

Wachstum der Stadt, die sich, vor allem in siidlicher Richtung immer mehr ausgedehnt 

hat. Heute betragt die Liingsachse der im GrundriB einer nicht sehr breiten Ellipse 

ungefahr gleichenden Stadt fast 6 km. Die Petrikauer StraBe ist sozusagen das Riick-

grat der Stadt; von ihr aus zweigen sich die iibrigen StraBen rechtwinkl>g ab, so daB 

ein durchaus regelmaBiger StadtgrundriB entsteht, der ebenfalls an amerikanische Ver-

hiiltnisse erinnert. 3,5 km lang, folgt die Petrikauer StraBe den leisen Senkungen und 

Hebungen des Bodens. In der Mitte der oberen Abbildung sieht man die Einsenkung 

des Łódkatales, das — heute ein schmntziger, durch Fabrikwasser verseuchter Bach — 

der ganzen Siedlung einst den Namen gegeben hat. 

Das fast amerikanische Wachstum der Stadt ist eine Folgę der namentlich durch 

deutsche Einwanderer verstiirkten nngeheuren Bevolkerungszunahme (1820 — 820 Ein-

wohner; 1865 bereits 150000 Einwohner, vor dem Kriege fast 400000 Einwohner 

darunter 67000 Deutsche). Sie bedingt den unfertigen Charakter des Stadtbildes und 

den Mangel an allgemeinniitzigen, sanitiiren Anlagen (z. B. Kanalisation). Infolge rein 

industrieller Entwicklung entstanden fast nur Fabriken oder Arbeiterhauser in der 

Stadt, dereń ganzes StraBenbild nicht im geringsten ausgeglichen ist: niedrige IIolz-

hauschen aus den Zeiten der ursprunglich einfachen Hausindustrie haben sich selbst 

in der Hauptstrafie noch neben liohen neuen Palasten der Fabrikanten — die aus ein-

fachen Webermeistern hervorgingen und desbalb ihre Palaste und Yillen dicht neben 

ihre Fabriken setzten — und neben modernen, einformig-geschmacklosen Mietshilusern 

erhalten; es fehlt ganz und gar an historisch oder ktinstlerisch interessanten Gebauden. 

„Lodz ist das grtiBte Industriedorf der Welt", schreibt Fr. Naumann. „ . . . Von alter 

Stadt- oder Herrschaftskultur ist keine Spur. Mir ist bestiindig die Berliner Redensart 

eingefallen: ,Schon ist anders'." Man muB ihm Recht geben. — 
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Abb. 42. 

Baumwollenfabrik W. Stolaroff, Lodz. 

(vgl. Kartę des Westl. RulJl., BI. E 34, Lodz). 

Im allgemeinen besitzt Lodz in seiner Lage nicht die geringsten natiirlichen Vor-

bedingungen fur die Entwicklung einer GroBindustrie. Es fehlte an Kohle, Wasser, 

selbst an Yerkehrswegen. Erst spater ist die Niihe der schlesisch-polnischen Kohlen-

felder fiir Lodz bedeutungsvoll geworden. Die Industrie ist, durch eine Reihe von 

Zarenerlassen um 1820 entstanden, kiinstlich grofi gezogen, die Bezeichnung Treibhaus-

industrie daher nicht unzutreffend. 

Trotzdem ist Lodz heute dank der Riihrigkeit seiner Fabrikanten und nament-

lich der ErschlieBung des woiten russischen Marktes der Hauptort der polnischen Textil-

industrie, die im Wirtschaftsleben des ganzen Landes weitaus die erste Rolle einnimmt. 

Etwa 150000 d. h. rund etwa die Halfte aller Arbeiter bescbiiftigt die Textilindustrie. 

dereń weitere Sitze Sosnowice, Czenstochau nebst dem Warschauer Bezirk mit Lodz 

nicht konkurrieren konnen; iiber 90000 Arbeiter, d. h. weit iiber die Halfte aller in 

der Textilindustrie beschaftigten Arbeiter fallen auf die drei Kreise Lodz, Brzeziny 

und Łask. 

Der abgebildete Webereisaal soli ais typisches Beispiel eine Yorstellung von der 

Grofiartigkeit der modernen Lodzer Fabrikanlagen geben. Es sind fast ausschliefilich 

GroBbetriebe; iiber 90o/o der Baumwollindustrie lagen in ihren Hiinden. Die kleinen 

Betriebe sind fast yollig ausgeschaltet. Das Bild ist eine wahrend des Krieges ge-

machte Aufnahme, der die Fabriken zum Stillstand gebracht hat. Erschutternd wirkt 

der Anblick dieser groBen toten Sale mit ihren zur Untatigkeit gezwungenen Maschinen. 

— Die Produktion der Baumwollindustrie, die die Wollindustrie an Bedeutung weitaus 

Ubertraf, war auBerordentlich vielseitig, es wurde so ziemlich alles hergestellt, was 

iiberhaupt nur fabriziert werden konnte, den Bediirfnissen des osteuropiiischen Marktes 

entsprechend aber viel billige Ware. In der Wollindustrie dagegen, namentlich in der 

Weberei spielt der Kleinbetrieb noch immer eine Rolle; in yielen Dorfern um Lodz 

sielit man in den Hiiusern noch Webstiihle; auch in der Strumpffabrikation spielt die 

Hausindustrie eine grofie Rolle. — Im ganzen war die Produktion in Lodz ungeheuer 

groB; ihr Jahreswert ist im Jahre 1910 auf 340 Millionen Rubel geschatzt worden. 

Davon blieben 28o/o in Polen, 72o/o gelangten zur Ausfuhr, fast ausschlieBlich nach 

RuBland. Lodz ist also nicht nur eine polnische, sondern vor allem auch im gewissen 

Sinne eine russische Industriestadt gewesen. 

Die Leitung der Fabriken lag fast durchweg in den Handen deutscher und 

judischer Unternehmer; der nach 1820 einsetzenden Einwanderung deutscher, nament-

lich sachsischer, biilimischer und schlesischer Weber- und Tuchmachermeister dankt 

Lodz in. erster Linie sein Emporkommen. — 

Eine Schilderung des ganzen Lodzer Milieus hat Reymon t in seinem bekannten 

Roman „Lodz. Das gelobte Land" (Deutsch von A. v. Guttry, Miinchen 1916) yersucht. 
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Abb. 43 und 44. 

Alter Markt in Lodz 

und 

Strafie in Bałuty, der Nordvorstadt von Lodz. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil.. BI. E 34, Lodz und E 35, Pabianice). 

Der iilteste Kern der Stadt ist der Altmarkt. dessen lehhaften Itandelsverkehr 

die obere Aufnahme zeigt. Es ist der iibliche rechteckige Markt mit niedrigen, 

schmutzigen Hausern; im Vordergrund die offenen Verkaufsstande, nach Branchen 

geordnet. 

Bis zum Anfang des yorigen Jahrhunderts war die Stadt nur auf die nachste 

Umgebung des Alt marktes beschrankt. Die neueren Yiertel licgen im Siiden des-

selben, um die Petrikauer StraBe und ihre Querstrafien. Die Altstadtteile sind heute, 

ahnlich wie in Warschau, der armen und armsten Bevolkerung iiberlassen. Hier in 

Bałuty, der Nordvorstadt von Lodz, wohnt das Proletariat der GroBstadt. zu dem die 

Juden, dereń Gesamtzahl in Lodz vor dem Kriege auf rund 90000 (ca. 35o/o der 

Gesamtbevi)lkerung) geschatzt wurde, eine auBerordentlich hohe Zahl stellen. Der armste 

Teil der jiidischen Bevolkerung drangt sich in den schmutzigen StraBen, Kellern und 

Winkeln Bałutys zusammen. Die untere Abbildung zeigt eine noch verhaltnismaBig 

stille, bessere StraBe; zumsist aber ist das auBere Geprage dieser im groBten Elend 

lebenden Vorstadt viel abstoBender. Bettler, haufig fiirchterłich zerłumpt, mit Spuren 

eines Elends und einer Armut, die wir in Deutschland iiberhaupt kaum kennen, finden 

sich hier zahlreich zusammen. Infolge des Mangels an sozialer staatlicher oder kom-

munaler Fiirsorge, sind die Armen zum grofiten Teil auf die private Woliltatigkeit 

und Barmherzigkeit ihrer Mitmenschen angewiesen; nirgends bliiht daher das Bettler-

wesen so wie in den polnischen Industriestadten. 
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Abb. 45. 

Jiidische Handler in der Altstadt von Lodz. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. E 31, Lodz). 

Die Aufnahme erganzt die beiden yorigen. Neben dem Altmarkt sind, der 
zunehmenden Ausdehnung der Stadt entsprechend, fur die neueren Teile noch zwei 
Miirkte hinzugekommen, der Neue und der Hohe Markt. In dem Leben, wie es sich 
hier tagaus, tagein abspielt, zeigt sich, daB auch Lodz trotz aller seiner glanzenden 
Entwicklung noch wesentliche Ztige der Kleinstadt tragt. Der jiidische Kleinhandel 
spielt noch immer eine ausschlaggebende Rolle. Die Aufnahme zeigt das Innere eines 
sogen. Bazars, wie man sie auch sonst in verschiedenen polnischen Stadten trifft, d. h. 
einer nach aufien vielfach geschlossenen, stilndigen, gedeckten Markthalle, wo die ein-
zelnen Vei'kaufsstiinde nach Branchen getrennt sind. Ilier und auf den Miirkten ent-
faltet sich das ganze Handelstalent der Juden. Immer neue Bilder. teils mit einem 
leisen orientalischen, teils mit einem etwas mittelalterlichen Anstrich, entfalten sich 
hier vor unseren Augen. Dort eilt ein Jude mit dem Sack auf dem Riicken in ge-
schiiftiger Eile dahin, hier stehen mehrere in Gruppen beisammen und betreiben, laut 
sprechend und lebhaft gestikulierend ihre Geschafte, dort versucht einer, einen Vor-
iibergehenden durch sein jiddigches, guttural gesprochenes „Ny, wus lcoifen Sie" zum 
Kauf der ausgestellten Herrliclikeiten anzulocken. Dazwischen drangen sich schmutzige 
Kinder schreiend und kreischend durch die Menge. 

Abb. 46. 

Deutscher Strafienbau zwischen Konary und Warka 

(nórdlich der Pilica). 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. H 34, Grójec). 

Bei dem im Yerhaltnis zur Grufie des Landes kleinen Eisenbahnnetz haben 
die LandstraBen fiir das Yerkehrsleben Polens eine viel grofiere Bedeutung ais in 
Deutschland; sie sind es, die das Haclie Land eigentlich erst aufschliefien. Sie haben 
diese Rolle selbst in den letzten Jahren nicht eingebiifit, wo die Eisenbahnen nicht 
unerheblich ausgebaut worden sind und einen Teil des Verkehrs an sich gezogen haben. 
In vielen Gegenden ist man erstaunt, wenn man den regen Yerkehr sieht, der auf den 
LandstraBen herrscht. Es handelt sich dabei durchaus nicht nur um den Waren- und 
Personenverkehr zwischen dem Land und der nachstgelegenen stiidtischen Siedlung 
(vgl. Abb. 38), sondern die LandstraBen erfiillen eben in Polen yielfach die Aufgabe 
der Eisenbahnen. So erklaren sich die mit Frachten hoch beladenen und bepackten 
Wagen, auf denen manchmal noch 10 Personen und mehr Platz gefunden haben. 
Sehr charakteristisch ist dieser Verkehr fiir die StraBen in der Umgebung von 
Lodz. DaB trotz ihrer grofien Bedeutung die Wege nicht entsprechend ausgebaut 
und yielfach in geradezu schlimmen Zustand waren, der sich namentlich im Friihjahr 
und im Herbst aufs unangenehmste bemerkbar machte, liifit sich wohl nur durch ab-
sichtliche Yernachliissigung durch die russischen Bshorden erklaren. Viele Strafien, 
die auf der Kartę ais LandstraBen 1. und 2. Ordnung angegeben waren, sind in Wirk-
lichkeit nie ausgebaut gewesen, obwohl noch dazu die Baukosten von den Einwohnern 
bezahlt- waren. Nach der Besetzung durch die Deutschen war eine der dringendsten 
Aufgaben die Schaffung neuer Strafien in militarischem und yerwaltungstechnischem 
Interesse. Unter moglichster Verwendung einheimischen Materials (Kies und Find-
linge des Flachlandes) wurde eine ordentliche Schotterung der StraBen durchgefiihrt. 
Die Dampfwalze und die unter der Aufsicht von deutschen Soldaten arbeitenden Frauen-
scharen waren in den ersten Zeiten der deutschen Besetzung eine der charakteristischen 
Erscheinungen auf den polnischen LandstraBen. Vielfach, wie in der Abb. 46, sind 
auch ganz neue Strafien angelegt worden. — Auch im osterr -ungar. Verwaltungsgebiet 
ist in letzter Zeit an der Yerbesserung des Wegenetzes gearbeitet worden. 
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Abb. 47. 

Blick von Góra Kalwarja auf das Weichseltal, stromaufwarts. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. H 34, Grójec). 

Das Steilufer von Góra Kalwarja, einem kleinen Stadtchen von rund 7000 Ein-

wohnern etwa 30 km sudlich von Warschau, bietet eins der schonsten Panoramen liber 

das mittlere Weichseltal. 

Die Weichsel betritt das polnische Flachland nórdłich von Puławy (russ. Nowo-

Alexandria), und von Dęblin ab bilden die Glazialablagerungen die 20—30 m hohen Ufer 

des Tales; nur gelegentlich ist der tertiare Sockel angeschnitten und entblóBt. Wieprz 

und Pilica — die beiden einzigen gróBeren Fliisse Polens, die ausschliefilich innerhalb 

des Landes fliefien — miinden ein und fiihren der Weichsel aus dem siidpolnischen Berg-

und Hiigelland nicht unbedeutende Wassermengen zu; ersterer entwassert ein Nieder-

schlagsgebiet von 10762 qkm, letztere trotz ihres langeren Laufes nur 9268 qkm (zum 

Vergleich: Bug 38379 qkm, Narew 28361 qkm). 

An der Pilicamiindung hat das Weichseltal bereits eine Breite von iiber 10 km, 

weitet sich aber noch nach Warschau zu und nimmt schliefilich ausgesprochen stausee-

artigen Charakter an; das Mifiverlialtnis von Tal und FluB wird dadurch immer 

grofier. Bei Góra Kalwarja vermógen wir schon kaum noch den jenseitigen Talrand, 

der in 11 km Entfernung jenseits des nur 1 km breiten Flusses liegt, zu erkennen. 

Die Uberschwemmungsbóden bilden hier breite fruchtbare Niederungen und gute Vieh-

weiden zu beiden Seiten des Flusses und seiner Ałtwasser. Hier und da treten auch 

Reste eines hóhergelegenen alten Talbodens ais Terrassen auf. 

Im ganzen macht sich beim mittleren Weichseltal eine gewisse Yerschiedenheit 

des Ost- und Westufers bemerkbar. Infolge der durch Westwinde bedingten typisch 

einseitigen Diinenentwicklung ist dem óstlichen Talranle eine fast kontinuierliche, breite 

waldbedeckte Diinenzone vorgelagert, die auf dem Westufer fehlt. 

Die Breite der Talsohle verleiht dem mittleren Weichseltal, ahnlich wie der Narew-

linie, auch eine gewisse militarische Bedeutung, die allerdings wahrend dieses Krieges 

nicht so sehr in Erscheinung getreten ist. Die Hauptkampfe haben sich langs der 

Bzuralinie abgespielt; hier sind daher auch die Yerwiistungen ani grofiten. 
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Abb. 48. 

Blick von Góra Kalwarja auf das Weichseltal, stromab. 
(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. H 34, Grójec und H 33, Warsclmu). 

Die Aufnahme ergiinzt die vorige zu einem Panorama iiber das gesamte Flufital. 
Die Weichsel windet sich bei Góra Kalwarja, von zahlreichen Altwassern begleitet, 
zwischen grofien, standig wandernden und sich verlagernden Sandbanken hin und her, 
bald Wirbel, bald ruhige Stellen bildend. Zwar ist der Wasserspiegel durchschnittlich 
iiber 6 —700 m, an Stellen mit grofieren Sandbanken sogar iiber 1 km breit, aber dabei 
ist die Tiefe so gering, dafi Schiffe mit grofierem Tiefgang ais m bei niedrigem 
Wasserstand im Sommer nicht fahren konnen. Wenige Meter neben dem Stromstrich 
wird das Wasser dann so seicht, daB selbst ganz flachgehende Boote auffahren und die 
grofite Miihe haben, wieder freizulcommen. Danach kann man sich eine Vorstellung 
machen, wie der Schiffsverkehr hier iiberall aufs hóchste erschwert ist: ein Schleppzug 
(1 Dampfer mit 4 Kahnen) braucht z. B. fiir die Strecke Warschau—Dęblin (Iwangorod) 
fast 4 Tage! 

