
Landschaften und Stadte Polens und Litauens 

von Prof.Dr.Max Friederichsen 











Veroffentlichungen der Landeskundlichen Kommission beim Kaiserl. Deutschen 

— Generalgouvernement Warschau. — 

Beitrage 

zur 

Polnischen Landeskunde 
Reihe B. 

i 

Redigiert von Dr. E. Wunderlich, 

Wiss. Leiter der Landeskundl. Kommission. 

Gea V e r l a g G. m. b. H., Be r l i n . 



Beitrage zur Polnischen Landeskunde. Reihe B. Band 4. = 

Landschaften und Stadte 
Polens und Litauens. 

Beitrage zu einer regionalen Geographie. 

Auf Grund von Reisebeobachtungen im Dienste der „Landes-

kundlichen Kommission beim Generalgpuvernement Warschau" 

Dr. phil. Max Friederichsen, 
o. o. Professor der Geographie an der Kgl. Albertus-Universitat K6nigsberg i. Pr. 

Mit 35 Abbildungen nach Originalaufnahmen, 1 Textfigur und 1 Kartę. 





Der vorliegende vierte Band der Beitrage bietet in der Form ver-

schiedener Reisebilder und Schilderungen weitere Materialien und 

Vorstudien zu einer regionalen Landeskunde von Polen. Dadurch, daft 

sich die Darstellung nicht ausschliefilich auf Kongrefi-Polen beschrankt, 

sondern auch einige der interessanteren und wichtigeren Rand- und 

Grenzgebiete mit in den Kreis der Betrachtungen einbeaieht, nament-

lioh aber auch durch eine eingehendere Darstellung des Niemen-

gebietes bildet die vorliegende Arbeit eine wertvolle Erganzung zu den 

fruheren Veroffentlichungen der Landeskundlichen Kommission. — 

Das Manuskript ist der Kommission noch vor der Ausgabe des 

Handbuches von Polen und des Geographischen Bilderatlasses Anfang 

Juni dieses Jahres druckfertig ubergeben worden. Die Studienergeb-

nisse der ubrigen Kommissionsmitglieder konnten daher in der vorlie-

genden Arbeit noch keine vollstandige Berucksichtigung finden. So 

erklaren sich die Abweiehungen in der Auffassung und Deutung ein-

zelner Ersoheinungen. Die Einheitlichkeit der verschiedenen Kommis-

sionsveroffentlichungen machte es jedoch erforderlich, diese Ab-

weiehungen fur den Leser kennt.lich zu machen. Es ist daher an den 

betr. Stellen durch nachtragliche, mit ,,[R]" gekennzeichnete Hinweise 

seitens der Redaktion aul die abweichende Daretellung, gelegentlich 

auch auf Erganzungen in den anderen Yeroffentlichungen der Kom-

mission hingewiesen worden. — 

Empfehlenswert diirfte es sein, wenn neben der Lekture dieses 

Bandes die zahlreichen Abbildungen des bereits genannten Bilder-

atlasses zum Yergleich mit herangezogen wiirden; die liier gegebenen 

Schilderungen werden durch die dort veroffentlichten bildlichen Dar-

stellungen vielfach eine eindrucksvolle Unterstiitzung erfahren kónnen. 

So sind denn von der Schriftleitung — ebenfalls nachtraglich — uberall 

in besonderen Anmerfcungen Hinweise auf die Abbildungen im Bilder-

atlas eingefiigt. 

W a r s c h a u , Juli 1917. 
Dr. E. Wunder l ick 





Yorwort. 

In nachfolgender Schrift sollen in zwanglos ausgewahlten geogra-

phischen Charakterbildern typische Landsohaften und Stadte Polens 

und seiner unmittelbaren litauischen und weiBrussischen Nachbarge-

biete geschildert werden, welche Verfasser anlaftlich zahlreicher 

Reisen im Dienste der von Sr. Exzellenz dem Generalgouverneur 

von Bese l e r im Dezember 1915 begriindeten „Landeskundlichen Kom-

mission beim Generalgouvernement Warschau" wahrend dee Kriegs-

jahres 1916 ais Geograph zu studieren Gelegenheit gehabt hatte. 

Die Schilderungen sind gedacht ais Beitrage zu einer regionalen 

Beschreibung Polens und einiger seiner unmittelbaren Nachbargebiete. 

Sie sollen an ihrem Teil dazu dienen, die, trotz neuerdings naher Be-

riihrung weiter Volkskreise mit dem Osten, nur geringe geographische 

Kenntnis dieser Gegenden zu erweitern. Die Ausflihrungen erheben 

keinen Anspruoh auf sy<stematisch durchgefiihrte Yollstandigkeit. Sie 

griinden sich in erster Linie auf eigene Beobachtungen, ziehen aber 

die Literatur insoweit hinzu, ais sie dem Verfasser zur Zeit der Aus-

arbeitung (Anfang Januar bis Ende April 1917) erreichbar war und 

zur Schliefiung von Liicken seiner eigenen Beobachtung dienen konnte. 

Vieles ist aus dem eingehenden Studium der erst wahrend des Krieges 

allgemein zuganglich gewordenen, ausgezeichneten deutschen General-

stabskarten in den Mafistaben von 1: 25 000, 1 :100000 und 1: 300 000 

gewonnen worden. 

Durch kurze Hinweise auf die in den geschilderten Gegenden statt-

gefundenen Kriegsereignisse und dereń Einwirkungen auf Land und 

Stadt ist versucht worden, die Schilderungen auf den grolien Hinter-

grund der gewaltigen, welthistorischen Gegenwartsereignisse zu pro-

jizieren. 

Die Betrachtungsweise ist die des schildernden Geographen, der 

bei der Niederschrift aufier an Fachgenossen und geographisch bereits 

Yorgebildete, auch an ein weiteres Publikum gedacht hat. Die beste 
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Einfiihrung in das Yerstandnis der den geschilderten regional-geogra-

phischen Verhaltnissen zugrunde liegenden allgemein-geographischen 

Zustande bietet das vom Kais. Deutschen Generalgouvernement 

Warschau auf Grand der Arbeiten der Mitglieder der Landeskundlichen 

Kommission herausgegebene „Handbuch von Polen". 

Unter „Polen" wird im folgenden das bisherige Kongrefi-Polen ver-

standen. Entsprechend den natiirlichen, ostwestlich verlaufenden Bo-

denzonen dieses Landes ist der Inhalt der Schrift eingeteilt in: 

1) Landschaften und Stadte im nórdlichen Polen und benaehbarten Li-

tauen, 2) Landschaften und Stadte im mittleren Polen und benaehbarten 

Weifi-Rufiland, 3) Landschaften und Stadte im siidlichen Polen. 