Das ganze gewahrt das Bild eines vollig vernachlassigten, verwilderten Flusses, 
dessen Tal allerdings in seinen gewaltigen Dimensionen imposant wirkt. Es fehlt Yiel-
fach an geeigneten Eindeichungen, um die Aachen Niederungen vor der UberAutung zu 
schiitzen; jede Schwankung des Flusses macht sich selbst in entfernteren Teilen der 
Niederung durch Uberschwemmungen geltend, so dafi der Wert der Weiden durch den 
Wuchs saurer Graser stark beeintrachtigt ist. Dafiir gedeihen iippige Auenwiilder auf 
den zahllosen Strominseln, die Reiher, Móven und zahlreiche Flufiseeschwalben be-
herbergen, bis die Inseln eines Tages der rastlos nagenden Fiut zum Opfer fallen, und 
neue an ihre Stelle treten. 

Abb. 49. 

Blick auf die Ruinen von Czersk bei Góra Kalwarja. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. H 34, Grójec). 

Das mittlere Weichseltal ift im allgemeinen arm an stadtischen Sied-
lungen. Das Emporkommen von Warschau in gtinstigster Verkehrslage inmitten des 
geradezu von einem Netz sich kreuzender Taler iiberzogenen Flachlandes hat die 
Entwicklung anderer Stadte gehindert. Umsomehr, ais bei der staubeckenartigen 
Breite des ganzen mittleren Weichseltales, abgesehen von Warschau nirgends giinstige 
Vorbedingungen fiir die Schaffung von Briickensiedlungen gegeben waren. So erkliirt 
sich, dafi am Stromufer selbst keine grofiere Siedlungen zu finden sind. Die in der 
Niederung und am Talrand gelegenen Stadte — am linken Talrand Góra Kalwarja 
und Czersk, in der Niederung Kozienice, am rechten Ufer in der Niederung Karczew — 
sind klein und unbedeutend geblieben. Nur Dęblin (Iwangorod) ist ais wichtiger mili-
tiirischer Eckpunkt des Festungsvierecks an der Einmiindung des Wieprz in die Weichsel 
zu Bedeutung gekommen. aber ais Siedlung selbst ohne allen Wert. Dęblin ist Knoten-
punkt der Eisenbahnen Sosnowice—Brest-Lit. und Warschau—Lublin—Cholm. 

Die Hauptstrafie meidet das Weichseltal und fiihrt am Ostrande desselben auf 
der HochAiiche von Dęblin iiber Garwolin nach Warschau; die teilweise durch die 
Niederung fiihrende Strafie iiber Kozienice-Góra Kalwarja ist nicht so bedeutend. Czersk 
(5 km sudlich von Góra Kalw.), liegt malerisch am Steilrand der Warschau Lodzer 
HochAiiche gegen die Weichselniederung, an einer Stelle, wo die Weichsel ehemals 
eine grofie Schlinge beschrieben hat, bleibt aber abseits der StraBe. Es ist eine der 
altesten und ehemals bedeutendsten Siedlungen Masowiens; es war im 13. Jahrhundert 
Residenz der selbstandigen Fiirsten von Masowien. Der Verfall von Czersk setzte 
damit ein, daB die Fiirsten ihre Residenz nach Warschau verlegten. Heute sind nur 
Ruinen des einstigen Schlosses vorhanden, aber man geniefit dort ahnlich wie in Góra 
Kalwarja einen schonen Ausblick iiber das Weichseltal. 
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Abb. 50. 

% 

Der alte Markt in Warschau. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. H 32 und 33, Wnrscliau). 

In ganz ahnlicher Ortslage wie Góra und Czersk ist auch Warschau (Warszawa), 

die llauptstadt Polens, erwachsen, niimlich an dem hier etwa 20—30 m liohen Steil-

abfall der Warschau-Lodzer Platte gegen das Weichseltal. Nur ist die allgemeine 

Yerkehrs- und Ortslage bei Warschau wesentlich giinstiger. Warschau liegt am Siid-

ausgang des weiten Warschauer Staubeckens, in das von allen Seiten her die grofien, 

diagonal zusammenlaufcnden diluvialen Schmelzwassertaler einmiinden: von NO das 

Narew-, von 0 und SO das Bug-, von Suden das mittlere Weichsel-, von SW das 

Bzuratal, das ins Warthe-Odergebiet hinuberleitet, und schlieBlich von NW das untere 

Weichseltal. Dazu kommt die gunstige Ortslage: der Strom selbst ist bei Warschau 

nicht sehr breit und ursprunglich durch eine Insel (heutiger Sachsenwerder) geteilt 

gewesen; weit ausgedehnte Diinenlandschaften am Ostufer des Tales engen zudem die 

Niederung ein und erleichtern den Uebergang iiber das Tal in ostwestlicher Richtung. 

Wahrscheinlich hat, nach den prahistorischen Funden zu urteilen, schon sehr friih eine 

Furtsiedlung hier bestanden. — Lange Zeit aber stand Warschau an Bedeutung gegen-

iiber Czersk zuruck; die Hauptstadt des Landes war Krakau. Erst ais die Herzoge 

von Masovien ihre Sonderstellung eingeblifit hatten und Krakau infolge seiner exponierten 

Lage nicht melir zur Hauptstadt geeignet war, wurde Warschau ais das gegebene 

Zentrum des Weichselgebietes Haupt- und Residenzstadt; wenig westlich der Stadt 

fanden bei dem Dorfe Wola die Wahlen der polnischen Konige statt. Seit dieser Zeit 

datiert der Aufschwung Warschaus. 

Der alteste Teil der heutigen Stadt ist die um den abgebildeten alten Markt 

gelegene Altstadt (Stare Miasto). Ihre Anlage erfolgte nach dem iiblichen, bereits 

mehrfach geschilderten Schema der Kolonialstadte. Von dem viereckigen Markt gehen 

auch hier die rechtwinklig einmiindenden StraBen aus. Von den urspriinglichen Hausern 

sind aber kaum noch Spuren erhalten; das sogen. Haus der Fiirsten von Mazowien 

und das Fugger- (poln. Fukier-) Haus sind die letzten Reste. Die heutigen Gebaude 

stammen meist aus der Zeit des 17. Jahrhunderts. Der Zierbrunnen mit der Weichsel-

nixe, der Wappenfigur Warschaus, in der Mitte des Marktes erhebt sich an der Stelle 

des eliemaligen Rathauses, das im Anfang des vorigen Jahrhunderts abgebrochen wurde. 

Der Markt ist schiiner ais in allen anderen Stadten Polens; die fast gleichmaBige 

Hohe der schmalen, verhaltnismaBig hohen Hauser, zwischen denen die einmiindenden 

StraBen fast ganz verschwinden, bedingt den harmonischen, geschlossenen Charakter 

des ganzen Platzes. Bemerkenswert sind die hohen Dachwolmungen, mit denen die 

Hauser der benachbarten StraBen liber ihre Vordermanner liinweg ebenfalls Ausblick 

auf den Markt erlangen. Ein Vergleich mit den bisher gezeigten Marktbildern liiBt 

ohne weiteres erkennen, dafi der Warschauer Altmarkt noch etwas von seinem deutsch-

mittelalterlichen Geprage bewahrt hat. Warschau hatte wahrend des ganzen Mittel-

alters regen Verkehr mit Deutschland; die Hansa z. B. hatte einen standigen Ver-

treter in Warschau, das alte Augsburger Handelshaus der Fugger eine Zweignieder-

lassung (daher das erwahnte Fuggerhaus). Zahlreiche deutsche Handwerker und Kauf-

leute sind eingewandert; bis ins 17. Jahrhundert erhielt sich der deutsche EinfluB in 

Warschau. 
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Abb. 51. 

Schlofiplatz in Warschau. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. H 32 und H 3i, Warschau). 

Der Schlofiplatz, rechts mit dem Schlofi, linlcs mit dem 20 m hohen Denkmal des 
Konigs Sigismund III., bildet die Grenze der Altstadt und der sudlich gelegenen neueren 
Teile Warschaus. Am Schlofiplatz, der nur wenige Schritte vom Altmarkt entfernt ist, 
lag an der Stelle des heutigen polnischen Konigsschlosses schon die alte masowische 
Konigsburg unmittelbar am Steilrand, mit dem Blick iiber den Strom, der hier starker 
an das Westufer herandrangt. Zwischen Markt und Schlofi liegt die Kathedrale St. 
Johannes, dereń Turnie im Hintergrund aufragen. Es ist die alteste Kirche der Stadt, 
an der Stelle einer ursprunglich hólzernen Kapelle errichtet, eine dreischiffige spat-
gotische Hallenkirche. 

Das Bild gewahrt mit dem Altmarkt zusammen einen guten Eindruck von dem 
allgemeinen, z. T. malerischen Charakter der Altstadt, die heute, wie in Lodz. liaupt-
sachlich den Juden iiberlassen ist. Die im Mittelalter iibliche Trennung der Quartiere 
der einzelnen Ziinfte hat sich hier noch erhalten und die einzelnen Gewerbe finden sich 
in bestimmten Strafien vereinigt. Wie in deutschen Kleinstadten erscheinen die StraBen 
zwischen den verłialtnismafiig sehr hohen Hausern (meist drei Stock hocli) schmal, eng 
und dunkel. Von der ehemaligen Stadtmauer haben sich nur noch wenige Reste in der 
Nahe des Altmarktes nach der Weichsel zu erhalten (Podwalestr.). 

Neben der Altstadt entwickelte sich, wahrscheinlich schon wahrend des 14. Jahr-
hunderts, zunachst nordlich von ihr die sog. Neustadt (Nowe Miasto), die weniger regel-
mafiig ais die Altstadt und im Gegensatz zu ihr auf der Hochflache und der Niede-
rungsterrasse angelegt wurde und im ganzen mehr polnischen Charakter trug. Hier 
wohnten die Schiffer und Fischer, hier lagen auch groBe Speicher fiir das auf der 
Weichsel herangeschaffte Getreide und sonstige Waren, die auf dem FluBweg nach dem 
Handelszentrum Warschau kamen. 

Abb. 52. 

Anfang der Marszałkowskastrafle in Warschau-Mokotów. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. H 32 und 33, Warschau). 

Die eigentlichen Hauptteile des modernen Warschau liegen sudlich der eben ge-
zeigten Altstadt. Die Entwicklung dieser neueren Stadtteile setzte damit ein, daB 
Warschau Haupt- und Residenzstadt von Polen und damit Sitz des Reichstages, zahl-
loser Reichsbehorden und des Adels wurde, dessen Palaste in der Nahe des Konigs-
schlosses rasch in grofier Zahl entstanden. So erwuchsen seit dem 16. Jahrhundert ganz 
neue Stadtteile, hauptsachlich an der parallel zum Talrand verlaufenden Krakauer 
LandstraBe, der heutigen „Krakauer Vorstadt", aber auch an den vom Schlofiplatz aus-
gehenden Seitenstrafien. Die zahlreichen Kirchen und Palaste mit ihren oft sehr schonen, 
am Talrand sich hinabziehenden Giirten um die Krakauer Vorstadt, etwa bis zum 
heutigen Kopernikusdenkmals-Platz, gehoren dieser Entwicldungsperiode der Stadt ani» 
Einen gewissen Abschlufi erhielt diese Entwicklung durch die Anlage , einer gemein-
samen Befestigung um die ganze Stadt, die etwa im Zuge der heutigen Świętokrzyska 
(Heiligen Kreuz-) StraBe yerlief. 

Einer vierten , Periode endlich gehort das heutige moderne Wohnviertel Warschaus 
zwischen dem „Nowy Świat" (Neue-Welt-Str.), der Jerozolimska Allee, und der Marszał-
kowska (Marschall-) StraBe und ihren Nebenstrafien an. Im Nowy Świat und seiner 
Fortsetzung, der Ujazdowska Allee, finden sich vornehmlich die Villen des Adels und 
der Reichen und prachtige, grofie, offentliche Parks, meist in schoner Lage am Rand 
der Hochflache. Die eigentlichen Wohnviertel der grofieren Massen aber sind nach 
regelmiiBig viereckigem Schema nach SW in die Hochflache hineingebaut und haben 
schon eine ganze Reihe einstiger Vororte in den Bereich der GroBstadt einbezogen. 
Abbildung 52 zeigt den charakteristischen Anfang der Marszałkowska Strafie. der 
Hauptgeschiiftsstrafie von Warschau, und den unausgegliclienen Charakter dieses neueren 
Teiles der Stadt. wo gelegentlich fast amerikanisch łiohe moderne Wolkenkratzer mit 
kleinen niedrigen alten Hiiuschen abwechseln. 

m 
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Abb. 53 und 54. 

Das Schlóftchen im Łazienki-Park in Warschau 

und 

Sachsisches Palais und russische Kirche vom Sachsischen Garten aus. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. H 82 und 33, Warscliau). 

Auf die śiufiere Entwicklung des Stadtbildes von Warscliau ist zuniichst die Zeit 

Johann Sobieskis von besonderem EinHufi gewesen. Er baute vor allem inmitten des 

priichtigen, am FuB des Talrandes auf der Terrassenniederung gelegenen Łazienki-Parkes 

ein ehemaliges Badehaus zu dem nebenstebend abgebildeten reizenden kleinen Lust-

SchloBchen um (daher der Name Łazienki=Biider). Es ist heute im Schmuck der um-

gebenden alten Kastanien unstreitig eins der scliijnsten Bauwerke Warschaus. 

Am stiirksten aber pragte sich die sachsische Periode im 18. Jahrhundert in der 

Yerschonerung des Warschauer Stadtbildes aus. Das abgebildete Sachsische Palais, der 

Sachsische Platz, der Sachsische Garten und das Briihrsche Palais erinnern an diesen 

Zeitabschnitt. Auch die Anlage der Ujazdowska-Allee und des Łazienki-Parkes geht 

auf die sachsische Zeit (August II.) zuriick. Die Kunstdenkmaler dieser Zeit tragen 

meist den Charakter des Baroak oder des Klassizismus; Rokokobauten fehlen im allge-

meinen. — Das Sachsische Palais erhebt sich an Stelle eines von August II. erbauten, 

aber Mitte des vorigen Jahrhunderts abgebrochenen Palais, dessen zugehóriger Schlofi-

park heute den Sachsischen Garten und dessen Ehrenhof den Sachsischen Platz bildet. — 

Die russische Periode seit dem Anfang des vorigen Jahrhunderts (Wiener KongreB 

1815) hat das aufiere Bild der inneren Stadt verhiiltnismaBig kaum beeinfluBt. Die 

wenigen vorhandenen russischen Kirchen, so die griechisch-orthodoxe Kathedrale auf 

dem Sachsenplatz, dereń yergoldete, weithin leuchtende Kuppe die Abbildung zeigt, fallen 

vollig aus dem Rahmen ihrer Umgebung heraus und sind trotz aller Russitizierung 

vóllige Fremdkorper geblieben. Zahlreiche orthodoxe russische Kirchen finden sich in 

der Peripherie der Stadt, wo sich ein weiter Ring russischer Kasernen und Sommer-

lager um die ganze Stadt zieht. Er findet seinen AbschluB an der nordlich von der 

„Neustadt" gelegenen Zitadelle. — 

Im allgemeinen stelit Warschau unter den ubrigen Stadten einzig da. Die beiden 

anderen GroBstadte des Landes, Lodz und Sosnowice sind gewissermaBen groB ge-

wordene Industriediirfer, in Warschau aber spiirt man iiberall etwas von der grofien ge-

schichtlichen Yergangenheit. Trotz seiner haBlichen Vorstadte und der Unausgeglichenheit 

seines Stadtbildes hat Warschau siclierlich das Wesen einer Hauptstadt. Dank der Industrie 

und dem lebhaften Handelsyerkehr konnte sich hier ein grofierer Mittelstand entwickeln, 

der die sonst in Polen vielfach kraB zu Tage tretenden Gegensatze einer besitzenden 

Oberschicht und eines in Armut und Elend darbenden Proletariats iiberdeckt und aus-

gleicht, was im Stadtbild (man vergl. Lodz) deutlich zum Ausdruck kommt. In War-

schau, „dem Paris des Ostens", entfaltet sich die dem Polen und speziell der Polin 

angeborene EIcganz und macht die Stadt auch in dieser Beziehung tonangebend fiir 

das ganze Land. 
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Abb. 55. 

Panorama von Warschau, vom Flugzeug aus aufgenommen. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. H 32 u. 33, Warschau). 

Die obere Aufnahme gewahrt noch einen Uberblick iiber die Anlage der neueren 

Teile Warschaus. Links der Sachsische Garten, davor auf dem Sachsenplatz die russische 

Kirche mit dem isoliert aufragenden Glockenturin. Im Vordergrund die regelmaBigen 

Hiiuservierecke um die Krakauer Vorstadt-Strafie, die sich von der linken unteren 

Ecke des Bildes schrag nach rechts hinaufzieht; einzelne Gebaude, wie das russische 

Gymnasium, die Heil. Kreuz-Kirche, sind im Vordergrund links gut erkennbar. Hier am 

Kopernikus-Platz (beim russischen Gymnasium) fand die Stadt friiher ihrEnde; wenig 

links von ihm zweigt die Swiętokrzyska-Strafie ab, in dereń Zug einst die alte Stadt-

befestigung verlief. 

Die eigentliche Altstadt ist auf dem Bilde nicht mehr sichtbar, obwohl die 

schon nicht mehr ganz so regelmafiig angelegten Teile hinter der russischen Kirche 

und rechts vom Rathaus die unmittelbare Nahe der Altstadt erkennen lassen, dereń 

Umrifi die StraBenziige der alteren Teile zunachst folgten. Im Hintergrund der An-

fang des Judenviertels, links davon die regelmafiigen liinglich-rechteckigen Blocks der 

Viertel, die schon in die Vorstiidte Koło und Wola iiberleiten. Diese sind in ihrem 

Aufieren fast ebenso haBlich wie die Yorstadte von Lodz; in Mokotów usw. finden 

sich vielfach ganz iihnliche Bilder wie in Bałuty. 

Fast die gesamte Stadt liegt auf der Hocliflache. Yon der siidlich des Schlosses 

zwischen Hochflachenrand und Strom gelegenen Terrasse hat die Stadt nicht recht 

Besitz ergriffen. Zwar entstand hier wahrend des 18. und 19. Jahrhunderts die Unter-

stadt (Powiśle) aus Mietshausern, Kasernen und einzelnen Fabriken, aber das Viertel 

ist, obwohl die Terrasse 3—5 m iiber dem FluB liegt, noch heute Uberschwemmungen 

ausgesetzt und daher fast ausschlieBlich von armerer Bevólkerung bewohnt. Die liafi-

liche Anlage dieser Unterstadt beeintrachtigt das Bild von Warschau. das mit seinen 

Hausern und Garten am Talrand von der Weichsel aus sehr schon sein konnte, auBer-

ordentlich. 

Im Vordergrund rechts der oberen Aufnahme sieht man gerade noch den steilen 

Hochfiachenrand, den die StraBe in der scharf hervortretenden Kurve iiberwindet. Das 

untere Bild zeigt die Unterstadt mit ihren Kasernen usw. um die sog. „Dritte" oder 

Poniatowski-Briicke, die den Sachsenwerder bei Praga mit Warschau verbindet. Die 

Briicke setzt auf der Warschauer Seite bei der Jerozolimska-AUee in Hochflachenhohe 

an und fiilirt dann schnurgrade auf gewaltigen, fast haushohen Yiadukten zunachst 

iiber die Unterstadt hin, dann iiber den Strom zum tiefer gelegenen Pragaer-Ufer liiniiber. 

Die gesamte Anlage ist fast 2 km lang. Der Bau der aufierst kostspieligen, aber 

nicht gerade schonen Briicke war beim Einmarsch der Deutschen gerade vollendet 

worden.' Sie wurde dann von den Russen gesprengt, inzwischen, wie die Aufnahme 

zeigt, notdiirftig wiederhergestellt, ist aber neuerdings wieder abgebrannt. 





Abb. 56 und 57. 

Panorama von Warschau und Praga. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. H 32 und 33, Warschau). 

Praga, am rechten Ufer der Weichsel, gegeniiber von Warschau, ist ais Briicken-

kopf entstanden, der zeitweise auch schon friiher hefestigt war. Es bildet heute mit 

Warschau eine einzige zusammengeliorige Siedlung von etwa 930000 Einwohnern 

(darunter allein in Warschau selbst fast 300000, d. h. gegen 40o/o Juden), dereń rasches 

Wachstum — Warschau zahlte 1800 nur 74500, 1850 163500 Einwohner — neben der 

Bevolkerungszunahme von Lodz am bemerkenswertesten ist. Praga ist hauptsachlicli 

von Juden bewohnt, die hier in engen, schmutzigen Quartieren leben. 

Die Hauptursache des starken Wachstums von Grofi-Warschau ist einmal in der zu-

nehmenden Industriealisierung der Stadt zu sehen; neben dem Lodzer und dem stid-

westpolnischen Industriegebiet bildet Warschau und seine Umgebung den dritten grofien 

Industriebezirk Polens. Hier sind neben versehiedenen Textil-, Eisen- und Zucker-

fabriken fast alle anderen Industriezweige durch grofiere Fahrik-Niederlassungen ver-

treten. Die llauptbedeutung Warschaus aber rulit in seinem Handelsverkehr; es ist 

der Knotenpunkt der wiclitigsten Bahnen, die von hier aus radial nach allen Teilen 

des Landes auseinanderlaufen und z. T. wichtige internationale Bedeutung haben. Alle 

Arten von Waren lagen hier z. T. in ungeheuren Mengen aufgespeichert; das ganze 

Land war gewohnt, hier seine Einkaufe vorzunelimen. 

Die obere Aufnahme zeigt das Panorama Pragas von dem Warschauer Ufer 

aus, das neuerdings streckenweise durch Anptlanzungen verschonert worden ist. Die 

untere Aufnahme gibt das Gesamtbild von Warschau-Praga. Von Warschau (links) ist 

in der Hauptsache nur die Unterstadt zu sehen, die Oberstadt wird nur im Hinter-

grund eben sichtbar. Das Ufer ist 3—5 m hoch. Der vollige Mangel an Hafenanlagen 

tritt deutlich auf dem Bilde hervor. Rechts das flachę Pragaer Ufer, im Vordergrund 

der Sachsenwerder, eine inzwischen landfest gewordene Insel. Beide Stadte sind durch 

drei Briicken verbunden, von denen aber hier nur eine, die Alexanderbriicke (nach 

dem Ingenieur auch Kierbedź-Briicke genannt) im Hintergrund sichtbar ist. In der 

Mitte des Bildes der breite, aber flachę, von Sandbanken geteilte Strom, rechts einige 

Buhnen, der Yersuch einer gewissen Regulierung des FluBbettes. 
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Abb. 58. 

Dorf Rogoźnica, Kreis Radzyń. 

(vgl. Kartę des Westl. Balii., BI. M 33, Blala). 

Die folgenden Bilder biingen Aufnahmen aus dem ostlichen Mittelpolen, d. h. 

dem Gebiet zwischen Weichsel, Narew, Bug und Wieprz. Es umschliefit die Ostrower 

und Łukower Hocliflache, die durch das Tal des unteien Bug getrennt sind. Eine ge-

wisse Sonderstellung nimmt das dreieckfórmige Gebiet zwischen Brest-Litowsk, Lublin 

und Cliolm ein, das nicht mehr zur Łukower Platte gehort, yielmehr relativ niedrig 

liegt und stark versumpft ist. 

Die Landschaftsformen sind sonst ahnlich wie westlich der Weichsel. Bis in die 

Gegend von Brest-Litowsk lassen sich deutlich zusammenhangende jungglaziale End-

moranenziige verfolgen, die aber auch keine Seen mehr aufweisen, sondern nur noch 

Kessel oder gelegentlich Solle. Wie im westlichen Polen ist also auch hier ein ge-

wisses Ausklingen der Formen nach Siiden zu konstatieren. 

Die Bevolkerung des Gebietes ist nicht einheitlich. Zwar nehmen die Mazuren 

bei weitem den Hauptteil des Gebietes ein, aber der ganze Siidosten — also vor allem 

Teile des Gouvernements Siedlce — haben die Podlasier inne. Ferner findet sich am 

unteren Bug noch ein kleines Gebiet, wo Kurpen wohnen. 

Die Verbreitung der Podlasier ist augenscheinlich durch die naturlichen Verhalt-

nisse mit bedingt; ihr Verbreitungsgebiet deckt sich ziemlich genau mit dem vorher 

genannten Sumpfgebiet am mittleren Bug. Die Podlasier gehoren ethnographisch zu 

den Ruthenen, von denen sie sich aber durch einen besonderen Dialekt, der eine 

Mischung zwischen dem Polnischen und Ruthenischen darstellt, unterscheiden; beide 

gehoren mit den stammvervvandten Wolhyniern zu den Ostslawen.*) Die Bodenverhalt-

nisse sind der Entwicklung einer hoheren Kultur wenig gunstig gewesen, die Podlasier 

werden daher auch meist ais anspruchslos, arbeitsam aber wenig intelligent geschildert. 

Die Abbildung zeigt ein Bauernhaus nahe der Grenze zwischen Polen und Podlasiem; 

Rogoźnica liegt ca. 20 km westlich von Biała, an der StraBe Brest—Łuków. Die 

eigentlichen Dorfer der Podlasier sind oft sehr armselig; die Hiitten bestehen manch-

mal nur aus einer Stube ohne Rauchfang. 

*) Insgesamt ergeben sich folgende Bevolkerungszahlen fur Polen: Areał: 127000 ętkm, d. h. 
nicht ganz ein Viertel des Deutschen Reiches. Die Bevo!kerung betrug vor dem Kriege rund 
13 Millionen, darunter Polen 72°/o, Juden 15»/o, Deutsche 5,5%, Russen last 50/0, Litauer 2,50/0. 
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Abb. 59 und 60. 

Dorfbild aus Kołodziąż, Kreis Siedlce 

und 

Pułazie Świeże, Kreis Mazowieck. 

(vgl. Kartę des Westl. BuBl., BI. K 33, Siedlce und L 30, 3Iazo«ieck). 

Trotz der gleichartigen Bevolkerung des ostlichen und westlichen Mittelpolen 
und der iibereinstimmenden Oberflachengestaltung beider Teile, bildet die mittlere 
Weichsel in anthropogeographischer Beziehung eine wichtige Grenze. Zwar nimmt der 
Anteil des Ackerlandes an der Gesamtflache in Polen ganz allgemein von Westen nach 
Osten zu ab, aber der Gegensatz ist in Mittelpolen besonders bemerkbar, so dafi das 
mittlere Weichseltal zugleich ungefahr die Grenze zwischen einem an Ackerflache 
reicheren West- und einem iirmeren Ostteil bildet. Der Grund hierfiir ist in ver-
schiedenen Ursachen zu suchen. Einmal in den im allgemeinen ungiinstigeren Boden-
verhaltnissen des Ostens, in dem Vorherrschen diluvialer Sande auch auf den Hocli-
flachen, die durch die Eisschmelzwasser starker ausgewaschen sind; daher der 
relative Waldreichtum der ostlichen Gebiete, wenngleich hier wie sonst in Polen nir-
gends auCer Aclit gelassen werden darf, dafi infolge der ungeniigenden Waldwirtschaft 
der durch den vorherrschenden Holzbau bezeugte ehemalige Waldreichtum des Landes 
nicht mehr existiert und Polen heute im ganzen genommen ein sehr waldarmes Land 
ist, das der Holzeinfuhr bedarf (Bewaldungsprozent in Deutschland rund 25, in Polen 
weit unter 20). Weitere Grandę sind sodann vor allem die ungiinstigeren klimatischen 
Yerhaltnisse des Ostens und die ungiinstige Besitzverteilung (vorwiegend kleiner Besitz). 

Der Gegensatz beider Teile Mittelpolens kommt auch in der ungleichmiiBigen 
Yerteilung der Industrie klar zum Ausdruck; es gibt ostlich der Weichsel keinen ein-
zigen Kreis mit einer besonders nennenswerten Industrie, was natiirlich seinerseits 
wieder anf die Verkehrsverhiiltnisse zuriickgewirkt hat. Nur sechs von den 19 mittleren 
Stadten des Landes (bis zu 100000 Einwohner) liegen ostlich der Weichsel. Alles dies 
zusammen bestimmt naturgemiiB die Gesamtverteilung der Bevolkerung in der Weise, 
daB die Beviilkerungsdicbte westlich der Weichsel wesentlich hoher ist ais ostlich der-
selben. (Im Gouv. Siedlce kommen rund 71 Einwohner auf ein ąkm, im Gouv. Warschau 
dagegen 152 Einwohner und im Gouv. Petrikau sogar 185 Einwohner!)*) Yielfach 
finden die ungiinstigen Verhiiltnisse des ostlichen Gebietes schon ihren Ausdruck in der 
iiuBeren Erscheinung der Dorfer, die im ganzen lange nicht den guten Eindruck machen, 
wie im westlichen Teil Mittelpolens. 

Abbildung 59 bringt ein Dorfbild aus Kołodziąż, ca. 30 km siidwestlich Siedlce. 
Es ist ein abseits jedes Yerkehrs gelegenes kleines Dorfchen am Siidrand eines sehr 
charakteristischen Endmoriinengebietes, das sich siidlich von Siedlce in ostwestlicher 
Richtung dahinzieht, und sich durch seinen Steinreichtum auszeichnet. Dies ist der 
Grund, daB hier die Steine nicht nur fiir die Fundamente, sondern auch zum Aufbau 
der Zaune um die im ubrigen sehr primitiven kleinen Hauschen verwendet werden. 

Pułazie Świeże, ebenfalls ein kleines Dorfchen, liegt etwa 11 km siidostlich von 
Mazowieck, im Yorland eines groBartigen Endmoriinengebietes, das sich vom Narew-
durchbrucli her iiber Sokoły bogenformig nach Białystok erstreckt. Die Umgebung 
bildet eine flachę, vielfach sandige Landschaft, durchzogen von zahlreichen Schmelzwasser-
tiilchen, die radial angeordnet, dem Nurzec zustreben. Das Dorfchen zeigt die ganze Armut 
der Gegend; niedrig und baufallig sind die Hiitten, die unregelmaBig (beachte auch 
die Lage der Hausereingiinge!) um den hier zu einem kleinen Teich gestauten Bach 
herum liegen. Die Nahe der Endmoriinen kiindet sich in den zahlreichen grofien Find-
lingsblocken an, die allenthalben herumliegen. Im Mittelgrund das hohe Holzkreuz, 
zusammen mit der kleinen Kapelłe oder dem Heiligenbild, das fast nie fehlende Wahr-
zeichen des polnischen Dorfes. Rechts im Garten, allerdiugs durch die Bilume etwas 
verdeckt, der charakteristische liolzerne Ziehbrunnen. — Trotz aller Armut bietet das 
kleine'Idyll ein schones Bild; es ist, ais schmiegten sieli die Hauser an den Boden. 
Man bekommt gelegentlich, namentlich in der Abenddammerung den Eindruck, die Dorfer 
siinken im Laufe der Zeit langsam in den Boden zuriiek; so sind hier — viel mehr 
ais in Deutschland — Hauser und Boden miteinander verwachsen. Es liegt noch viel 
Urspriingliches, Natiirliches selbst in der vom Menschen schon unterworfenen Landschaft. 

*) Zum Vergleieb: die durcbselmittliebe Bevolkerungsdichte betragt in Polen 103 pro qkm 
(in PreuBen 115). Polen ist aber bedeutend dichter besiedelt ais die direlit angrenzenden preufiischen 
und russischen Provinzen. 
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Abb. Cl und 62. 

Markt in Zambrów 

und 

Markt in Ostrów. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. K 30, Ostrów). 