Die Moglichkeit, die den nachfolgenden Schilderungen zugrunde 

liegenden weiten Reisen ais Mitglied der „Landeskundlichen Kom-

mission beim Generalgouvernement Warschau" zu maehen, ver-

dankt Yerfasser Sr. Exzellenz, dem Herrn Generalgouverneur 

v o n Be s e l e r , welchem dafiir an dieser Stelle ehrerbietigster Dank 

abgestattet sei. — 

Ais tTbersichtskarte ist dem Buch eine vom Berliner Lithogra-

phischen Institut im Auftrage der Landeskundlichen Kommission her-

gestellte Kartę von Polen in 1 : 2 500 000 beigegeben worden. Der 

Leser wird gut tun, dieselbe dauernd neben der Lekture des Textes zu 

verfolgen. Fiir Einzelheiten wird auf die sehr viel eingehendere 

Kartę IV des Handbuches von Polen im Malistab 1 : 1 000 000, sowie 

auf die von der Kartographischen Abteilung des Generalstabs der 

Armee veroffentlichten Blatter der Kartę des Westl. Rufilands im Mafi-

stab 1 :100 000 verwiegen. 

G r e i f s w a l d , Ostern 1917. 

Max Friederichsen. 
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A. Landschaften und Stadte im nordlichen Polen 

und benachbarten Litauen. 

a. Im Gebiet des unteren Narew und der Bobr-Quellfliisse. 

M a z o w i e c k . Das kleine Stadtchen Mazowieck, zur Zeit Sitz eines 

deutschen Kreischefs, Kilometer nordlich der Station Szepietowo 

der Bahn Warschau—Białystok, kann ais geeigneter Ausgang&punkt 

fur eine Bereisung des Gebietes des unteren Narew und der Bobr-Quell-

fliisse benutzt werden. Der Ort liegt in sanftwelliger Geschiebemergel-

landschaft inmitten fruchtbarer Felder, welche mit Waldern und Wiesen 

abwechseln. 15 Kilometer nordostlich von Mazowieck, nordlich der im 

Kriege von uns Deutschen in trefflichen Stand gesetzten Chaussee nach 

Białystok, beginnt bei der kleinen Ortschaft Sokoły das Terrain unruhi-

ger zu werden. Zahlreiche Findlinge, welche am StraBenrand zur Ge-

winnung von Steinschlag fiir den Chausseebau aufgeschichtet liegen, 

weisen auf die Nahe von Endmoranen hin. 

E n d m o r a n e n bei Ł u p i a n k a S tara . Man erreicht sie 

10 Kilometer hinter Sokoły an der genannten Chaussee nach Białystok, 

kurz bevor dieselbe (nahe dem von den Russen vollig niedergebrannten 

und zerstorten Dorf Łupianka Stara) an den Narew herantritt. Die 

Kartę tragt dort Hohen bis 158 m ein. Der Moranencharakter1) des 

Hiigelzuges ist durch das Vorkommen massenhafter nordischer Find-

linge unverkennbar. Ob auch Aufpressungen anstehenden alteren Ge-

stedns am Aufbau der Hiigelreihe beteiligt sind, lafit sich nicht mit 

Sicherheit sagen. Immerhin wird unmittelbar an ihrem Fuli, nahe 

Łupianka Nowa, Kreide dicht unter dem oberflachlichen Diluvium in 

einem Tagebau abgebaut. Sie wurde dort vor dem Kriege in einer zur-

zeit still liegenden Kreideschlemmerei verarbeitet. 

Trotz der geringen relativen Hohe von nur 40—50 m erheben sich 

diese Moranenhiigel iiber die sonst so flachę Landschaft auffallend 

genug. Sie scheinen das ostliche Ende eines ausgedehnteren, sanftwelli-

gen Hiigelzuges zu bilden, welcher sich weiter westlich von Łupianka 

Stara beiderseits jener Bahnlinie verfolgen lafit, welche ais Zweig-

strecke der Linie Warschau—Białystok von der Station Łapy aus in 

der Richtung auf Ostrołęka am Narew abzweigt. 

4) Hier und im folgenden im Sinne von „Endmoranen" gebraucht [R]. 

F r i e d e r i c h s e n , Landscliafton und Stadte Polens und Litauens. 1 



2 Friederichsen, Landschatten und Stadte Pol-ens und Litauens. 

„C ze rwony Bó r " (R o t e r W a ł d). Folgt man dieser Bahnlinie 

von Łapy aus gen Westen, so kann man beobaehten, dali sich die 

Moranenhugel in optwestlicher Anordnung eine Zeitiang pa-

rallel der Bahn verfolgen lassen. Dann verschwinden sie, und statt 

ihrer durchąuert die Bahnlinie, etwa 15 Kilometer sudlich von Łomża 

am Narew, einen in seiner streng meridionalen Anordnung, wie in 

seiner relativ betrachtlichen Erhebung gleich auffallenden Hiigelzug 

aus dihmalen Aufschiittungen, den sogenannten „Roten Wald" (Czer-

wony Bór). In seinem siidlichen und mittleren Teil von dichtem Miscli-

wald bedeckt, auf den Hohen des nordlichen Teiles kahl oder nur von 

vereinzelten Kiefern bestanden, bildet dieser Hiigelzug eine Erhebung 

von durchschnittlich 150—200 m abs. Hóhe, ja steigt im Norden an 

einzelnen Punkten sogar bis nahezu 230 m an. Derart kraftiger Erhe-

bungen im polnischen Flachlande entwohnt, vermeint der Reisende in 

einer deutschen Mittelgebirgslandschaft zu sein, ein Eindruck, welcher 

durch die ausgeglichenen Profillinien des Hligelzuges nur noch verstarkt 

wird. Besonders der breite, vegetationsarme Kamm des nordlichen Teiles 

mit seinem allseitigen freien Ausblick in die tiefer gelegene Umgebung 

tauscht leicht die Verhaltnisse etwa des heimatlichen Riesengebirges 

vor. Die besonders gen Osten steil abdachende Flankę wird von Trocken-

talern kraftig durchtalt.1) Dadurch entsteht, vornehmlieh im nordlichen 

Teil, ein auffalliger Gegensatz zwischen den breit ausladenden Hoch-

flachen des Riickens und den von jugendlichen Erosionsfurchen zerrisse-

nen Flanken. Zusammen mit der ungewohnlich deutlich hervortretenden 

meridionalen Gesamtanordnung des Hiłgelzuges gewinnt man den Ein-

druck, ais stehe man vor einem Sttick alterer Glacialtopographie: einer 

durch die jungere Eiszeit ausgleichend und oberflachlich umgestaltend 

uberschrittenen, von postglacialer Erosion neu modellierten Moranen-

staffel.1) 

Militarisch bildet diese Erhebung eine treffliche Verteidigungs-

stellung gegen einen von Nowogród und Ostrołęka her iiber den Narew 

heranriickenden Feind. Trotzdem wurde der Czerwony Bór nach dem 

T)berganig bei Ostrołęka (4. VIII. 1915) und der Einnahme von Łomża 

(10. VIII. 1915) von den zuriickflutenden Russen ohne Widerstand 

geraumt. 

Ob der so gestaltete Moranenriicken des „Roten Waldes" mit den 

weiter óstlich in der Richtung auf Łupianka Stara und beiderseits der 

Bahn Łapy—Ostrołęka beschriebenen, gleichfalls verwaschene Formen 

tragenden Moranenhiigelregionen in genetischem Zusammenhang steht, 

Vgl. Alłb. 1 in „Geographischer Bilderatlas von Pole-n", herausgegoben von Dr. 