Die Stadte des ostlichen Mittelpolen sind wiederum, soweit sie zu grófierer 

Bedeutung gelangt sind, durch ihre giinstige Yerkehrslage an den grofien Talziigen 

ausgezeichnet. So gruppieren sich die Stadte der Ostrower Platte hauptsachlich in den 

drei Zonen langs des Narew und Bug (Wyszków, Brok), bezw. in der Nurzec-Niede-

rung, die Narew und Bug miteinander verbindet (Ciechanowiec). Im Innern der Hoch-

flache ist neben Zambrów und Mazowieck nur Ostrów zu einiger Bedeutung gelangt; 

alle drei liegen an Durchgangsstrafien. Zambrów zabite vor dem Kriege rund 4000 Ein-

wohner, darunter die Halfte Juden, Ostrów rund 12000 Einwohner, darunter 7000 Juden; 

die Stadtbilder sind daher, wie beide Abbildungen erkennen lassen, im wesentlichen 

durch die Juden bestimmt. Bemerkenswert sind die holzernen Giebelhauser an dem 

Markt in Ostrów. 

Dasselbe jiidisch-kleinstadtische Geprage haben auch die grofieren Siedlungen 

der Łukower Platte. Die ineisten von ihnen ordnen sich wiederum zonenformig am 

Rande der Platte gegen die umgebenden grofien Talztige an. So folgen am mittleren 

Bug Drohiczyn, Mielnik, Janów und Brest-Litowslc aufeinander; an der Wieprz-Krzna-

Niederung, die Bug und Weichsel verbindet, Biała, Międzyrzec, Radzyń und Kock; 

langs der Weichselzone Garwolin und Mińsk Mazowiecki. Gegen das Buggebiet liegen 

Kałuszyn, Węgrów und Sokołów. Im Innern der Hochflache haben sich nur einige 

wenige Stadte entwickelt, unter denen Siedlce ais russische Gouvernementsstadt mit 

23000 Einwohnern (13000 Juden) und Łuków ais Kreisstadt mit 10 000 Einwohnern 

(6000 Juden) — beide schon altere Siedlungen aus dem friilien Mittelalter — die be-

deutendsten sind. Das Geprage aller dieser Stadte ist ermiidend gleichartig. 

Ais militarischer Stiitzpunkt ist Brest-Litowsk, der siidóstliche Eckpunkt des 

Festungsvierecks, von grofier Bedeutung; es deckt die Balinen nach Moskau, Charków 

und Kiew. Die Stadt selbst war zugleich vor dem Kriege ein ansehnlicher Handels-

platz von rund 55000 Einwohnern, gehort aber schon nicht mehr zu Kongrefi-Polen, 

sondern zum Gouvernement Grodno. 
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Abb. 63 und 64. 

Panorama des Bugtales bei Mielnik. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. M 32, Siemiatycze). 

Das mittlere Bugtal, dessen charakteristische Aushildung das nebenstehende 

Panorama yorfiihrt, bildet die natiirliche Ostgrenze KongreB-Polens. Wahrend das 

Tal oberhalb von Brest-Litowsk mehr eine breite sumpfige Niederung darstellt, die 

schon iiberleitet zu den weiten Sumpflandschaften des Polesie, hat das Bugtal unter-

halb von Brest-Litowsk einen ganz anderen Charakter. Hier durchbricht der FluB 

die verschiedenen Endmoranenziige, die das abschmelzende Eis bei seinem letzten 

Riickzug in dem Gebiet zwischen Brest-Litowsk und dem unteren Bugtal hinterlassen 

hat. Das Tal wird dadurch verhaltnismiiBig sehr stark, durchschnittlich bis auf 2 km 

eingeengt, besonders bei Mielnik, obwohl beide Photographien das kaum geniigend 

erkennen lassen. Man gewinnt nach den Abbildungen, dereń obere das Panorama 

stromauf, die untere den Blick stromab zeigt, noch immer den Eindruck eines ganz 

gewaltig breiten Tales, und doch muB man sich vergegenwartigen, daB auf gleicher 

Breite das untere Weichseltal fast 15 km, und selbst das Warthetal dicht oberhalb 

Kolo fast 10 km breit ist. Eine weitere Besonderheit des Bugtales bilden die ein-

gesenkten Maander, dereń Entstehung niclits mit dem heutigen FluB zu tun hat, der 

— man mochte sagen — hilflos in den alten groBen Talschlingen seines diluvialen 

Yorgangers hin- und herpendelt. In den Einzelheiten ist das Bild des Tales ahnlich 

dem der anderen polnischen Tieflandsfliisse: der unregulierte Strom mit kahlen Sand-

banken und bewaldeten Inseln, Altwassern und versumpften, z. T. bewaldeten, z. T. in 

Kulturland verwandelten Niederungen zu beiden Seiten. 
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Sudlich einer Linie, die ungefahr vom Wartheknie sudlich an Radom 

vorbei etwa auf Włodawa am Bug verlauft, andert sich das allgemeine Land-

schaftsbild. Hier und da taucht unter dem Diluvium der felsige Unter-

grund hervor, zunachst nur in einzelnen, isoliert aufragenden, vom Eise 

abgeschliffenen Kuppen und Riicken, spater in immer grófieren Flachen, 

die sich allmahlich zusammenschlieBen und dabei langsam hóher ansteigen. 

Das ist die siidpolnische Mittelgebirgsschwelle, die uns in seinen niederen, 

z. T. eingemuldeten Partien ais ein flaches Berg- und Hiigelland von etwa 

300 — 400 m Hohe entgegentritt. Im Juraplateau von Wolbrom und im 

Polnischen Mittelgebirge jedoeh, wo die Schichten mit am starksten empor-

gewólbt sind, erhebt sich das Land bis 500, vereinzelt sogar bis iiber 600 in 

(Łysa Góra 611 m). 

In dem Mafie nun ais das Relief des Landes starker wird, mehren 

sich die Niederschlage, wird das Klima, zugleich infolge der zunehmenden 

Kontinentalitat im Winter kiihler, andert sich das Tier- und Pflanzenleben. 

Und weiter, in dem gleichen Mafie, wie sich die orographischen Gegensatze 

einzelner Gebiete innerhalb der Mittelgebirgsschwelle selbst steigern, treten 

auch im Pflanzenkleid und in der Tierwelt, nicht zuletzt auch in den be-

vólkerungsgeographischen Verhaltnissen der einzelnen Landschaftsteile 

gegenseitig grofiere Unterschiede deutlich hervor. 

Wahrend Nord- und Mittelpolen pflanzengeographisch ohne scharfere 

Grenze ineinander iibergehen (vgl. Kartę IV), treten sudlich der Pilica und 

des Wieprz ziemlich auffallig neue Florenbilder auf: neben die Kiefern-

walder des Flachlandes treten Buchen- und Tannenwalder und schliefilich 

in den hoheren Teilen der Mittelgebirgsschwelle Vertreter der Felsenflora. 

Deutlich heben sich sodann innerhalb des Berg- und Hiigellandes 

einzelne Bezirke durch die Eigenart ihrer Flora voneinander ab. Wahrend 

zunachst das dem deutschen Gebiet anliegende Randhiigelland noch stark von 

der oberschlesischen, durch Vertreter atlantischerTypen(vor allem die Glocken-

heide Erica Tetralix) gekennzeichneten Flora beeinflufit ist, besitzt das ostlich 

angrenzende Juragebiet von Czenstochau bis Krakau dank dem Kalkunter-

grund und der fruchtbaren LóBdecke, die auf dem Kalk auflagert, eine ganze 

Anzahl typischer Spezies, die diesem Gebiet ausschliefilich eigen sind; 

beenso das Polnische Mittelgebirge, das vom Juraplateau durch die Kreide-
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muldę von Włoszczowa getrennt ist und ein feuchtes mildes Bergklima 

besitzt. Jenseits der Weichsel erhebt sich das flachę, nur wenig iiber 300 m 

aufragende Hiigelland von Lublin, in dessen Pflanzenwelt bereits ostliche 

Sippen auftreten, die westlich der Weichsel fehlen. Eine Linie von Puławy 

(Nowo-Alexandria) an der Weichsel nach Cholm scheidet die Steppenfauna 

Siidosteuropas von der mitteleuropaischen Tierwelt des Flachlandes. 

Ahnliche Verhaltnisse zeigt die Tierwelt (vgl. Kartę V). Dem erst 

nach der jiingeren Vereisung faunistisch besiedelten polnischen Flachland 

tritt die durch Reste einer al teren, pradiluvialen Tierwelt ausgezeichnete 

Mittelgebirgsschwelle gegeniiber. Wiederum bildet das Weichseltal die 

Grenze zweier ganz verschiedener Teile, des siidwestpolnischen und des 

Lubliner Hiigellandes, dessen Tierwelt mit der podolischen Platte eng ver-

kniipft ist; einzelne Vertreter der podolischen Fauna sind gerade noch im 

auBersten Siidosten des Landes zu finden. Im Westen besitzt das Jura-

gebiet entsprechend seiner eigenartigen Pflanzenwelt auch seine eigene 

Fauna, die durch das Auftreten zahlreicher seltener Arten ausgezeichnet ist. 

Ebenso selbstandig ist die Fauna des Polnischen Mittelgebirges, dereń Aus-

laufer jedoch bis in das hugelige Gebiet zwischen Petrikau und Lodz reichen. 

Bevolkerungsgeographisch wird weniger die hóhere Lage Siidpolens 

ais vor allem das Auftreten nutzbarer Mineralien in den anstehenden Ge-

steinen sowie die Bedeckung weiter Gebiete durch die fruchtbare LoBdecke 

ausschlaggebend. Beides sichert diesem Teil von Polen eine hohere Be-

volkerungsdichte, stellt fruchtbare, vorwiegend dem Ackerbau dienende 

Landesteile neben Gebiete intensiven Bergbaus und darauf aufgebauter 

Industrie, wie sie uns sogleich die folgenden Bilder erschliefien werden. 
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Abb. 65. 

Steinkohlengrube „Grodziec" bei Grodziec, Kreis Bendzin. 

(vgl. Kartę des Dtsch. Reiches, BI. 501, Bcutlien-Bciidzin). 

Siidpolen, das zwar auch in seinem ganzen Umfang noch vom Eise bedeckt 

war, dessen Oberflachengestaltung aber im Gegensatz zu Nordpolen nicht durch die 

Yereisung und ihre Aufschiittungen, sondern durch den felsigen vor<juartaren Unter-

grund des Landes bestimmt ist, zerfiillt in eine Reihe landschaftlich scharfer unter-

schiedener Gebiete, von denen das polnisch-deutsche Randhiigelland im Westen in vieler 

Beziehung eins der interessantesten ist. 

GroBe, weitgeoffnete Talungen, umrahmt und unterbroehen von Hiigeln, Iliigel-

gruppen und fortlaufenden Hohenstufen bestimmen das aufiere Bild dieses Gebietes, 

das im ganzen, namentlich gegeniiber der im Osten angrenzenden Hochflache von 

Wolbrom ais Niederung erscheint. Die verschiedene Widerstandsfiihigkeit der einzelnen 

Gesteine (im Kern der starli abgetragenen Aufwólbung Permokarbon; dariiber eine 

Decke flach nach Nordosten einfallender mesozoischer Schichten der Trias bis Kreide) 

ist die Yeranlassung gewesen, dafi das Landschaftsbild dieses Gebietes sehr mannig-

faltig und vielfach nicht ohne Reiz ist. Die weniger widerstandsfahigen Gesteine 

sind in hohem Mafie ausgeraumt, wahrend die resistenteren, vor allem der Muschel-

kalk und der weifie Jura zu Schichtstufen lierausgearbeitet sind. Daher flnden sich in 

den Gebieten, wo weichere Gesteine auftreten, heute niederungsartige, offene Hiigel-

landschaften, die von den Schichtstufen wie von selbstiindigen kleinen Gebirgen ziem-

lich ansehnlich iiberragt werden. Yor allem beherrscht die Juraschichtstufe von der 

Gegend von Krakau an bis iiber Czenstocliau hinaus das Landschaftsbild vi3llig. Die 

Muschelkalkstufe tritt ihr gegeniiber zwar an Bedeutung zuriick, gewinnt aber hier 

und da doch grofiere ortliche Bedeutung, wie z. B. in der Gegend von Grodziec. Die 

Aufnahme zeigt im Hintergrunde der Steinkohlengrube und ihrer Anlage die Muschel-

kalkstufe, die hier durch Dolomite gebildet wird. 
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Abb. 00. 

Paris-Grube bei Dombrowa. 

(vgl. Kartę des Dtsch. Reiches, BI. 501, Beuthcii-Bendzin). 

Das in seinen Landschaftsformen eben geschilderte Randhiigelland ist der Sitz 

des zweitwichtigsten Industriegebietes Polens. Das natiirliche Zentrum dieses Bezirkes 

ist das Kohlenbecken von Dombrowa (poln. Dąbrowa). Es bildet in geologischem Sinn 

nur einen Teil des grofien oberschlesischen Steinkohlenbeckens, ist aber insofern doch 

auch wieder bis zu einem gewissen Grade selbstandig, weil die beiden Kohlenbezirke, 

in denen die Kohle yielfach bis dicht unter die Oberflache kommt, durch die Triashohen 

um Bendzin (Będzin) und Czeladź getrennt sind. Der Grund liegt in einer Faltung 

der Karbonschichten, die im Oberschlesischen Bezirk und im Dombrowaer Becken 

sattelartig aufgewólbt sind, dazwischen aber eine Muldę bilden, die yon der Trias 

ausgefiillt ist, welche hinwiederum auf den Karbonsiitteln, wo sie wahrscheinlich von 

Anfang an weniger machtig war, durch die Erosion grofitenteils beseitigt ist. So 

kommt es, dafi das Dombrowaer Kohlenbecken orographisch eine Niederung bildet, 

die fast allseitig von hoheren Muschelkalkaufragungen umrahmt wird. Wie die Ab-

bildung zeigt, kommt das Karbon (namentlich in dem mittleren Teile des Beckens) 

unmittelbar bis an die Oberflache, so dafi hier der Abbau der Kohle im Tagebau er-

folgen kann, wahrend er in den Bandgebieten des Beckens, wo die Triasbedeckung 

starker wird, im Tiefbau vor sich geht (vgl. vorige Abb.). In der nebenstehenden 

Aufnahme wird unter den wenig machtigen Deckschichten, die hier aus Buntsandstein 

bestehen, das Ausgehende des 12—15 m machtigen Redenflozes, des bedeutendsten des 

ganzen Kohlenbeckens, gerade noch sichtbar (dunkle Schicht unten). 

Der Steinkohlenbergbau ist im Dombrowaer Becken yerhaltnismafiig noch nicht 

sehr lange im Betrieb; die altesten systematischen Abbaue wurden gegen Ende des 

18. Jahrhunderts und zwar von preufiischer Seite yorgenommen. Die Produktion ist 

heute aber bereits sehr erheblich und betriigt etwa 1I7 der oberschlesischen Porderung. 

Bemerkenswert ist, dafi fast die gesamte geforderte Menge in Polen yerblieb (87 o/o), 

nur ein kleiner Teil ging nach RuBland (11 o/o), nach Deutschland und Oesterreich 

zusammen ca. lo/o. Es sind in der Hauptsache Magerkohlen, die fiir einzelne industrielle 

Zwecke nicht yerwendbar sind; Polen ist daher stiindig auf die Einfuhr fremder, 

speziell oberscblesischer Kohle angewiesen. 
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Abb. 67. 

Eisenhiittenwerk „Huta Bankowa" in Dombrowa. 

(vgl. Karto des Dtscli. Reiches, Bi. 501. Bciitlien-Bcnd/in). 

Neben dem Kohlenbergbau ist aber auch der Erzbergbau, speziell das Vorkommen 

von Eisenerzen fiii' die Entwicklung des polnischen Randhiigellandes zum Industriebezirk 

ausschlaggebend gewesen. Mit Zink- und Bleierzen zusammen kommen Brauneisenerze 

einmal in den Dolomiten der Muschelkalkhiihen vor, die das Dombrowaer Revier im 

Osten und Westen umgeben; daneben werden aber Brauneisenerze namentlich auch aus 

den Toneisensteinen des braunen Jura abgebaut. die z. T. oberflachlich, z. T. unter 

dihmalen Deckscliichten am FuB der Juraschichtstufe in den Kreisen Czenstochau und 

Wieluń auftreten. Wenn auch in den letzten Jaliren die ehemals ziemlich erhebliche 

Produktion zuriickging, und man mehr und mehr dazu iiberging, statt der einheimischen 

Erze die hiiherprozentigen siidrussischen Kriwojrog-Erze einzufiihren, so hat sich doeh 

neben der Zinkhuttenindustrie im AnschluB an die beiden groBen Eisenerzbezirke eine 

urspriinglich rein bodenstandige bedeutende Eisenindustrie entwickelt, unterstiitzt durch 

die Mafinahmen der russischen Zollpolitik, die durch Schutzzolle die Einfuhr von 

deutschem Roheisen hinderte und die oberschlesischen Werke yeranlafite, in Polen 

eigene Betriebe zu errichten. 

Abb. 67 zeigt eines der bedeutendsten polnischen Eisenhuttenwerke, die Huta 

Bankowa in Dombrowa. Im Hintergrund das Stahlwerk; im Vordergrund lagern die 

zur Yerwendung kommenden Rohmaterialien, rechts Hiittenkohle, die zumeist aus Ober-

schlesien und Mahrisch-Ostrau bezogen wird, links siidrussische Kriwojrog-Erze und 

einheimische Toneisensteine. 
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Abb. 68. 

Zementfabrik „Grodziec" bei Bendzin. 

(vgl. Kartę des Dtsch. Reiches, BI. 601, Beuthen-Bend/Jii). 

Die Bodenschatze, namentlich die Kolilenvorkommen, hahen neben der Entwicklung 

der Huttenindustrie die Entstehung einer ganzen Reihe weiterer Industriezweige im 

Bereich des Randhtigellandes begiinstigt. Von grofier Bedeutung ist namentlich die Be-

griindung der Textilindustrie in Sosnowice, ebenfalls eine Folgę der russischen Zollpolitik. 

Die SchlieBung der Grenzen durch hohe Schutzzolle zwang verschiedene auslandische 

Firmen, falls sie ihr Absatzgebiet nicht aufgeben wollten, sich auf polnischem Boden eigene 

Fabriken anzulegen. Sosnowice, das durch die Nalie der deutschen Grenze und das 

Yorkommen der Kohle in unmittelbarster Nachbarschaft besonders begiinstigt war, wurde 

neben Czenstocliau, das am Nordende schon etwas auBerhalb des eigentlichen Rand-

hiigellandes und abseits des Dombrowaer Bezirkes liegt, der Hauptplatz dieser 

Industrie, was die Entwicklung beider Stadte (etwa seit 1870) stark begiinstigt hat. 

Sosnowice war vor 1905 noch nicht einmal Stadt. Dagegen blickt Czenstocliau auf ein 

holies Alter zuriick. Dank des beriihmten wundertatigen Bildes, der sogen. schwarzen 

Madonna, ist Czenstocliau bereits seit Jahrhunderten eine der wichtigsten religiosen 

Stiitten Polens; dafiir sprechen die Wallfahrten, die regelmiiBig jedes Jahr aus allen 

Teilen des Landes dorthin vorgenommen wurden und jahrlich bis zu 200000 Pilgern 

in die Stadt brachten. 

Infolge der auf diese Weise immer starker erfolgenden Industrialisierung des 

Randhiigellandes wurden weitere Industriezweige angelockt. Chemische Fabriken ent-

standen, Papierfabriken und viele andere. Die zahlreichen Neubauten yeranlaBten auch 

die Zementindustrie hier zu groBeren Anlagen. Vor allem sorgte ein weitgegliedertes 

Eisenbahnnetz mit zahlreichen AnschluBgeleisen, wie es sonst nirgends in Polen wieder-

kehrt. neben zahlreichen LandstraBen fiir die immer weiter fortschreitende Aufschliefiung 

des Gebietes. Alles dies erklart die rasche Beyolkerungszunahme dieses ganzen Bezirks, 

der ahnlich wie der Lodzer, eine ganze Reihe groBerer Stadte umfaBt (auBer Sosnowice 

und Czenstochau noch Bendzin, Dombrowa, Grodziec usw.). Die bedeutendste unter 

ihnen ist Sosnowice, heute die drittgroBte Stadt Polens (vor dem Kriege rund 110000 Ein-

wohner). Es ergibt sich so die bemerkenswerte Tatsache, daB siimtliche drei GroBstadte 

des Landes mit den Zentren der drei Hauptindustriebezirke zusammenfallen. 

Die nebenstehende Aufnahme der Zementfabrik Grodziec bei Bendzin yermag sehr 

gut den Gesamtcharakter des heutigen Dombrowaer Industriebezirkes zu yeranschaulichen. 

Das Bild zeigt die kennzeichnende Becken-Ortslage zwischen den teils einzeln, teils ge-

schlossen aufragenden Triashohen, wie sie fiir den Dombrowaer Bezirk charakteristisch 

ist. Man erkennt ferner in den regellos zwischen sparlichen Waldresten, zwischen Stein-

briichen und Kohlengruben zerstreuten Hausern, Arbeiterkasernen und Fabriken den 

noch unfertigen, nicht gerade sclion wirkenden Zustand aller dieser Industriesiedlungen, 

die sich noch standig ausdehnen und weiter wachsen. 
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Abb. 69 und 70. 

Die Ruinę von Olsztyn und die Juraschichtstufe. 

(vgl. Kartę des Dtsch. Reiches, BI. 454, Herby-Czenstochau). 

Die Ostgrenze des polnischen Randhiigellandes bildet die bereits erwahnte 

Juraschichtstufe, die von Krakau an bis iiber Czenstocliau hinaus das Landschaftsbild 

vi3llig beherrscht. Sie besteht im wesentlichen aus Felsenkalk, der von weicheren 

Tonen und Sandsteinen unterlagert wird, was ein stets weiteres Zuriicktreten und ein 

immer starkeres Herausmodellieren der Stufe bedingt. Sie erscheint von Westen ge-

sehen, namentlich von der tieferen Keuperniederung des Warthetales, wie ein selbstandiger 

Hóhcnzug von stellenweise mehr ais 100 m Hohe, so dafi man nicht mit Unrecht vom 

Krakau-Wieluner Hohenzug spricht. Nach Norden verschwindet die Stufe allmahlich 

unter dem Diluvium des Flachlandes; der nordlicliste Punkt, wo die Stufe eben noch 

ais solche in Erscheinung tritt, ist Czenstocliau, wo die Warthe die sonst geschlossene 

Stufe in einem auBerordentlich engen Tal durchbricht. Das Durchbruclistal, das in 

seiner Schmalheit (V> km) auBerordentlich von dem breiten, niederungsartigen Ober-

lauf absticht, bildet eine wichtige Grenze innerhalb der Schichtstufenlandschaft: 

nordwestlich desselben ist die Schichtstufe bereits von einer fast zusammen-

hangenden Decke von Grundmoriinen und sonstigen diluvialen Ablagerungen iiber-

deckt; die Juraschichten kommen dort nur noch in einzelnen Aufschliissen zutage. 

Siidostlich des Durchbruchs aber tritt der Jurafelsen vielfach ganz ohne diluviale Hiille 

in Form einzelner vom Eise abgeschliffener Hiigel und Riicken liervor. Die beiden 

Abbildungen 69 und 70 zeigen die Ausbildung der Schichtstufe aus diesem Abschnitt; 

Olsztyn liegt etwa 12 km siidostlich von Czenstochau. Wie man sielit, bildet die S^ufe 

keinen zusammenhangenden Steilabfall nach Westen mehr, sondern die Erosion hat von 

Seitentalchen der Warthe her die Stufe randlich bereits aufgelost und in eine Reihe 

einzelner bastionsartig vorspringender Felsenvorspriinge und Inselberge zerlegt, zwischen 

die sich die Talchen einschieben. Auf beiden Bildern tritt dieselbe Situation 

hervor. Oben sielit man zunachst im Vordergrund den Aachen Boden eines solchen 

breiten Talchens, das sich nach rechts emporzieht. Dahinter die Ruinen von Olsztyn, 

die sich auf einem etwa 50 m hohen vorgeschobenen klotzigen Juraauslieger cr-

heben. Reclits hinten, wohin die Erosion noch nicht vorgeschritten ist. schlieBen sich 

die Juramassen zu einem festen Hohenzug zusammen. — Unten ist die Situation ganz 

ahnlich. Die Jurakuppen im Ilintergrund sind die Towarnia Góra, die nachsten Fels-

kuppen nórdlicli der Olsztyner Ruinę. Davor zieht sich wiederum ein breites Talchen 

nach rechts hinauf. Bemerkenswert sind bei diesem Bild die Diinen, die vom Warthe-

tal her durch Westwinde in diese kleinen Talchen hineingeweht sind und dieselben 

weithin, nianchmal kilometerlang erftillen. 
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Abb. 71. 

Jurahochflache bei Przeginia. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. E 41, Racławice). 

Uberschreitet man die Jurastufe nach Osten, śo iiberrascht der vollige Wechsel 

des Landschaftsbildes. Statt der reichgegliederten Htigellandschaften des Warthe- und 

Przemszagebietes erstreckt sich nunmehr eine breite, langsam abfallende Hochflache 

nach Osten. Sie wird zunachst aus Juraschichten aufgebaut, die aber ostwiirts bald 

unter einer Decke von Kreide verschwinden. Das ist das Plateau von Wolbrom, mit 

rund 500 m Scheitelhohe nachst, dem Mittelgebirge einer der hochsten Teile des Landes. 

Die Aufnahme zeigt den fast ebenen Charakter dieses Plateaus, das mit den in ihrem 

Oberlauf ganz flach eingesenkten Talern einen ausgesprochen gealterten Eindruck 

macht. Das Plateau ist in seinem Siid- und Ostteil von Lófi bedeckt und deshalb 

fast ganz unbewaldet und sehr fruchtbar. Die eigentliche Hochflache ist vorwiegend 

Ackerbaugebiet und arm an Siedlungen; die Dorfer ziehen sich ais langgestreckte ein-

oder zweiseitige Strafiendórfer zumeist in den Talchen in erheblicher Ausdehnung 

hin. Die wenigen vorhandenen Stadte (wie z. B. Olkusz, Wolbrom, Pilica) 

danken ihre Entwicklung offensichtlich ihrer giinstigen Yerkehislage. Olkusz (vor 

dem Kriege 6000 Einwohner, darunter 3200 Juden) liegt schon am Westrand der 

Hochflache; von dort aus fiihrt die wichtige Eisenbalinlinie durch den Einschnitt der 

Weifien Przemsza iiber Wolbrom (vor dem Kriege 15000 Einwohner, darunter 4200 

Juden) nach Kielce und damit zugleich eine Verbindungslinie zwischen demPrzemsza-

und Nidagebiet. Pilica (vor dem Kriege 17 000 Einwohner, darunter 5100 Juden) liegt 

nahe dem Nordrande der Hochflache, wo der Einschnitt des gleichnamigen Tales den 

Ubergang zwischen dem Warthe- und dem Pilicagebiet erleichtert. 

Abb. 72. 

Das Prądniktal bei Ojców: 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. E 41 und F 41, Racławice und Słomniki). 

Nach Suden zu setzt sich die Jurahochflache in ziemlich gleichbleibender Holien-

lage bis in die Gegend von Krakali fort; hier bricht sie schliefilich gegen den Rudawa-

graben, einen Auslaufer des tiefgelegenen, abgesunkenen galizischen Beckens scharf ab. 

Der Rand der Hochflache ist hier, wie ostlich von Krakau, von einer Reihe lcurzer aber 

tief eingeschnittener, scliluchtartiger Taler zerschnitten, die nach Suden in die nord-

galizische Senke einmiinden. Unter ihnen ist das Prądniktal mit seinen steilen Felsen-

wanden durch seine Hohlenfunde sehr bekannt geworden. 

Der Gegensatz zwischen dieser und der vorigen Aufnahme ist entschieden ein-

drucksvoll: dort die Hochflache mit den sanften, alten Talformen, dereń Riinder sich 

kaum melir abheben, hier die tiefe jungę Schlucht, stellenweise mit fast senkrechten 

Felswanden, die aus hellem, leuchtendem, oberjurassischem Pelsenkalk bestehen, zu dem 

die iippige Yegetation, die sich um die Felsen schlingt, einen malerischen Gegensatz 

bildet. Das Prądniktal von Ojców ist unstreitig eins der landschaftlicli schónsten Ge-

biete Polens. 

Die Tierwelt, die sich hier findet, tragt einen ausgesprochenen montanen Charakter; 

petrophile, besonders kalkliebende Formen treten stark in den Yordergrund. Zahlreiche 

Karpathenbewohner erreichen hier die Nordgrenze ihrer Yerbreitung. 
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Abb. 73 und 74. 

Das Pnidniktal bei Ojców. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. E 41 und F 41, Racławice und Słomniki). 

Die obere Abbildung gibt zunachst einen Gesamtiiberblick iiber das Prądniktal. 

Hier entfaltet sich vor unserem Auge der ganze Reichtum der Vegetation. Wahrend die 

lijBbedeckte Hochflache meist vollig unbewaldet ist, sind die Gehange des Tales, zwischen 

den einzelnen kahlen Felsenvorspriingen von dichtem, mit Birken und anderen Laub-

holzern, aber auch Tannen und Fichten yermischtem Buchenwald und einer reich 

entwickelten Kalkflora besiedelt. Die Felsenwande verschwinden daher bei dieser in. 

der Langsachse des Tales gemachten Aufnahme fast vollig hinter den einzelnen Wald-

kulissen, so daB der Eindruck, den man durch dieses Bild erhalt, ohne die vorangegangene 

Aufnahme leicht zu falschen Vorstellungen iiber den Gesamtcharakter des Tales fiihren 

lconnte. 

Die Tajsohle ist im Gegensatz zu den Wanden auffallend breit; sie zeigt, daB 

das Tal doch nicht mehr den Charakter einer ganz jungen Schluclit hat, sondern in 

seiner Bildung bereits fortgeschritten (gereift) ist. Der maandrierende FluB hat sich 

durch Seitenerosion bereits eine ansehnliche Talaue geschaffen, die heute einer schonen 

Kursiedlung am FuBe der Burg, die auf einer alten Talterrasse liegt, bequemen 

Raum bietet. Die Felsenwande sind also nicht sowohl der Jugend des Tales ais solchem, 

sondern dem besonderen Charakter des Felsenltalkes zuzuschreiben, der infolge seiner 

Porositat die Neigung zur Bildung steiler Felswande, nicht geboschter Gehange besitzt. 

Die Talbildung erinnert daher an ahnliche Formen unserer Sachsischen Schweiz. 

Die untere Abbildung bietet ebenfalls ein schones Beispiel fiir den eigenartigen 

Charakter des Felsenkalkes. Sie zeigt die sog. Maczuga Herkulesa (Keule des Her-

kules), eine eigenartige Verwitterungsform am Gehange des Tales, die wahrscheinlich 

dadurch entstanden ist, daB hier ein ehemals vorhandener Felsenvorsprung bis auf diesen 

Rest von der Erosion vernichtet worden ist. 
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Abb. 75. 

Hóhlung am Burgberg von Olsztyn. 

(ygl. Kartę des l)tsch. Reiches, BI. 454, Herby-Czenstochaii). 

Die abgebildete Ilohlung stammt zwar nicht aus dem Prądniktal, sondern von 

Olsztyn, also aus der Schichtstufenlandschaft, mag aber doch an dieser Stelle, wo von 

den Eigenschaften des Felsenkalkes die Rede ist, seinen Platz finden. Der Felsenkalk 

neigt infolge seiner Durchlassigkeit stark zur Hohlenbildung; das in den Spalten zirku-

lierende Grundwasser hat diese gelegentlich stark erweitert und auf diese Weise ganze 

zusammenhiingende Hóhlensysteme geschaffen. So fiihrt zu der abgebildeten Hóhlung, 

die etwa mannshoch ist und deutlich die durch das Wasser glatt geschliffenen Formen 

erkennen liifit, eine Spalte von rechts oben her, die wahrscheinlich der Zufiihrung des 

Wassers gedient hat. Die Aufnahme zeigt ferner sehr gut die lócherige Struktur des 

Felsens im kleinen, der infolgedessen allerhand Flechten und Moosen gute Standorte bietet, 

Zahlreiche (ca. 60) solcher Hóhlen flnden sich nun im Prądnikgebiet; die spatere 

Eintiefung des Tales und die damit verbundene Absenkung des Grundwassers hat die 

Hohlen trocken gelegt und zugiinglich gemacht. Sie haben dem palaolithischen Menschen, 

der ein eifriger Jiiger war, ais Wohnstiitten gedient. Einzelne dieser Hóhlen sind bis 

iiber 100 m lang. Vermutlich lebte der Mensch hier schon zur Zeit, ais Nordpolen 

noch unter dem Eise lag. 

Abb. 76. 