E. W u n d e r l i c h . Beitr&ge zur Polnischen Landeskunde, Reihe B. Band 1, (Der 

Atlas wird im Folgenden kurzweg ais „Bilderatlas" zitiert werden.) [R.] 

2) tfber die Trennung von Alt- und Jungmoranenlandschaften in Polen vgl. Kand-

buch S. 119 ff. [R]. 
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scheint nach der Oberflachengestaltung des Terrains os«lich des Czer-

wony Bór nicht wahrscheinlich zu sein. Jedenfalls bleiht die Anord-

nung der meridionalen Hauptrichtungsachse des „Roten Waldes" im 

Yergleich mit den weiter nordlich in der preuiJischen Seenplatte vorherr-

schenden Anordnungen in O—W- und SW—NO-Richtungen auff&llig 

genug. 

Zwe i R i c h t u n g e n de r E n d m o r a n e n im n o r d l i c h e n 

Po len . Vielleicht ist diese auch in anderen Gebieten Polens und des 

benachbarten Litauen deutlich erkennbare meridionale Anordnung 

der Teilstiicke von Alt-Endmoranen1) die Folgę einer einstmals mehr 

aus nordostlioher Richtung herandrangenden, bezw. sich dorthin (unter 

Absatz von Moranenschutt in NW—SO bis N—S-Richtung) zuriick-

ziehenden, alteren Yereisung. Die jiingeren Eismassen hatte man dann 

mehr aus nordlicher oder nordwestlicher Richtung herandrangend, 

bezw. dorthin zuriickschmelzend aufzufassen, so daft sie ostwestlich bis 

siidwest-nordóstlich gerichtete Moranenbogen bilden mu ii ten. Das 

spatere Hiniiberfluten jiingeren Eises iiber die altere Glacialtopographie 

wlirde bei einer solchen Annahme die alteren Spuren in Gestalt der 

mehr meridional angeordneten Endmoranen wohl haben verwi3chen, 

nicht aber vollig haben einschleifen und ausloschen konnen. 

Tatsachlich begegnet man auch sonst im nordlichen Polen und dem 

benachbarten Litauen diesem Nebeneinander einer alteren, mehr aus-

geglichenen Moranenlandechaft ohne Seen mit vermoorten Niederungen 

und verwaschenen Moranen und einer jiingeren wenig veranderten, 

reichlich Seen enthaltenden mit unruhigem Moranengehugel und ju-

gendlichen Talbildungen. 

D i e L a n d s c h a f t um S t aw i s k i . Bei Annaherung an die 

Stadt Łomża erniedrigt und verbreitert sich der im mittleren und siid-

lichen Teile deutliche Riickenform tragende Hiigelzug des Czerwony Bór 

zu einer 140—150 m hoch gelegenen Geschiebemergel-Platte, die bei 

Łomża vom Narew durchbrochen wird, sich aber nordlich dieses Durch-

bruches in der Richtung auf Stawiski und Kolno in 150—200 m Hohen-

lage bis an die Grenze OstpreuBens (zwischen Johannisburg und 

Lyck) weiter verfolgen laBt. Siidlich von Stawiski werden diese sanft-

welligen Geschiebemergel-Hochflachen von ost-westlich angeordneten, 

quer iiber die Strafie Łomża—Stawiski—Szczuczyn—Grajewo hiniiber-

ziehenden und infolge grofierer Hohen (170—180 m) deutlich iiber die 

Umgebung aufragenden Endmoranen unterbrochen. Die Russen haben 

derzeit in diesem Moranenterrain nordlich Łomża treffliche Móglich-

keiten zur Herstellung von Feldbefestigungen gefunden. Yor ihnen 

haben die deutschen, aus der SO-Ecke Preufiens liber Kolno anriickenden 

Truppen unter General von S c h o l t z monatelang in Sohiitzengr£ben 

' ) Vgl. Anmerkung 2 S. 2 [ R ] . 
1* 
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verschanzt gelegen, bis infolge des Narew-Uberganges deutscher Trup-

pen weiter stromab bei Różan und Pułtusk (24. Juli 1915) die Zuriick-

ziehung der Front aus diesen Gegenden und damit auch die Rau-

mung des auf der Nord-Seite des Narew liegenden befestigten Briicken-

kopfes von Łomża (10. VIII. 1915) notwendig wurde. 

Bei Durchcjuerung der Geschiebemergel- und Endmoranengebiete 

zwischen Stawiski und dem ostlicher gelegenen Kolno fallt zunehmen-

der Steinreichtum auf. Hinzutretende weite Sandflachen mit Kiefern-

waldungen oder Wacholder-Heide mit sperrig stehenden, weit gestellten 

Strauchgruppen geben der Landschaft ein unwirtliches Aussehen. Der 

deutsche StraBenbau hat aus den ortlichen Verhaltnissen Nutzen ge-

zogen. Der mit Hilfe von fahrbaren Knackwerken ausgebeutete 

Steinreichtum der Felder hat Uberflufi an gutem Schottermaterial fiir 

die von den Russen vollig vernachlassigten Wege ergeben. 

Yerkehrsgeographisch ist diese in der nordlichen Fortsetzung des 

Czerwony Bór gelegene, iiber 30 Kilometer breit anschwellende Ge-

schiebemergelplatte um Stawiski mit ihren hoher aufragenden Moranen-

hiigeln deswegen bemerkenswert, weil sie sich unmittelbar vor die Er-

hebungen der ostpreuBischen Seenplatte zwischen Lyck und Johannis-

burg legt und sich mit ihren hoher gelegenen, gut gangbaren Flachen be-

deutungsvoll einschiebt zwischen die unwegsamen, ostlicher gelegenen 

Sumpf-Niederungen des Bobr (Biebrza) um Osowiec und die nicht min-

der schwer begehbaren Sumpf-, Wald- und Sand-Niederungen, welche 

sich nordlioh des Narew bei Ostrołęka bis hin nach Ortelsburg in Ost-

preuCen ausdehnen. 

Der Obergang beider Landschaften ineinander, der polnischen 

und der preuBisohen, geschieht, wie iiberhaupt am ganzen Siid-

saum Ostpreuliens, in unmerklioher, keine natiirliche Grenzlinie auf-

weisender Art. Ein besser gesicherter Grenzsaum wurde erst in den 

versumpften Stromauen weiter sudlich vorhanden sein. Diese dem nord-

lich gelegenen OstpreuBen eng verbundene Zunge hoher liegender Ge-

schiebemergelflachen und Moranenhiigel iet die gegebene Stelle zur Iler-

stellung einer Querverbindung aus Ostpreufien zur Narew-Linie und 

v/eiter zur gro Ben SW—-NO-Bahnlinie Warschau—Białystok—Wilna— 

Diinaburg. Yermittelst der hier durch deutsche Arbeit im Kriege ent-

standenen Querbahnverbindung Johannisburg—Kolno—Mały Płock— 

Łomża—Śniadowo ist diesem Verkehrsbediirfnis neuerdings abgeholfen 

worden. 