Schlofiruine von Chęciny von Siidwesten gesehen. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. G 38, Kielce). 

Nach Osten zu daclit sich das Juraplateau sanft ab und geht allmahlich und 

unmerklich in die Kreidemulde von Włoszczowa iiber, die auch orographisch eine 

deutliche, etwa 250 m betragende Einsenkung zwischen dem Plateau von Wolbrom und 

dem Mittelgcbirge bildet. Die Kreide lagert in der Muldę, die ungefahr 50 km breit ist, 

im allgemeinen flach, nur an den Randem ist sie etwas aufgebogen. Dann taucht 

unter ihr dieselbe Schichtenfolge auf, die den Rand der Muldę gegen Schlesien bildet, 

diesmal nur in umgekehrter Reihenfolge. Wieder bilden Muschelkalk und oberer Jura 

langgezogene schmale NW—SO streichende Riicken, die die anderen Gesteine iiber-

ragen. Das sind die Yorberge des Polnischen Mittelgebirges, dessen Kern aber aus 

stark gefalteten, anders (namlich WNW—OSO) streichenden palaozoischen Schichten 

besteht, die plótzlich unter dem viel schwacher gefalteten Mesozoikum hervortauchen. 

Dieses plotzliche Auftreten des Palaozoikums zeigt Abb. 76. Der obere, steil ab-

fallende Teil des Burgberges von Chęciny besteht aus stark gefalteten devonischen 

Kalken, dereń steil aufgerichtete Schichtenkopfe gut erkennbar sind; sie verleihen dem 

Berg seinen etwas wilden, zerrissenen Charakter. Der untere Teil des Gehanges ist 

sichtlich tlacher; hier lagert Buntsandstein, das alteste Glied der mesozoischen Decke, 

diskordant auf dem Devon. 



< -ii Wunderlich, Bilderatlas von Polen. 

1 1 1 



f Wunderlich, Bilderatlas von Polen. 

Abb. 77. 

Blick auf die Św. Krzyż-Kette im Polnischen Mittelgebirge. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. H 38, Kunów). 

Der eigentliche Kern und zugleich die hóchsten Erhebungen des Mittelgebirges 

werden vom Palaozoikum, vornehmlich vom Devon gebildet. Sie stellen sich ais Iang-

gestreckte Hohenriicken dar, die ihrer Umgebung, die im allgemeinen ausgesprochenen 

Hochflachen-Charakter tragt, wie aufgesetzt erscheinen und dieselbe nicht unbetracht-

licli iiberragen. Der bedeutendste ist der 611 m hohe Święty Krzyż- (Heilige Kreuz-) 

Riicken, der auch ais Łysa Góra (Kahler Berg) bezeiclmet wird. Den ersten Kamen 

hat der Kamm nach dem gleichnamigen Kloster (vgl. Abb. 82), den zweiten wahr-

scheinlich daher, dali der Riicken friiher waldlos war. Die Aufnahme ist von NO, aus 

der Gegend von Waśniów gemacht, sie zeigt sehr schon den hochflachenartigen Cha-

rakter der Landschaft, die der Św. Krzyż-Riicken fast 300 m iiberragt. Mit ihm zu-

sammen bilden die Hohenzuge von Chęciny und Dyminy die drei Hauptketten des Ge-

birges, daneben finden sich noch einige weniger lange Nebenriicken, dereń auBere Er-

scheinung sonst aber ahnlich ist. 

Im allgemeinen ist der palaozoische Kern des Mittelgebirges nicht sehr groB; 

der Siidwestrand verlauft, wie wir gesehen haben, iiber Chęciny; von dort bis Zagnańsk 

(an der Balm Kielce—Radom), wo ungefahr der Nordostrand verliiuft, betragt die Ent-

fernung nur etwa 20 km. Die Liingsachse ist allerdings bedeutend langer (ca. 70 km), 

denn im Siidosten reichen die paliiozoischen Schichten — wenn auch unter einer Decke 

von Tertiar — bis an die Weichsel, wo sie schliefilich gegen das abgesunkene galizische 

Tiefland langs des sog. Weichselbruches plotzlich enden. 

Abb. 78. 

Lubrzanka-Durchbruch durch die Góra Radostowa. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. G 38, Kielee). 

Es ist eine der charakteristischsten Erscheinungen des Polnischen Mittelgebirges, 

daB kleine unbedeutende Fliisse, wie die hier abgebildete Lubrzanka, es vermocht haben, 

die meist aus auBerst widerstandsfahigen Gesteinen, besonders aus devonischen Kalk-

dolomiten und den noch festeren Silurąuarziten aufgebauten Riicken des Mittelgebirges 

zu durchbrechen. Es entsteht dadurch ein auffalliger Gegensatz zwischen dem oro-

graphischen Aufbau des Gebirges und der Anlage seines Flufinetzes. Wer diese 

kilometerlangen Kamme aufragen sieht, die die Hocliflache zwischen sich eigentlich von 

Natur aus zu groBen Langstalungen bestimmen, mochte annehmen, daB das FluBnetz 

dieser natiirlichen Anordnung von Hohen und Tiefen folgt und parallel zu den Hohen-

riicken angeordnet ist. Dies ist indessen fast nirgends der Fali, die Fliisse verlaufen 

yielmehr direkt quer zur Streichrichtung der Riicken, die sie in steilen Einschnitten 

durchbrechen. Die Góra Radostowa, die die Lubrzanka in ihrem Oberlauf durchbricht, 

ist die westliche Fortsetzung der Łysa Góra. Ahnliche Durchbriiche kehren bei der 

Lubrzanka wie auch bei ihren Nehenflussen mehrfach wieder; charakteristisch sind sie 

namentlich auch fur die Bobrza. 

Bemerkenswert ist auch, daB der eigentliche Kern des Gebirges in der Haupt-

sache nur von der Kamienna und der Nida entwassert wird; die Pilica, sonst der 

HauptfluB Siidwestpolens, enthalt aus ihm keine Zuflusse. 
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Abb. 79. 

Panorama des Lubrzankadurchbruchs durch die Góra Radostowa. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. G 38, Kielce). 

Das Panorama ergiinzt die vorige Aufnahme. Im Hintergrund wiederum die 

Góra Radostowa, davor die breite, von Peldern eingenommene Hochflache, in die das 

Lubrzankatal im Yordergrund etwa 20—30 m eingeschnitten ist. Die Liicke hinten im 

Bergriicken ist der eben gezeigte Durchbruch der Lubrzanka, die von dort her kommend 

im Bogen an dem Beschauer nach links vorbeiflieBt. Welcher Gegensatz gegen vorlier! 

Wahrend der FluB sich eben im engen, kaum 200 m breiten Tal durch die harten 

Quarzitfelsen miihte, ist das Tal jetzt mehr ais doppelt so breit, von Wiesen ein-

genommen und randlich von kleinen Wiildchen besetzt. 

Man muB nach allem annehmen, daB wir es im Polnischen Mittelgebirge mit 

einem alten Gebirge zu tun haben, dessen FIuBnetz schon in einer alteren geologischen 

Periode angelegt wurde, ais die aus harten Gesteinen aufgebauten Hohenriicken noch 

nicht ais solche besonders heryortraten. Mit anderen Worten miissen wir uns die 

talungsartigen Niederungen zwischen den einzelnen Riicken ausgefiillt denken, um die 

Urform des Gebirges zu erhalten. von der die Fliisse urspriinglich vermutlich radial 

abflossen. Yermutlich haben mesozoische Schichten einst ais geschlossene Decke iiber 

das Gebirge liinweggereicht. Eine spiitere Hebung hat offenbar die Fliisse zum Ein-

schneiden gebracht. Bei der darauf erfolgenden Abtragung des Gebirges wurden zu-

niichst die mesozoischen Deckschichten fortgeraumt, bis der FluB im Untergrund anf 

die harteren palaozoischec Gesteine stieB, die griiBeren Widerstand leisteten; so begann 

die Ausbildung der Riicken, die schlieBlich ais Hiirtlinge aufragten. 
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Abb. 80 und 81. 

Quarzittrummer auf der Góra Radostowa 

und 

Blockmeer auf der Łysa Góra. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. G 31, Kielce und H 38, Kunów). 

Im Iiintergrund der oberen Abbildung sieht man zunachst das flachgewolbte 

Querprofil der Łysa Góra, die allerdings nicht iiberall so sanfte Abliiinge besitzt, ais 

man es nach diesem Profil vielleicht annehmen mochte. Unterhalb des hochsten Punktes 

(611 m) z. B. betragt die Neigung der Gehange stellenweise rund lOo/o, dabei ist der 

untere Teil flacher, der obere steiler, ferner ist infolge des einseitig geneigten Schicht-

baues bei der Łysa Góra der Nordabhang steiler ais der Siidabhang. 

Von besonderem Interesse ist im Vordergriind des Bildes der Slidabfall der Góra 

Radostowa. Br erscheint wie besiit mit Triimmern der Quarzitfelsen, die den Riicken 

zusammensetzen. GroBe und lcleine Błocko, griifitenteils scharfkantig, bedecken teils 

vereinzelt, teils in gróBeren Haufen die Flanken des Berges; ilire Zahl nimmt nach 

oben im allgemeinen zu. 

Auf der Łysa Góra (unteres Bild) zeigt sich dieses Verwitterungsphilnomen in 

ganz auffiilliger Weise noch gesteigert. Die Oberflache des Riickens ist mit riesigen 

Anhaufungen von Blijcken, typischen „Blockmeeren" dicht iiberzogen. Bis zu Vi m 

Durchinesser, gelegentlich sogar noch mehr, erreichen die einzelnen Blocke; sie sind 

scharfkantig und eckig, wenn auch hier und da von Flechten iiberzogen. Locker liegen 

sie aneinander, so daB sie nur mit miihseliger, vorsichtiger Kletterei iiberschritten 

werden konnen. Allerdings tauscht der aufiere Anblick etwas; in Wirklichkeit sind 

die Blockfelder nicht so machtig ais es zunachst den Anschein hat, meist steht schon 

in nicht sehr grofier Tiefe der feste unverwitterte Fels an; gelegentlich, wenn auch 

selten, finden sich sogar Durchragungen der festen Unterlage. Das Bild laBt deutlich 

erkennen, daB die Blockmeere der Ausbreitung der Vegetationsdecke sehr hinderlich 

gewesen sind, zugleich aber auch, dafi die Vegetation heute iiberall im Vordringen und 

bemiiht ist, von den Bandern her allmahlich von dem Blockmeer vollig Besitz zu er-

greifen. Offenbar sind die gegenwilrtig vereinzelten kahlen Blockfelder nur die letzten 

Reste von einst zusammenhangenden groBen, kahlen Schuttmassen, die den Riicken der 

Łysa Góra iiberzogen und dem Berge seinen Namen gegeben haben. — Nach allem 

liegt geniigend Grund zu der Annahme vor, daB die Bildung dieser Blockmeere unter 

anderen klimatischen Yerhaltnissen erfolgt ist, ais sie die Gegenwart bietet. Wahr-

scheinlich sind beim Abschmelzen des nordischen Inlandeises, das ja auch ganz Siid-

polen noch mit bedeckt hat, die hoheren Riicken des Gebirges, die nur ganz voriiber-

gehend vom Eise bedeckt waren, unter dem EinfluB der stark abkiihlend wirkenden 

nahen Eismassen in Form solcher Schuttfelder starker verwittert. 

Eigentliche Glazialablagerungen sind im Mittelgebirge wie liberhaupt in Siid-

polen nur stellenweise vorlianden und meist nicht sehr machtig entwickelt; vielfach 

ist das Diluvium starker vcrwittert, durchweg sind seine Oberflachenformen gealtert. 

Eine mehrfache Wiederholung der Eiszeit ist fur Siidpolen nicht erwiesen. 
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Abb. 82. 

Kloster Św. Katarzyny an der Łysa Góra. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl, BI. G 38, Kielce). 

Die anthropogeographischen Verhaltnisse des Polnischen Mittelgebirges sind in 

hohem Mafie durch die natiirlichen Verhiiltnisse des Gebietes vorgezeichnet. Noch 

heute ist das Mittelgebirge infolge seiner Oberfiiichengestaltung eins der stilrkst-

bewaldeten Gebiete Polens und auch bis zu einem gewissen Grade verkehrsarm 

und unzuganglich. Namentlich tragen fast alle die der Hocliflache aufgesetzten Riicken 

Wald, in den hoheren Partien schonen hoclistammigen Tannen- oder Fichtenwald, in 

den tieferen Lagen Mischwald (vgl. Abb. 78 und 81). Die Hochffachen sind im all-

gemeinen unbewaldet und stellen das eigentliche Siedlungsgebiet dar; auf den Riicken 

liegen liochstens einige Siedlungen, z. B. auf der Łysa Góra das Św. Krzyski-Kloster 

oder an seinem Fufi das hier abgebildete Kloster der Heiligen Katharina, eine uralte 

Wallfahrtsstatte. Die eigentlichen Ortschaften, meist langgestreckte Strafien- oder 

Reihendorfer, liegen fast samtlicli mit ihren Feldern auf der Hochflache. Die Dorfer 

passen sich den natiirlichen Unebenheiten des Bodens, namentlich den Talformen an; 

manchmal allerdings ist ihre Lage auch ganz ohne Riicksicht auf das Gelande erfolgt. 

Die in die Hochflache eingesenkten Talchen tragen Wiesen, sind auch yielfach von 

kleinen Waldbestanden eingefafit (Abb. 79). So ergibt sich, wenigstens im zentralen 

Teil des Gebirges, eine ganz regelmalaige Anordnung der verschiedenen Wirtschafts-

formen nach der Hohenlage, zugleich aber auch in der Horizontalen: das regelmafiige 

OSO—WNW-Streichen der Hiihenriicken bringt es mit sich, dafi im Kartenbild Wald-

und Ackerbauzonen ziemlich regelmafiig miteinander wechseln. 

An grófieren stadtischen Siedlungen ist das Mittelgebirge naturgemafi arm. Das 

Zentrum des ganzen Gebietes ist Kielce, die Hauptstadt des gleichnamigen Gouverne-

ments, eine sehr alte Siedlung, die namentlich im Mittelalter ais Bischofssitz eine 

bedeutende Rolle gespielt hat, vor dem Kriege eine Stadt von 301)00 Einwohnern. Sie 

liegt inmitten der Riickenlandschaft des zentralen Mittelgebirges, in dem talungsartigen 

Hochflachenabschnitt zwischen dem Dyminy und dem Św. Krzyż-Riicken. Das Yor-

kommen von Marmorkalken in den Devonscliicliten hat Veranlassung zur Entwicklung 

einer grófieren Steinindustiie gegeben. Bei Kielce kreuzt die wichtige Bahnlinie Sosno-

wice-Dęblin das Gebirge, indem sie sich den Einschnitt des Bobrza- und des Kamionka-

tales zu Nutze macht. In almlicher Weise kreuzt die Bahn Lodz—Sandomierz bei 

Bzin das Gebirge. 

Die ubrigen Stadte, dat unter Bodzentyn, Chęciny, Słupia Nowa, Chmielnik usw. 

sind klein und unbedeutend; ihr ilufieres Geprage ist das iibliche der polnisch-jiidischen 

Kleinstiidte. Eine Sonderstellung nimmt jedoch das nordostliche Randgebiet des Mittel-

gebirges gegen das Radomer Flachland ein. Hier finden sich in den verschiedenen 

Horizonten der Trias (namentlich des Keupers) Eisenerze, die abgebaut werden und die 

Ursache zur Entwicklung eines vierten, wenn auch kleinen polnischen Industriegebietes 

(Stein- und Eisenindustrie) um das Kamiennatal gegeben haben. Zu diesen Industrie-

siedlungen gehoren aufier Suchedniów und Szydłowiec verschiedene am Kamiennatal 

selbst gelegene Stadte, unter ihnen Bzin, Wierzbnik. Ćmielów und Ostrowiec. Letzteres 

zahlte vor dem Kriege 13000 Einwohner, darunter fast 8000 Juden. 
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Abb. 83. 

Bauerinnen und Kinder in Wola Szczygiełkowa. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. H 38, Kunów). 

Hinsichtlich seiner Bevolkerung bildet das Polnische Mittelgebirge keine Einheit. 