N a r e w - D u r c h b r u c h be i Ł o m ż a.1) Fiir den Narew hat 

das Auftreten des meridionalen Riickens des Roten Waldes und seiner 

nordlichen Fortsetzung gegen Stawiski und die deutsche Grenzedadurch 

besondere Bedeutung, dafi sich der FluR siidostlich von ł^omża in einem 

*) Vgl. Bilderatlas, Abb 3. 
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auffallig steilrandigen, in geradliniger NW—SO-Richtung verlaufenden 

Durchbruchstal durch diese hoheren Gebiete hindurch arbeiten muR. In 

30 bis 40 m hohen Absturzen treten hier von Siiden die sandigen Ge-

schiebemergel-Hochflachen des Nordendes des Czerwony Bór an den 

Flufi heran. Jenseite steigen sie wieder um ebenso viele Meter empor. 

Die Talniederung zwischen beiden Steilufern ist im Durchschnitt 2 km 

breit. Auf ihr pendelt heute der Narew, von Altwassern begleitet, von 

feuchten Niederungswie&en umsaumt, in vorwiegend NW—SO-Richtung 

tragen Laufes dlahin. Sein im Gegensatz zum windungsreichen Flul>-

lauf starr gradlinig erscheinendes Durchbruchstalstuck kann nur von 

f inem viel wasserreicheren, weit starker stromenden, dieses 2 Kilometer 

breite Bett vollig ausfiillenden Urstrom geschaffen worden sein. 

Studiert man die topographische Spezialkarte naher (vergl. Kartę 

d. westl. Rufilands 1 : 100 000, Blatt K 29, L 29, L 28), so ahnt man, 

wie die Entstehung gewesen sein wird. 

D i e N a r e w - B o b r - S u m p f e . Im Osten und Nordosten der 

Durchbruchsstrecke findet man eine gegen NW von den Steilabfallen 

des Dihmalplateaus von Stawiski iiberragte, vom heutigen Narew am 

FuB dieses Plattenrandes in unscheinbarem, von Altwassern begleitetem, 

vielgewundenem Lauf durchflossene beckenartige Erweiterung: den 

Sumpf Wizna (Bagno Wizna). Dieser setzt sich in nordlicher Rich-

tung seiner Langsachse, durchflossen von dem gleichfalls auf weite 

Strecken hart an die westlich iiber ihm sich erhebende Diluvialplatte 

von Stawiski gedrangten Lauf des Bobr, im grofien Sumpfgebiet der in 

ihren einzelnen Teilen verschieden benannten Bobr-Siimpfe (in dereń 

Mitte die Sumpf fes tung Osowiec liegt) fort. 

Die Ausdehnung dieser Narew-Bobr-Siimpfe erreicht bis zu 10 Kilo-

meter Breite; das Sumpfgebiet ist im Friihjahr weithin unter Wasser 

gesetzt und auch sonst, aufier im strengen Winter, nur schwer 

iiber wenige, auf Knuppeldammen gefiihrte Wege zu pa&sieren. Alle diese 

Niederungsgebiete im Vorland der ostpreufiischen, langere Zeit hin-

durch vom zuriickweichenden letzten Inlandeis besetzt gehaltenen 

Seenplatte miissen zeitweilig von Schmelzwasser erfiillte Seenbecken 

gebildet haben. 

Weniger ausgedehnte, aber immerhin noch 5 Kilometer breit wer-

dende, ahnlich beckenartig erweiterte Sumpfniederungen liegen vor den? 

westliohen Ausgang des Narew-Durehbruchtales im Nordwesten Łomżas. 

in der Richtung gegen Nowogród. 

Beide Sumpfgegenden verbindet, heute wie einst, die enge Durch-

bruchstalstrecke des Narew quer iiber die Auslaufer des Czerwony Bór 

hinweg, so dafi man den Eindruck erhalt, das Durchbruchstalstiick des 

Narew bei Łomża sei entstanden durch das Uberfliefien der ostlich des 

Czerwony Bór-Hohenzuges einst gestauten Schmelzwasser und durch 

das Einsagen ihres Abflusses in die dihmale Unterlage. 
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Spater, nach Absohmelzen der Schmelzwasser liefernden Eismasseu 

im Norden und Nordosten, sind diese Staubecken und ihr AbfluB ver-

landet und versumpft. Heute sehen wir die modernen Fliisse in diesen 

versumpften und fiir ihre schmalen Rinnen unverhaltnisma£ig weiten 

Niederungen, vielgewunden und von Altw£ssern begleitet, dahinfliefien. 

Ob etwa eine jugendliche Hebung, fiir welche aus Glacialgebieten der 

nachsten Umgegend (Niemen-Gebiet) gewiese Anhaltspunkte vorhan-

den sind, eowie eine mit der auffallig starren NW—SO-Richtung (su-

detische Richtung) der Durohbruchsstrecke zusammenhangende Bruch-

bildung mitgewirkt hat, bleibt fraglich. 

Erst wer diese grofien, in der Umgebung des Narew-Durchbruchee 

gelegenen Sumpfflachen gesehen hat, vermag sich eine richtige Vor-

stellung von ihrer natiirlichen Bedeutung ais schutzende Grenzzone zu 

bilden. Ebenso versteht man erst dann die bevorzugte Briickenlage 

von Łomża, wenn man sich vergegenwartigt, dafi dieser befestigte 

Ort inmitten jener Zone unwegsamer Sumpfgebiete an der Stelle gelegen 

ist, wo sie durch beiderseitiges Herantreten hoher gelegener, festerer 

Geschiebemergelplatten auf nur 2 Kilometer eingeengt wird. 

L a g e de r S t a d t Ł o m ż a . Łomża liegt am NW-Ausgang 

der geschilderten Narew-Durehbruchstalstrecke am linken steilen Flufi-

Ufer. Am jenseitigen, flacher aufsteigenden Hang des Nordufers liegt 

nur der durch einen 2 Kilometer langen, die Narew-Niederung ąueren-

den Damm mit ihr verbundene befestigte Briickenkopf. Von der Seite 

der siidlichen Hochflache her wird die Stadt gen S und SW in 4—5 

Kilometer Entfernung von einigen Forts umgeben. Auli er am Abfall 

dieses linksufrigen Talhanges zieht sich die bebaute Stadtflache auch 

auf das 30—40 m iiber den FluB ansteigende Dihmalplateau hinauf. 

Sie bietet weniger von der Hochflache, ais vom nordlichen Narew-Ufer 

oder der Talsohle aus ein malerisches Stadtbild. 

Die alteren Stadteile sind die ostlichen, die neueren die nach Westen 

und Siiden hinausgebauten. Zwei viereckige Platze liegen in der NW— 

SO, dem Steilufer parallel angeordneten Langsachse der neueren west-

lichen Stadthalfte. Es sind im wesentlichen Schmuckplatze, an denen die 

offentlichen Gebaude, unter ihnen auch die deutsch-evangelische Kirche, 

stehen. Von besonderem baulichen und historischen Interesse ist das 

hoch am Steilufer mit schonem Blick in's Narew-Tal gelegene Kapu-

ziner-Kloster mit wirkungsvoller Kirchenfassade und anmutig gelegenem 

Garten auf dem kunstvoll terrassierten Uferhang des Narew. Das Kloster 

ist seit geraumer Zeit von den Russen geschlossen worden. Einen sehr 

eigenartigen Bau in ur&priinglich reiner Ziegelstein-Gothik stellt die 

romisch-katholische Kirche in der ostlichen Altstadt dar. Leider ist 

die Front des Langsschiffes spater durch Vorbau eines vollig stilwidri-

gen Barock-Giebels verunstaltet worden. 
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Der Gesamteindruck Loinżas, welches von den Kampfen wenig ge-

litten zu haben scheint, ist ein freundlicher, wie denn auch unter den 

Beamten der deutschen Verwaltung die heute ca. 31000 Einwohner zah-

lende Stadt ais zeitweiliger Aufenthaltsort in gutem Ansehen steht. Der 

zugehorige Landkreis zahlt gegenwartig nur 35 000 Einwohner und hat 

unter den Kampfhandlungen und der Fortfiihrung der Bevolkerung 

durch die Russen schwer zu leiden gehabt, 

L a n d s c h a f t um O s t r o ł ę k a.1) Erheblich anders ais. um 

Łomża zeigt sich die Landschaft des Narew weiter flufiabwarts in der 

Gegend des befestigten Briickenkopfes von Ostrołęka. Hier liegt das 

Land tiefer, zwischen 100 und 150 m. Der dihmale Geschiebemergel 

tritt zwar auch hier, aber nur am Sudufer des Narew an den Flufi her-

an. Er fehlt auf dem nordlichen Fiu Buf er. An seiner Stelle erscheinen 

Diinensandmassen, die zum Teil auch auf das Siid-Ufer des Narew 

hinlibergeweht sind. Sie stammen her aus den lockeren, von West-

und Nord-West-Winden verfrachteten, fluvioglacdalen Sand-Aufschiit-

tungsmassen, welche im Nordwesten des Narew bei Ostrołęka einen 

etwa 45 Kilometer breiten, von den nordlichen Narew-Zuflussen Orzyc, 

Omulew, Rozoga, Skwa und Pisa in regelmafiig parallelen, NW—SO 

" gerichteten Abdachungstalern entwasserten fluvioglacialen Sand- und 

Kieskegel (Sandr) vor den ostpreufiiechen Jungendmoranen gebildet 

haben. Die Einzugsgebiete aller dieser zwischen Łomża und 

Ostrołęka mundenden Narewzuflusse setzen sich gen Norden fort bis 

in die ostpreuBische Seenplatte und zwar in dereń sudlichen, von Rinnen-

seen durchzogenen Teil. Ihre gleichlaufenden Talziige bilden 1—2 km 

breite Moorniederungen. Das zwischen ihnen in parallelen, NW—SO ge-

richteten, hoher gelegenen Landstreifen stehen gebliebene Gelande ist 

imLaufe postglacialer Zeiten zu einer sehr charakteristischen, weithin 

von hochstammigem Kiefernwald bestandenen Diinenlandschaft gewor-

den. Die vorherrschenden Dunen-Formen sind von West- und Nordwest-

Winden gebildete Parabel-Diinen von stattlicher Hóhe (15—20 m). Wo 

der Wald geschlagen wurde oder die Diinen aus anderen Griinden nicht 

bewachsen sind, erscheinen bewegliche Wanderdiinen. Auch typische 

Kupstenlandschaften und Windrrmlden fehlen nicht. Die fliegenden 

Sande scheinen den heutigen Narew weiter und weiter gen Siid-Osten 

gegen die niedrige Geschiebemergelplatte seines Siidufers abgedrangt zu 

haben. Auch sind sie hie und da in seine Fiut hinein, ja tiber dieselbe 

hinweg- und jenseits auf die Geschiebemergelplatte hinaufgewandert. 

Dies erklart das vielgewundene, flachę, an Sandbanken rei che Bett des 

Narew bei Ostrołęka. Die streckenweise starkę Yersandung im Unterlauf 

des Narew, zusammen mit der im Oberlauf (z. B. bei Łapy) weithin be-

merkbaren Verkrautung, vermindert die Yerkehrsbedeutung des Narew 

und erschwert den glatten Abflufi seiner Wasser. 

Vgl. Bilderatlae, Abb. 5. 
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O s t r o ł ę k a.1) Am Siidsaum dieser Diinensand- und Sumpfland-

schaft liegt am Siidwfer des Narew der kleine Ort Ostrołęka mit 

jetzt nach erheblicher Riickwanderung wohl wieder 7—8000 Ein-

wohnern. Die Stadt ist von den abziehenden Russen, weil sie das fur 

die Sehonung verlangte Geld nicht zu zahlen vermochte, vollkommen 

niedergebrannt und zerstort worden. Sie bildet zur Zeit nur noch 

einen wiisten Triimmerhaufen, an dessen Aufbau sich selbst die 

sonst so unverdrossene deutsche Verwaltung bisher noch nielit heran-

gewagt hat. Die von den Russen griindlichst zerstorte Briicke iiber 

den Narew ist dagegen wieder hergestellt worden. Die iiber sie hiniiber-

fiihrende Strafte zieht jenseits des Flusses in das sandige Dlinengelande 

hinein und iiber die versumpften FluBniederungen hinweg in der Rich-

tung auf Ortelsburg in Ostpreufien. Die StraBe ist auf einer Kniippel-

dammanlage sorgsam gefestigt worden. 

Die Befestigung von Ostrołęka war unbedeutend. Es handelte sich 

nur um die Anlage eines befestigten Briickenkopfes auf der Nordseite 

des Narew. 

R o ż a n.2) Wiederum anders ais bei Ostrołęka, aber den Verhaltni&6en 

bei Łomża ahnlich, stellt sich weiter stromabwarts bei Różan die Narew-

Landschaft dar. Es fehlen die von Norden herantretenden fliegenden 

Sandmassen, da das Sandr-Vorland der nordlichen preufiischen End-

morane nicht mehr bis hierher reicht. Dagegen treten beiderseits, etwa 

100 m hoch gelegene Geschiebemergelplatten an den Flufi heran und 

zwar von Norden her ais siidlichste Auslaufer der Geschiebemergel- urid 

Endmoranengebiete um den vielumkampften StraBenknotenpunkt und be-

festigten Truppensammelplatz Przasnysz, sowie der Gegend um das 

nicht minder blutgetrankte Mława. Uber diesen nordwestlich von Różan 

liegenden Gesohiebemergelrucken erfolgte derzeit der erste Russeneinfall 

naeh Ostpreuften bei Soldau, und spaterhin in umgekehrter Richtung 

unser Riickstofi bis zum Durchbruch der Narew-Linie bei Różan und 

Pułtusk (24. Juli 1915). Auf der nordlichen, rechten Uferseite des vom 

Narew angenagten Steilabsturzes dieser Diluvial-Platte liegt Różan. 