Die westlichen und nordwestlichen Randteile bis heran an den eigentlichen Kern des 

Gebirges werden von Kielcern, Petrikauern und Radoraern bewohnt, die auch die Be-

volkerung der ubrigen Landschaften Siidwestpolens mit Ausnahme der Umgegend von 

Krakau bilden. Wie sie noch das Ubergangsgebiet zwischen Flachland und dem eigent-

lichen Berg- und Htigelland einnehmen, stellen sie auch in ethnographischer Beziehung 

einen gewissen Ubergang zwischen den Mazuren und den Siidpolen (Galiziern) dar. 

Die Abbildung zeigt Bauerinnen und Kinder aus dem Dorfe Wola Szczygiełkowa, 

5 km siidlich von Bodzentyn. Die Tracht der Frauen erinnert vor allem durch die 

ais Umhang benutzte zweite Schiirze an die der Łowiczer. Der Einflufi der stadtischcn 

Kultur hat sich aber bis in dieses abgelegene Dorf bemerkbar gemacht; die Frauen 

tragen keine selbstverfertigten Stoffe mehr. Beachtenswert ist der beitere Gesichts-

ausdruck der Frauen, der nicht zufallig ist. Allgemein ist der Sudpole im Yergleich 

zum Nordpolen (vgl. Abb. 30 und 31) lebhafter, im Charakter weniger schwer. Der 

ertragreichere Boden mag die tiefere Ursache hierfur sein. Auch sonst finden sich 

Unterschiede zwischen Nordsn und Suden, die vor allem in dem Gegensatz zwischen 

Kurz- und Langkiipfen gipfeln, zu dem sich ais weitere Merkmale im Suden niedriger 

Wuchs und dunkle Farben, im Norden hoherer Wuchs und hellere Farbenelemente gesellen. 

Abb. 84. 

Judenfuhre in der Vorstadt von Kielce. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. (i 38, Kielce). 

Die Schilderung der Bevolkerung des Mittelgebirges wiire unvollstiindig, wenn 

nicht auch der Juden ais eines wichtigen Bevolkerungsteils gedacht ware. In Kielce 

war vor dem Kriege rund '/3 der Bevolkerung Juden. Fast der ganze Kleinhandel ist 

in ihren Handen. Noch vor wenigen Jahren befanden sich iiberhaupt nur 8 christliche 

Laden in der ganzen Stadt. Der entlegene und verkehrsarme Charakter des grofiten 

Teiles des zentralen Mittelgebirges, das Fehlen einer eigentlichen Industrie, der Mangel 

an Durchgangsstrafien, iiberhaupt guten Verkehrswegen bringt es mit sich, daB der 

Handel hier nicht die Bedingungen fur eine giinstigere Entwicklung findet und sich im 

wesentlichen auf die Befriedigung der einfachen Bediirfnisse der stadtischcn und lilnd-

lichen Bevolkerung beschriinkt. Die Abbildung zeigt einen der typischen mit Personen 

und Waren voll bepackten kleinen jiidischen Wagen, die von unverdrossenen Pferdchen 

gezogen, selbst die schlechten, sandigen StraBen iiberwinden. So fahren die Juden im 

ganzen Kreise umher und treiben ihren Wanderhandel, kaufen den Bauern das Getreide, 

die Milch ab, fiihren wolil auch Stoff und andere landliche Bedarfsartikel bei sich und 

tauschen diese gegen Lebensmittel ein. 
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Abb. 85 und 86. 

Blick auf Międzygórz 

und 

Lóiisteilufer der Weichsel bei Opatowiec. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. J 39, Sandomierz). 

Die Hohenriicken des zentralen Teils des Mittelgebirges erstrecken sich ungefahr 

bis in die Gegend westlich von Opatów, dann verschwinden sie. Das Palaozoikuin 

reicht zwar unter den nunmehr einsetzenden, wenn auch nicht geschlossenen Miozan-

ablagerungen noch weiter bis an die Weichsel, aber die Landschaft ist von Opatów 

an ausschliefilich hochfiiichenartig. Der fast ebene Charakter des Landes ist dadurch 

gesteigert, daB eine auBerst fruchtbare LóBdecke bis zu 30 m Starkę iiber die Hoch-

flache ausgebreitet ist, die die pradiluvialen Taler, die in die Flachę eingeschnitten 

sind, teilweise fast vollkommen ausgefiillt hat. Am miichtigsten ist die LiiBdecke 

zwischen Sandomierz und Opatów; nach Westen zu lóst sich die Decke allmiihlich in 

einzelne Inseln auf und keilt schliefilich gegen die Riickenlandschaft des Mittelgebirges 

ganz aus; die iiufiersten Auslaufer reichen grade noch bis in die Umgegend des Św. 

Krzyż-Riickens. 

Das obere Bild gibt einen guten Gesamttiberblick iiber das Liifiplateau nordlich 

der StraBe Sandomierz-Opatów. Die gleichmafiig verlaufende Horizontlinie zeigt d^n 

Hochfliichencharakter der Landschaft. Yorn die weite Talung eines kleinen Neben-

MBchens der Opatówka, dereń Tal im Hintergrund eben noch sichtbar wird. Die Ge-

hiinge der Taler bestehen, wie der Vordergrund erkennen laBt, nicht aus ansteliendem 

Gestein, sondern ausschliefilich aus LoB, daher die weichen Formen der ganzen Land-

schaft. Im Mittelgrund das kleine Dorfchen Mi(;dzygórz, in charakteristischer Ortslage 

am Boden des Talchens, so dafi die fruchtbare Hochflache ausschliefilich fur den Acker-

bau bleibt. Auf jeder Waldkarte hebt sich das LoBplateau ais eins der waldiirmsten 

Gebiete heraus. 

Die untere Aufnahme zeigt den Steilabfall des LoBplateaus gegen das Weichseltal, 

zwar nicht aus der Gegend von Sandomierz, sondern von Opatowiec (BI. G 41, Koszyce), 

gegeniiber der Einmiindung des Dunajec in die Weichsel. Hier findet sich das zweite groBe 

Lófigebiet Siidwestpolens um das Szreniawatal, ungefahr mit Miechów ais Zentrum. 
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Abb. 87 und 88. 

Lófischlucht bei dem Dorfe Garbów. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. J 38, Opatów). 

Die beiden folgenden Aufnahmen bringen noch Einzelbeiten aus der Lofiland-

schaft um Sandomierz. 

Wenn das Gebiet auch ais Ganzes einen hochflachenartigen Eindruck macht, so 

lehrt doch eine Wanderung durch das Plateau sehr bald, dafi die Hochflache von zahl-

losen Talchen und steilwandigen Schluchten wie zerrissen ist. Die grofieren Taler 

sind fast alle pradiluvial und nur an den Flanken mit Liifi ausgekleidet. Von den 

Nebentiilern ausgehend aber haben sich in die Lijfidecke ganz jungę, kleine und kleinste 

Schluchten eingerissen, wie sie Abb. 87 erkennen liifit. Von der Hauptschlucht gehen 

weiterhin zahllose Nebenschluchten aus, die sich wiederum verasteln, so dafi ein reich 

verzweigtes Schluchtennetz entsteht. Die Wandę sind steil, manchmal sogar senkrecht 

und iiberhiingend, meist unbewachsen, so dafi man den Auibau der Liifimassen, die von 

unzahligen feinen Hohlraumen durchzogen sind, gut erkennen kann. Der Boden der 

Schluchten ist fur gewiihnlich trocken, weil der durchlassige LoB zumeist alle Nieder-

schliige restlos aufsaugt. Nur bei starkeren Regengiissen fiillen sich die Schluchten, 

reifit das Wasser neue Griiben, stiirzen die iiberhangenden Wandę ab. 

Die tiefe Lage des Grundwasserspiegels ist mit ein Grund, daB die Ortschaften 

in die Taler verlegt sind. Hier folgen sie den Windungen der Schluchten und schmiegen 

sich in charakteristischer nestartiger Lage malerisch dem Gelande an. Mit Ausnahme 

einiger weniger StraBen, die so gefiihrt werden konnten, daB sie ausschliefilich auf der 

Hochflache bleiben, folgen die meisten Verkehrswege notgedrungen den LoBschluchten, 

die eine Tiefe bis zu 20 und 30 m erreichen. Abb. 88 stellt den Eingang zu dem Dorf 

Garbów, ca. 10 km nórdlich von Sandomierz dar. — 

Floristisch und faunistisch bietet das Lofigebiet sehr viel Interessantes. Die 

Lofiwilnde erscheinen oft von zahlreichen Nistlochern verschiedener Hymenopterenarten 

durchsetzt; die Flora, die auf den Abhangen z. T. iippig wuchert, zeigt starken Ein-

schlag siidosteuropiiischer Formen. 
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Abb. 89. 

Ralhaus in Sandomierz. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. J 39, Sandomierz). 

Obwohl,das Sandomierz-Opatower Lofiplateau im geologischen Sinne nur ein 

Randgebiet des Polnischen Mittelgebirges darstellt, ist es doch in vieler Beziehung, 

namentlich hinsichtlich seiner fast ebenen Oberfliichengestaltung, seiner LoBbedeckung 

und der dadurch bedingten besonderen Flora, sowie der anthropogeographischen Ver-

hiiltnisse eine ganz selbstandige. geschlossene Landschaft. Sie bildet zugleich das Kern-

gebiet einer besonderen Beviilkerungsgruppe, niimlich der Sandomierzer, die das ganze 

Gebiet zwischen Nida, Radomka und Weichsel besiedelt haben (vgl. Kartę YI), und die 

infolge des auBerordentlich fruchtbaren Liifibodens im allgemeinen zu betrachtlichem 

Wohlstand gelangt sind. Nach Westen zu reichen sie bis an das zentrale Mittelgebirge 

und stellen auch den Hauptanteil der Bergarbeiterbevolkerung im Kamienna-Gebiet. 

Das Lofiplateau ist in der Hauptsache ein Ackerbaugebiet. Ungefahr im Zentrum 

der ganzen Landschaft liegt Opatów an der Opatówka, eine kleine Kreisstadt von dem 

iiblichen Gepriige, mit rund 8000 Einwohnern vor dem Kriege, darunter 5000 Juden. 

Am Rande des Lofiplateaus, wo die paliiozoischen Schichten an der Linie des 

sogen. „Weichselbruclies" pliitzlich gegen die galizische Tiefebene abbrechen, liegt 

Sandomierz, vor dem Kriege mit rund 7000 Einwohnern, darunter die Halfte Juden. 

Die Stadt erhebt sich um das ehemalige SchloB, den urspriinglichen Kern der ganzen 

Siedlung, von dem aber nur Reste erhalten sind, malerisch an dem iiber 80 rn hohen 

Steilufer der Weichsel, gegeniiber den weiten, vielfach sumpflgen Niederungen der 

nordgalizischen Tiefebene. Die Stadt ist eine der iiltesten polnischen Siedlungen und 

spielte ais politisches und kirchliches Zentrum lange Zeit, namentlich unter Kazimierz 

dem GroBen, eine Rolle. Mit dem Anfang des 17. Jahrhunderts aber begann der 

Ruckgang, zu dem wohl vor allem die Entwicklung Warschaus beigetragen hat. Die 

Stadt ist heute eine untergeordnete Kreisstadt und trotz ihrer Lage am Strom ohne 

groBen Handelsverkehr. Einzelne Spuren erinnern aber noch heute an die einstige 

Zeit der Bliite. Der Markt weist eins der charakteristischsten Rathauser auf, das in seiner 

Anlage aus dem 14. Jahrhundert stammt, spiiter aber mehrfach umgebaut und erneuert 

ist. Reste einer mittelalterlichen Stadtbefestigung erinnern an die wiederholten An-

stiirme der Tartaren. 

Zawichost, noch kleiner ais Opatów, liegt ebenfalls am Steilrand des Weichsel-

tales. Die Stadt selbst ist ganz unbedeutend (vor dem Kriege 6000 Einwohner, davon 

mehr ais die Halfte Juden), liegt aber an der interessanten Stelle, wo das Durch -

bruchstal der Weichsel beginnt. Da die Stadt das Weichsel- und Sangebiet beherrscht, 

war Zawichost im Handelsleben des Mittelalters ein wichtiger Punkt. 
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Abb. 90. 

Blick vom Weichselufer bei Piotrowice stromab. 

(Tgl. Kartę des Westl. Rul51., BI. J u. K 38, Opatów und Kraśnik). 

Abbildung 90 zeigt das Steilufer der Weichsel bei Piotrowice, etwa 3 km nord-

licli von Zawichost. Hier beginnt der Mittellauf des Stromes, der das nordgalizische 

Tiefland an seiner charakteristisch zugespitzten Nordecke yerlaBt, sich entschieden nach 

Norden wendet und in das siidpolnische Berg- und Hiigelland iibertritt. Die Auf-

nahme zeigt den Blick stromab; das Tal tragt auf der mehr ais 70 km langen Strecke 

bis Puławy alle Charakteristika eines jungen Durchbruchstales, ein sicheres Anzeiclien 

dafiir, daB das Weichseltal erst in jiingster geologischer Yergangenheit wichtige Ver-

anderungen erfahren haben muB. Kreideschichten mit einer Decke von LoB odei 

Diluvium bilden das steile, hohe, felsige Ufer. Der Strom wendet sich hier von zahl-

reiclien Ałtwassern und von niedrigen, feuchten, vielfach iiberschwemmten und daher 

kaum besiedelten Niederungen eingefaBt, innerhalb seines 2—3 km breiten Tales yiel-

fach hin und her; das Wasser ist durch den LóBboden, der durch die Seitentaler in 

den Strom eingeschwemmt ist, vielfach gelblich gefarbt. 

Abb. 91. 

Ruinę Janowiec an der Weichsel. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. K 36, Nowo-Alexandrla). 

Die SchloBruine Janowiec, ein seit dem Anfang des vorigen Jahrhundeits giinz-

licli verfallener Adelssitz. liegt nahe dem unteren Ende des Weichseldurchbruches, an 

einer sehr bemerkenswerten Stelle. Das Weichseltal, das zunachst unterhalb von 

Zawichost etwa 2—3 km breit ist, weitet sich plótzlich unterhalb Solec staubecken-

artig. Die Talwande treten hier iiber 14 km auseinander; so entsteht ein groBes 

rundliches, móglicherweise aber schon pradiluviales Talbecken, das in seiner Osthalfte 

ganz und gar durch Diinen erfiillt ist. Am Ausgang dieses Beckens liegt auf 50 m 

hohem, steilem Ufer Janowiec. Hier nahern sich die Talwande einander wieder, sogar 

starker ais vorher und lassen dem Strom nur einen engen, wenig iiber 1 km breiten 

Ausgang nach Norden. Auf der nun folgenden, etwas iiber 10 km langen Strecke, der 

schmalsten ihres ganzen Laufes, durchbricht die Weichsel in einem schonen, malerischen 

Engtal die letzten Hohen des siidpolnischen Berglandes. 

Infolge seiner ganzen Ausbildung ist der untere Teil des Durchbruchstals der 

Weichsel arm an stadtischen Siedlungen. Am siidlichen (Zawichost-Solecer) Durchbruch 

folgen Annopol, Józefów und Solec kurz hintereinander, aber es sind samtlich nur un-

bedeutende, kleine Orte, die z. T. stark durch den Krieg gelitten haben; Annopol ais 

groBter hatte Yor dem Kriege rund 10000 Einwohner, darunter 1600 Juden. Das 

Solecer Becken ist von Natur vollends zur Anlage groBerer Siedlurigen ungeeignet. 

Um so giinstiger liegen die Yerhaltnisse fiir die zweite Durchbruchstrecke unterhalb 

Janowiec. 
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Abb. 92 und 93. 

Kazimierz an der Weichsel. Gesamtansicht 

und 

Alle Speicher an der Weichsel. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. K 36, Nowo-AlexandrIn). 

Die zweite und letzte Durchbruchsstrecke der Weichsel unterhalb Janowiec ist 

dadurch bedingt, daB sich hier die Krcide und zwar ihre jiingsten Schichtglieder noch 

einmal zu einem, wenn auch nicht selir ausgedehnten, so doch ziemlich ansehnlichen 

Hiigelland (bis iiber 300 m) erheben. Dies zwingt den Strom zu seinem letzten, aber 

auBerordentlich engen Durchbruch. Am Ostufer desselben, wenig unterhalb von Jano-

wiec, liegt Kazimierz, eine Griindung Kazimierz' des Grofien. 