Hier quert die grofie Strafie von Przasnysz nach Ostrów und weiter 

bis zur Eisenbahn Warschau—Białystok—Wilna den Flufi. Die auf 

ihrer NW-Seite von einem Kranz von' Forts geschutzt gewesene Stadt 

liegt heute vollig in Trummern. (Taf. 1, Abb. 1.) Nur noch wenige zuriiclt-

gebliebene oder zuiiickgekehrte Einwohner leben in Kellerraumen unter 

den Triimmern ihrer einstigen Wohnstatten. Fur die derzeitigen Durch-

bruchskampfe von Przasnysz her und fiir die Raumung der weiter flufi-

aufwarts gelegenen anderen Narew-Festungen hat gerade der FluBiiber-

gang unserer Truppen bei Różan eine entscheidende Rolle gespielt. 

») Vgl. Bilderatlas, Abb. 7. 
2) Vgl. BiMeratlas, Abb. 4. 
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Steiler noch ais hier bei Różan zeigt sich das rechte diluviale Narew-

Ufer bei dem weiter stromab gelegenen Pułtusk, dessen Befestigungen 

und Miłitarbauten auf der Hochflache gen Westen gekehrt stehen, wah-

rend die zugehorige Siedelung auf einer Narew-Terasse. ostlich der 

Steiluferwand im Stromtal selber liegt. 

D i e Bob r-S i imp fe be i Osowiec . So wie man heute un-

schwer mit Hilfe der Bahn Śniadowo—Łomża—Kolno—Johannisburg 

die mittlere Region des sudlichen Vorlandes der preuliischon Seenplatte 

zu durchąueren und kennen zu lernen vermag, kann man ein Gleiche' 

fur die weiter ostlich gelegenen Partien auf der bereits zur Russenzeit 

bestehenden Bahnlinie Białystok—Knyszyn—Osowiec—Grajewo—Lyck 

erreichen. Diese Bahnlinie hat neben ihrer grofien allgemeinen Yer-

kehrsbedeutung auch einen besonderen strategisdhen Wert. Einem von 

OstpreuCen vorriickenden Gegner weist sie den direkten Weg 

zum Herzen WeiBruBlands, zum wichtigen Eisenbahnknotenpunkt 

Białystok; einem Angreifer Ostpreufienis von Siiden her eróffnet 

sie den Zutritt zur masurischen Seenplatte um Bialla und 

Johannisburg. Die Erfahrungen des Krieges haben dies durch die 

russischen Einfalle nach OstpreuGen an dieser Stelle hinreichend besta-

tigt. Der Ort, bei welchem genannte StraBe die Bobr—Narew-Sumpf-

region ąueren mufi, ist von der Natur dort vorgezeichnet, wo eine er-

hebliche Yerschmalerung des breiten Sumpfgebietes dadurch eintritt, 

dafi sich die etwas hóher ais die Bobr-Siimpfe gelegenen, sandigen 

Auslaufer der Diluvialgebiete siidostlich von Grajewo von Norden her 

und die gleichfalls sandigen Dilimalpartien in der nordwestlichen 

Fortsetzung der Wołkowysker-Hohen von Siidosten aus der Gegend 

von Białystok her einander nahern. Diese Stelle der Annaherung ist 

es, welche von der StraBe und spater von der Bahn gut zu passieren 

war, um so mehr ais aus der so entstandenen Sumpfenge ein den 

tTbergang erleichternder, langgestreckter, trockener Riicken, im Nor-

den vom Bobr begleitet, 130 m hoch aufragt. Hier muBte die Festung 

entstehen, welche die Russen zum Schutz der StraBe und des Sumpf-

iiberganges beim Dorf Osowiec anlegten. 

O s o w i e c. Im NO-Winkel der dreieckigen Anlage der Festung liegt 

das Kernwerk (vgl. Kartę des westl. Rufilands 1 :100 000, Blatt L 28). 

Zwischen ihm und einem 2 Kilometer siidostlich gelegenen Fort be-

finden sich die allerseits von Wall- und Grabenanlagen umgebenen 

Kasernenanlagen und militarischen Verwaltungsgebaude. Gegen Nor-

den wurde die Festung durch einen starken Briickenkopf geschiitzt. 

Heute liegt alles in Triimmern. Die Kasernen sind vollig ausge-

brannt. Die Forts sind zum Teil durch die Einschlage aus unseren von 

Norden her, aus 12 Kilometer Entfernung aus ihren Stellungen bei 

Białaszewo feuernden 42 cm-Geschiitzen und durch die Geschosse oster-

reichischer Motoribatterien zertrummert worden, soweit sie nicht vom 



10 Friederichsen, Landschatten und Stadte Pol-ens und Litauens. 

abziehenden Feinde selber gesprengt wurden. Auch Osowiec wurde von 

den Russen ohne eigentlichen Endkampf geraumt (22. 8. 1915), ais Folgę 

der grofien Umfassungsbewegungen unserer Truppen von Siiden her, 

nach gliicklicher Ubersehreitung des Narew bei Pułtusk und Różan. 

Der Blick von den 10—12 m hohen, gewaltig breiten, von bomben-

sicheren Kasematten durchzogenen Wallen des Kernwerkes, lafit die 

charakteristische Lage der Sumpffeste besonders gut erkennen. (Taf. 1, 

Abb. 2.) Soweit man ringsum sehen kann: nur flaches, ver-

sumpftes Bobr-Niederungsland, gen N und NO hie und da von 

einigen festeren, von kleinen Dorfanlagen zur Siedlung be-

nutzten Sand-, resp. Geschiebemergelinseln kaum merkbar 

iiberragt. Eine Entwasserung grófieren Stiles und weiter-

gehende Kultivierung dieser weiten sumpfigen Ódlandereien haben die 

Russen absichtlich unterlassen. Selbet der vom Bobr-Quellflufi Łek 

aus der Gegend von Grajewo herangefiihrte Rudzki-Kanal, hat 

wohl in der Hauptsache dazu dienen sollen, die Festungsumge-

bung im Bedarfsfall vollig unter Wasser zu setzen, um sie dadurch 

noch wirkungsvoller von der hoher gelegenen nordlichen und siidlichen 

Umgebung abzusperren. Zur Urbarmachung des sumpfigen Landes hat 

weder er, noch der Łek-Kanal, noch der Woźnawieski-Kanal ausge-

reicht. Nur die hoheren Lagen des Bobr-Bruchlandes werden ais Wiesen 

oder Hutweiden benutzt, die niedrigen konnen selbst im Hochsommer 

weder von Mensch, noch Vieh betreten werden und sind, wie der Ławki-

Bruch dauernd yersumpft.1) Im Friihjahr nach dem Eisaufbruch steht 

alles weithin unter Wasser. Die gro Cen in der Richtung auf das nord-

westlich von Osowiec gelegene, seinerzeit heifi umkampfte Białaszewo 

vorhanden gewesenen Waldungen sind heute verschwunden. Die Russen 

haben sie, um dorthin freies SchuGfeld zu bekommen, niedergelegt und 

dadurch fiir die nachsten Jahrzehnte den sandigen bisherigen Wald-

boden dem Windę schutzlos preisgegeben. Schon beginnt sich hier ein 

kahles, unfruchtbares Diinengelande zu bilden. 

D i e B o b r - Q u e l l g e b i e t e um A u g u s t ó w u n d der 

A u g u s t o w s k i - K a n a l.2) Verfolgt man von Osowiec aus in der 

Richtung gen NO einen der vielen Bobr-Quellflusse in der Richtung 

auf den Niemen, so gelangt man durch andauernd flaches und san-

diges, bald waldbestandenes, bald versumpftes Niederungsgebiet un-

merklich in die Gegend der Wasserscheide zwischen Weichsel und 

Niemen. Sie liegt zwischen dem zum Narew-Weichselgebiet gehorigen 

*) Vgl." Memel-, Pregel- und Weichselstrom, ihre Stromgebiete und ihre wichtigsten 

Nebenfliisse. Im Auftrage des preuBischen Wia&serausschuBees herauegegeben von 

H. K e l l e r . 4 Bde., 1 Tabellen-Band, 1 Attas in Folio. Berlin 1899, Bd. I I I . Das zur 

Erganzung der Auefiihrungen vielfach herangezogene ausgezeiehnete Werk wird im 

Folgenden kurweg ais „Weichselistromwerk" zitiert werden. 

2) Vgl. Bilderatlas, Abb. 14 und 15. 
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Bobr-Quellflusse Netta und der in den Niemen einmiindenden Czarna 

Hańcza in etwa 130 m Meereshohe und ist ostlich der Kreisstadt 

Augustów vom Augustowski-Kanal kiinstlich durchstochen worden. 

Die aufieren Lageverhaltnisse des Kanals erinnern durchaus an die 

ahnlichen der gleiehfalls im Bereich von diluvialen Schmelzwasser-

talern und alten Staubeokengebieten angelegten Kanale des Brom-

berger-, des Oder-Spree- oder des alten Finow-Kanals. Auch letztere 

liegen im Sandrgebiet siidlich vor der baltischen Enidmorane. 

Der Augustowski-Kanal benutzt bei der zum Niemen fliefienden 

Czarna Hańcza weithin den natiir.lichen Flufilauf, sowie die in ihn 

eingeschalteten Rinnenseen. Bei der zum Bobr-Narew fliefienden Netta 

fiihrt er dagegen in eigenem, kiinstlioh gegrabenen Bett durch die ver-

sumpften Niederungen langs dieses Flulichens, hat daher erhebliche 

Wasserbauten erfordert. Die ganze Lange dieser teils natiir-

lichen, teilis kiinstliohen Wasserstrafie zwischen Bobr-Narew und 

Niemen betragt rund 100 Kilometer. Der Seheitel des Kanals wird in 

der Schleuse am Ost-Ende des ostlich von Augustów ais Endglied einer 

sehr charakteristischen Schmelzwasser-Seenreihe liegenden Studzie-

niczne-Sees erreicht. Die Fallhohe der Wasserstrafie betragt von dort 

bis zum Niemen 41,5 m, nach der anderen Seite zum Bobr 15,6 m. Zur 

tTberwindung dieses Niveau-Unterschiedes dienen in der ostlichen 

Schleusentreppe 11 in Stein gebaute Kammerschleusen mit durchschnitt-

lich 3,20 m Fallhohe, in der siidlichen, den dorthin geringeren Gefalls-

verhaltnissen entsprechend, nur 5, mit einer durchschnittlichen Fallhohe 

von 2,50 m. Der Kanał ist in den .Jahren 1825/37 erbaut mit 11,5 m 

Sohlenbreite und bei voller Fiillung auf 1,43 m Tiefe mit 20 m Spiegel -

breite.1) 

Die Speisung erfolgt zum Teil durch das Grundwasser, welches in 

der dortigen, so schlecht entwasserten Gegend durch den Kanał wohl-

tatig beeinflufit wird, zum Teil durch die Seen und fliefienden Gewasser 

in seiner Nahe. 

Der Schiffsverkehr auf dem Kanał war trotz ausreichender Wasser-

fiihrung und fur seine Zwecke geniigender Dimensionen vor dem 

Kriege sehr gering. Grofte Weichselkahne (mit meist iiber 40 m Lange 

unid iiber 1 m Tiefgang) konnten nur im Friihja.hr und Spatherbst 

auf den an den Kanał anschlieBenden FluBstrecken fahren. Haufiger 

verkehrten kleine Barken mit Getreide, welche vom Niemen Ladungen 

von 40—70 Tonnen nach Warschau brachten. Eine Yorstellung von dem 

geringen Yerkehr erhalt man, wenn man hort, da.fi z. B. von 1890/94 

nur durchschnittlich im Jahre 26 Schiffe in jeder Richtung den Kanał 

durchfuhren. Im Kriege ist auf dem Kanał Heu-, Lebensmittel- und Mu-

!) Vgl. „WedchsdfitromwoTik" Bd. I I I , 465-466. 
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nitionstransport in erheblichem Umfang vor sich gegangen. Die Haupt-

bedeutung des Kanals liegt einst wie jetzt in seiner guten Verwendbar-

keit ais Flofiweg. Die Breite und Lange der aus zusammengeschlossenen 

Baumstammen gebildeten Tafeln der gro Ben HolzfloBe richtet sich dabei 

nach der nutzbaren Kammerlange der Schleusen von 47,6 ra. Fiir diesen 

Holztransport ist der Kanał besonders wichtig, denn er durchzieht in 

ganzer Breite die grofien, durch die Kampfe nach der Winterschlacht an 

den masurischen Seen im Februar und Marz 1915 so vielgenannten 

Walder von Augustów. 

D i e W a l d e r u m A u g u s t ó w . Diese grofien und weiten Augusto-

wer Waldungen von 80 000 ha Umfang beginnen unweit Suwałki siidlich 

des vielumkampften Wigry-Sees. Dort stehen sie noch auf dem hiige-

ligen seenreichen Jung-Endmoranengebiet der um Suwałki mit Hohen 

bis iiber 250 m beginnenden und ostlich in der Richtung gegen Wilna 

fortziehenden litauischen Seenplatte. Siidlich bis zum Bobr und ost-

lich bis zum Niemen (nordlich Grodno) reichend steigen diese 

Augustower Waldungen unmerklich vom Endmoranenriicken in die von 

vermoorten, parallel angeordneten Schmelzwasserrinnen und zahl-

reichen kleineren und grofieren Rinnenseen durchzogenen Sandr-Auf-

schiittungsebenen im siidlichen Yorland der preuBisch-litauischen 

Seenplatte hinab. Der Necko-See, der Białe-See, der Sajno-See1), der 

Studzieniczne-See um Augustów sind typische Beispiele (vgl. Kartę 

des westl. RuM. 1 :100 000, Blatt M 25/6, N 25/26). Die Engen zwi-

schen ihren Flachen sind, wie heute noch die Reste starker Erdbefesti-

gungen lehren, in den Gefechten Februar—Marz 1915 schwer um-

kampft worden. Auch sonst trifft man iiberall, im Walde zerstreut, 

die Spuren dieser harten Kampfe. Zabllose Kreuze auf Soldatengrabern 

sprechen eine beredte Sprache. 