Im Hintergrund des oberen Bildes links der Strom mit dem gegenseitigen, nur 

1 km entfernten, im allgemeinen etwas niedrigeren Westufer. Rechts der iiber 70 m 

hohe Steilabfall des Lubliner Htigellandes. Da der Strom bei Hochwasser das schmale 

Tal fast vollstandig ausfiillt, wiirde sich hier fur eine grofiere Siedlung iiberhaupt kein 

Platz bieten, wenn nicht von rechts her ein groBeres, heute aus zahllosen jungen 

Lofischluchten entstehendes, in seiner Anlage aber pradiluviales Tal einmiindete, dessen 

breite Sohle geniigend Raum bot. Das bedingt den auBerordentlich malerischen Aufbau 

der Stadt, dereń weiBe aus Kreidekalkstein der nachsten Umgebung erbaute Hauschen 

sich an den Abhiingen des Burgbergs und des Seitentales hinaufziehen. 

Die giinstige Ortslage trifft mit einer guten allgemeinen Verkehrslage zusammen. 

Der eingezwiingte Strom erleichtert den Ubergang; von Siidosten, aus den fruchtbaren 

LoBgebieten lafit sieli reiclilich Getreide heranschaffen. So erklart sich, dafi Kazimierz 

im Mittelalter neben Warschau die wichtigste Handelsstadt an der mittleren Weichsel 

war. Eine Reihe alter Speicher langs des Stromes, z. T. mit kiinstlerischen Fassaden, 

spricht noch heute von der einstigen Bedeutung der Stadt. 
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Abb. 94. 

Alte Renaissancehauser am Markt in Kazimierz. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. K 36, Nowo-Alexandria). 

Die ehen gezeigten Speicher, dereń sich eine ganze Anzahl noch heute ziemlich 

gut erhalten findet, sowie die nebenstehend abgebildeten Renaissancehauser am Markt 

sprechen fur den einstigen lebhaften Handelsverkelir und den Reichtum der Stadt, dereń Be-

zieliungen zu den anderen Teilen Polens und den Nachbargebieten aus einzelnen Namen 

wie „Danziger Yorstadt" usw. klar hervorgehen: offenbar ging der Giiterverkehr, in 

der Hauptsache wohl Getreidetransporte, aus dem benachbarten Lubliner Hiigelland und 

aus Galizien zu Schiff weichselabwarts iiber Warschau nach Danzig. 

Spater hat Kazimierz mit dem zunehmcnden Verfall des Staates und der stei-

genden Versundung der Weichsel, die namentlich die Schiffahrt unterhalb der Stadt 

immer starker erschwerte, mehr und mehr an Bedeutung verloren; Warschau kam dafiir 

empor. Kazimierz verlor das mittelalterlich- deutsche Geprage und erhielt allmahlich 

das gewohnliche schmutzige Aussehen der polnischen Kleinstiidte, obwohl seine schone 

malerische Lage, die es von Natur zu einer Sommerfrische bestimmt, stets zahlreiche 

Fremden anlockte. Kazimierz hatte vor dem Kriege rund 5000 Einwohner, darunter 

die Halfte Juden; durch den Krieg hat die Stadt sehr erheblich gelitten. 

Unterhalb von Kazimierz am Ausgang des Engtales, an der Grenze des Flach-

landes ist Puławy, das russische Nowo-Alexandria (vor dem Kriege rund 9000 Ein-

wohner), urspriuglich Sitz der Fiirstenfamilie der Czartoryski, spater bekannt durch das 

russische Institut fur Landwirtschaft und Forstwesen, noch erwahnenswert. 

Abb. 95. 

Kreidehochflache nordóstlich von Tomaszów. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. N 40, Tomaszow und N 39, Tyszowce). 

Den ostlich der Weichsel gelegenen Teil Siidpolens nimmt insgesamt das Lubliner 

Hiigelland ein, das im Gegensatz zu den bisher geschilderten Schwellen — abgesehen 

von einer nicht sehr machtigen, unzusammenhangenden Decke von Tertiar — fast aus-

scbliefilich aus Kreideschichten aufgebaut ist. Sie bilden eine flachę Antiklinale. die 

nach Sttden gegen die Galizische Tiefebene abgebrochen ist. Zur Diluvialzeit war das 

ganze Gebiet vom Eis iiberdeckt. Heute zeigt die Oberflachengestaltung ein flaclies, 

besonders im Norden vom Wieprz und seinen Nebenfliissen starker zerschnittenes, sanft 

nach Siidwesten ansteigendes Plateau, dessen Rand von etwas iiber 300 m Hohe in-

folge jenes Abbiucbes verhaltnismaBig steil gegen die galizische Tiefebene abfallt, so 

daB von Siiden her der Eindruck eines SO—NW streichenden Hohenruckens entsteht, 

der sich spater unter dem Namen Roztocze nach Lemberg zu einheitlich fortzusetzen 

scheint. 

Abb. 95 zeigt den Charakter der Landschaft in der Nahe der Wasserscheide 

zwischen San und Wieprz, der mit seinen Nebenfliissen vom Norden her tief in die 

Hochflache eingreift. Etwas scharfer sind hier die sonst reifen Taleinschnitte, an dereń 

von kleinen Wald- und Buschbestanden eingefafiten Randem oder auf dereń Grunde die 

dorflichen Siedlungen sich hinziehen. Zwischen den Talem breite loBbedeckte, frucht-

bare Hochflachenstucke. 
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Abb. 96. 

Dorf Krepiec, Kreis Lublin. 

(vgl. Kartę des Westl. Rufil., BI. L 37, Lublin). 

Ahnlich wie das ostliche Mittelpolen ist auch der Siidosten des Landes ethno-

graphisch nicht einheitlich. Die Grenze zwischen WeiBruthenen und Polen, die sich un-

gefahr vom mittleren Bug her in siidlicher Richtung in das Wieprzgebiet hinuberzieht 

(vgl. Kartę VI), teilt das Lubliner Hugelland in zwei ungleiche Teile, von denen der 

weitaus groBere westliche, in der Hauptsache aus den hoher gelegenen Strichen des 

Weichsel- und Wieprzgebietes bestehend, von den Lublinem bewohnt wird, wahrend in 

den niedriger gelegenen Teil von Osten her iiber das Bugtal hinweg die Ruthenen 

ubergreifen. Ebenso bemerkenswert ist, daB das Weichseltal keine ethnographische 

Grenze bildet, vielmehr reichen dort die Sandomierzer vom Westufer der Weichsel bis 

in die Randgebiete des Lubliner Hugellandes. — 

Dorf Krępiec ist ein kleines Dorfchen, etwas liber 12 km siidostlich von Lublin 

und zeigt daher ziemlich typisch die charakteristischen Eigenheiten des Lubliner 

Gebietes. Die Dorfer — meist ausgesprochene StraBendiirfer — lassen, obwohl die 

Bauart der Hauser und die Anlage der Hofe noch durchaus polnisch ist, bereits etwas 

Primitives, starker an den Osten Europas Gemahnendes erkennen, das auch sonst in 

der Kultur der Lubliner zum Ausdruck kommt, und seine Erklarung einmal durch die 

Nahe der ostlichen Landesgrenze, sodann aber auch in einer gewissen Entlegenheit 

des ganzen Gebietes findet, das ais vorwiegendes Ackerbaugebiet ohne grofiere Industrie 

1 ilr die Einfliisse mittel- und westeuropaischer Kultur schon etwas abseits lag. Je naher 

dem Bug, um so starker tritt im allgemeinen dieser primitive Zug in den Siedelungen 

wie iiberhaupt in der ganzen Kultur hervor. 
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Abb. 97 und 98. 

Lublin. Gesamtansicht vom Schlofi aus 

und 

Krakauer Tor (Brama Krakowska) von der Altstadt-Seite aus. 

(vgl. Kartę des Westl. RuBl., BI. L 3G und 37, Lublin). 

Die natiirlichen Yerhaltnisse des Lubliner Hiigellandes bedingen in sehr charak-

teristischer Weise seine anthropogeographischen Ziige. Die Lofibedeckung und der 

daraus resultierende fruchtbare Boden bestimmen das eigentliche Hiigelland von Natur 

zum Ackerbaugebiet, das deshalb heute trotz der vorwiegend dorflichen Siedlungen eine 

hohe Bevolkerungsdichte aufweist. Yiel weniger gunstig sind dagegen die Verhaltmsse 

der beiden dem eigentlichen Hiigelland im NO und SW vorgelagerten Zonen. Im 

Norden bedingen die durch die Ablagerungen des Eiscs und seiner Schmelzwasser ver-

ursachten ungleichen Boden, namentlich auch die starkę nach Osten zunehmende Ver-

sumpfung des Landes sehr wechselnde Veihaltnisse. Im Siidwesten hat der Abbruch 

des galizischen Tieflandes starkę sandige Aufschiittungen der Fliisse zur Folgę geliabt, 

so daB sich hier weite sterile Waldgebiete ais zusammenhiingende Zone ausbreiten. 

Diese physiogeographische Gliederung in drei, entsprechend der Streichrichtung 

der Hohen von NW nach SO verlaufende Liingszonen kehrt auch in der Anlage des 

Yerkehrsnetzes und damit zugleich in der Verteilung der Stadte wieder. Der be-

deutendste Verkehrsweg fuhrt am Nordrand des Hugellandes entlang, iiber Lublin— 

Biskupice—Rejowiec nach Cholm, bemuht, die tiefeingeschnittenen verkehrshemmenden 

Taler des Plateaus wie die sumpfigen Niederungen des Vorlandes zu vermeiden. Da-

neben finden sich Querwege zur Vermittlung des offenbar geringeren NS-Yerkehrs 

hinuber ins galizische Tiefland, die dem Einschnitt der Tiiler, namentlich des Wieprz-

tals (Lubartów—Łęczna—Krasnystaw) folgen. So entsteht im ganzen eine ziemlich 

regelmaBige, gitterartig-rhombenformige Anordnung der Yerkehrswege und der Stadte. 

Das Innere der Hochflache selbst ist durchaus arm an Stadten; aufier Kraśnik 

ist vor allem Zamość zu erwahnen, dessen Lage ostlich des Wieprztales ungefahr die 

von Kraśnik westlich derselben entspricht, beides Etappen auf dem Wege nach Galizien, 

wo sich am Sudrand des Hugellandes, teils noch auf der Hohe, teils schon in der eigent-

lichen Abbiuchzone eine weitere Reihe von Stadten findet, unter denen Janów, Biłgoraj 

und Tomaszów hier erwahnt werden mogen. 

Der Hauptort des ganzen Hugellandes ist Lublin an der Bystrzyca, einem kleinen 

Nebenfiufi des Wieprz, das heute neben Warschau ais Sitz des gleiclinamigen General-

gouvernements besondere Bedeutung gewonnen hat. Die Stadt kann bereits auf ein 

erhebliclies Alter (14. Jahrhundert) zuriickblicken. Zeitweise War sie Grenzfestung 

gegen die Tartaren, spater wahrend des 16. Jahrhunderts eine bedeutende Handelsstadt. 

SeFt dem 18. Jahrhundert aber ging Lublin's Bedeutung stark zuruck und hob sich 

erst im letzten Jahrhundert wieder dank seiner gttnstigen Verkehrslage, die Lublin zum 

naturgegebenen Zentrum des ganzen HUgellandes maclit. Vor dem Kriege betrug die 

Einwohnerzahl ungefahr 62000 (darunter die Halfte Juden). 

Die obere Aufnahme zeigt die allgemeine Lage der Altstadt, die sich an dem 

steilen Talrand der Bystrzyca und eines kleinen Nebentales, derCechówka erhebt. Das 

Krakauer Tor (unteres Bild) ist eins der iiltesten Tore der Stadt, und geht in seiner Anlage 

wahrscheinlicli schon auf die inittelalterliche Befestigungsmauer der Stadt zuruck. Beide 

Bilder lassen deutlich erkennen, daB sich im Stadtbild von Lublin Ziige ganz ver-

schiedener Zeitperioden miteinander vereinigen: teils Reste des mittelalterlichen Stadt-

bildes, das namentlich noch in der Gesamtanlage der Stadt durchschimmert, daneben 

Merkmale, wie sie in den judisch-polnischen Kleinstiidten uberall wiederkehren, und 

endlich Ziige, die durch die moderne Entwicklung Lublins, namentlich ais einer russischen 

Gouvernementsliauptstadt, bedingt sind. 
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Abb. 99 und 100. 

Vorhallenhauser am Markt in Tomaszów 

und 

Strafie in Cholm. 

(vgl. Kartę des "Westl. Rufil., BI. N 40, Tomaszów u. N 37, Cholm). 

Ais Beispiel fur die ubrigen Stadte des Lubliner Hiigellandes mogen hier zum 

Schlufi nocli zwei Aufnahmen von Tomaszów und Cholm Platz finden. 

Tomaszów gehort schon im weiteren Sinne zu den Stadten der siidlichen Rand-

zone; es liegt an der StraBe Lublin—Lemberg, die dem Einschnitt des Wieprztales 

folgt, ist aber infolge der Nahe der zur russischen Zeit den Yerkehr yollkommen 

hemmenden Grenze eine kleine unbedeutende Stadt geblieben. Es ziihlte vor dem 

Kriege ungefahr 9000 Einwohner, darunter etwa die Halfte Juden. Das erklart das 

aufiere Bild dieser Stadt, die einen stark yerfallenen Eindruck macht und heute ein 

Muster jener zahlreichen schmutzigen polnischen Kleinstadte ist. Die obere Aufnahme 

zeigt einige interessante Vorhallenhauser am Markt, wie man sie in ahnlicher Weise 

auch sonst in Polen findet. -— 

Cholm (Chełm), dessen griechisch-orthodoxe Kirche die untere Abbildung zeigt, ist 

der Mittelpunkt des gleichnamigen Bezirkes, der sich durch starkę deutsclie Einwanderung 

auszeichnet; machen doch die Deutschen iiber 15 o/o der Gesamtbevólkerung im Kreise 

Cholm aus. Politisch bedeutungsyoller ist der hohe Anteil der ruthenischen, durchweg 

bauerlichen Bevolkerung*), die dazu gefuhrt hat, dafi die russische Regierung den 

fruheren Kreis Cholm, die Nachbarkreise und Teile des Gouvernements Siedlce ais 

besonderes Gouvernement Cholm von dem ubrigen Kónigreich abgesondert hat, das 

inzwischen aber bereits wieder mit Polen yereinigt ist. 

Die Stadt selbst liegt in ca. 200 m Hohe am Nordrand des Lubliner Hiigel-

landes gegen das nordlich angrenzende Flachland. Einzelne Hiigel ragen eben noch 

aus der im Norden der Stadt bereits rasch an Machtigkeit zunehmenden Diluyialdecke 

mit ihren weit ausgedehnten Moorfiachen auf. Dieser, durch die eben geschilderte 

Lage bedingte, wellig-kuppige Untergrund belebt das aufiere Bild der Stadt, die im 

ubrigen das ubliche Geprage der polnischen Kleinstadte zeigt. Das erkennt man 

auf der unteren Abbildung, wo sich im Hintergrund der zuletzt nach links hoch an-

steigenden, schmutzig-hafilichen Strafie die griechisch-orthodoxe Kirche auf einem etwa 

40 m liohen Kreidehiigel erhebt. 

*) Die Zahl der Ruthenen in Kongrefi-Polen ist auf rund 420000 zu schatzen. 
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Veróffentl ichungen der Landeskundl ichen Kommiss ion beim Kaiserl. Deutschen 

= = = = = Generalgouvernement Warschau. Reihe B. = = 

Im Druck bezw. in Vorbereitung sind: 

2. Dr. H. Praesent, Bibliographie von Polen. 

3. Prof. Dr. M. Fr ieder ichsen, Landschaften und Stadte Polens. 

4. Dr. H. Griesebach, Das polnische Dorf. 

5. Baurat K. Hager, Stadtebauliche Bilder aus Polen. 

6. Dr. A. Schu l tz , Ethnographischer Bilderatlas von Polen. 

Die Reihe wird fortgesetzt. 



Veróffentl ichungen der Landeskundl ichen Kommiss ion beim Kaiserl. Deutschen 
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Handbuch von Polen 

Beitrage zu einer allgemeinen Landeskunde. 

Auf Grund der Studienergebnisse der Mitglieder der Landeskundlichen 

Kommission beim Kaiserl. Deutschen Generalgouvernement Warschau. 

Herausgegeben unter der Redaktion von Dr. E. Wunderlich 

vom Kaiserlich Deutschen Generalgoiwernement Warschau. 

Mi t 55 Tafeln, 15 Karten, 45 Textfiguren. 




