Mit dem Wechsel der Landschaft aus der hoher gelegenen End-

moranenregion hinab in diese tiefer gelegenen Sandrgebiete des Yor-

landes steht ein entsprechender Wechsel in der Beschaffenheit der Boden 

und darnit auch in der Zusammensetzung der auf ihnen stehenden Wal-

der in Kausalzusammenhang. Auf den besseren, lehmigen Boden der 

nordlicheren Waldpartien siidlich von Suwałki wachst die anspruchs-

vollere Fichte neben der Birke und vereinzelten Eichen. Im sandigeren 

Niederungsgebiet herrscht dagegen im Waldbestand die Kiefer vor. Das 

Waldbild ais Ganzes tragt iiberall die Spuren der ungeordneten ru^si-

schen Waldwirtschaft, oft des direkten Raubbaues: Ausschlagen de? 

Altholzes und natiirliches Aussaen des Nachwuchses. Daher die Un-

regelmaBigkeit und Urwiichsigkeit des Bestandes. In diesen uniiber-

sichtlichen Waldungen haben sich noch lange Zeit nach den entschei-

denden Kampfen versprengte russische Soldaten in kleinen Trupps zu 

halten vermocht und die deutschen Besatzungstruppen beunruhigt. 

») Vgl. Abb. 4 Taf. 9 im Handb. v, Polen. 
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Durch den Krieg sind grofie Bloflen in den zusammenhangenden, 

weithin achtzig- bis neunzigjahrigen Hochwaldbestand gelegt worden. 

Einerseits der groGe Holzbedarf fiir Stellungsbauten, welche den Wald 

nach allen Richtungen durchziehen, andererseits die Anlage besonderer 

Sagewerke, welche in ihrer Umgebung gewaltige Kahlschlage er-

zeugten, sind Ursachen dafiir. Die Arbeiter an diesen militarischen 

Sagewerken, so beim Sajno-See nahe Augustów oder am Wigry-

See, sind russische und franzosische Gefangene. Neben den ver-

schiedensten Kant- und Rundholzern, Brettern, Bahnschwellen und Gru-

benholzern wird in diesen Sagewerken auch Holzwolle hergestellt. Harz 

hat man versucht durch Einschneiden der unteren Rindenteile der Kie-

fern in dafiir geeigneten Waldpartien zu gewinnen. Frauen sind unter 

Aufsicht von Landsturmleuten mit dem Einsammeln dieses Harzes b&-

schaftigt. Der Ertrag scheint indessen kein grofier zu sein. 

A u g u s t ó w . Die Stadt Augustów innerhalb dieses Waldgebietes 

bietet kein besonderes Interesse. Im Grundrift zeigt sie das bekannte. 

regelmafiige Kolonialstadt-Schema des Ostens mit zentral gelegenem 

viereckigem Markt und rechtwinklig sich kreuzenden Strafienztigen. 

Die ganze Stadtanlage ist in NW—SO-Richtung langlich gestreckt, 

entsprechend der Lauf-Richtung der Netta, welche nach Ausflufi aus 

dem Necko-See um die Stadt eine Schleife macht, Unter der Bevolke-

rung bemerkt man vorwiegend Juden, daneben Polen, welche im sud-

lichen Teil des Gouvernements Suwałki vorherrschen, wahrend in der 

nordlichen Halfte Litauer iiberwiegen. Was die unmittelbar westlich der 

Stadt liegende Landschaft auszeichnet, ist das massenhafte Auftreten 

flacher, elliptischer Hiigel aus fruchtbarem, steinarmen Geschiebemergel, 

der anscheinend durch die abfliefienden Schmelzwasser der unmittelbar 

nordlich benachbarten preufiischen Endmorane in diese zahllosen Hiigel 

aufgelost worden ist. Da die Gesamtheit dieser Illigelchen eine be-

stimmte, auch durch die Wasserlaufe und Achsenrichtung der Rinnen-

seen der Umgebung eingehaltene NW—SO-Anordnung zeigt, so liegt es 

nahe, diese Hiigellandschaft ais eine Drumlin-Landschaft aufzufassen. 

Die mit gut angebauten Feldern bedeckten Hohen dieser Hiigel werden 

voneinander durch unfruchtbare, von versumpften Wiesen bedeckte Ein-

dellungen getrennt. 

b. Die Tallandschaft des mittleren Niemen. 

N i e d e r u n g s g e b i e t e o s t l i c h des m i t t l e r e n Nie-

m e n. Die nordlich der Einmiindungsstelle des Augustowski-Kanals an 

den Niemen herantretenden Waldungen setzen sich weiter ostlich ais so-

genannte „Grodnoer Heide" („Grodnoer Urwald") iiber den von hier 

ab NO—SW gerichteten mittleren Niemen hinweg fort. Schon das 

Yorhandensein dieser Waldungen deutet darauf hin, dali sich die bisher 
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gesohilderte sandige, von ehemaligen Schmelzwasserstromen und 

Schmelzwasserstauseen des Vorlandes der preuBisch-litauischen Seen-

platte bedeckt gewesene Niederung noch weiter óstlich des Niemen fort-

setzt. In immer der gleichen SW—NO-Richtung, wie wir sie bisher in 

den Bobr-Niederungen und im Narew-Gebiet, etwa zwischen Różan und 

Łomża, ais charakteristisch beobachten konnten, kann man sie in einer 

mittleren Hohenlage von 120—140 m quer liber den mittleren Niemen 

zwischen Hoża und Merecz hinweg weiter verfolgen. Das tiefgelegene 

Tal der Mereczanka leitet iiber Orany hinaus diese Niederungszone 

ununterbrochen fort. In unveranderter Richtung treffen wir sie selbst 

noch jenseits des flachen Tal-Wasserscheidegebietes zum Niemen-ZufluB 

Wilja im Siiden von Wilna bis hdnauf zum Wilja-QuellfluB Źejmiana.1) 

Es ist daher durchaus moglich, dafi vor der Entstehung des Wilja-

Durchbruches die gesamten Wassermengen auch der Quellfliisse dieses 

Stromes gegen SW. abgeflossen sind. Die Wasserscheide zwischen dem 

heutigen baltischen Kiistengebiet und den siidlicheren Regionen wiirde 

also damals auf dem baltischen Landriicken gelegen haben. Es mogen 

Wasserscheidenverhaltnisse gewesen sein, wie wir sie im Wesentlichen 

noch heute weiter westlich im Pregelgebiet vor uns sehen, obgleich dort 

der Pregel, wenigstens an einer Stelle, durch die mit den groflen ma-

surischen Seen erfiillten niedrigeren Teile der preuflischen Seenplatte 

und durch den siidliehen AbfluB des Spirding-Sees (die Pisa) in direk-

ter Waseerverbindung mit der Bobr-Narew-Niederung steht. Dort ist 

es freilich weder heute noch einst zur Ausbildung eines wirklichen 

QuerdurchbruChtales gekommen. 

Bis in die Quellgebiete des Wilja-Quellflusses Źejmiana lalit sich 

also die gleiche NO—SW gerichtete sandige Niederungszone verfolgen, 

teils ais typisches SchmelzwasserabfluBgebiet in Form von Schmelz-

wassertalstiicken mit Sandraufschiittungen, teils ais seenartig erwei-

terte Staubeckenregionen. Die Bahnlinie Grodno—Wilna—Diinaburg 

benutzt auf weite Strecken diese Niederungszone, ahnlich wie dies in 

Norddeutschland bei den gro Ren Eisenbahnlinien auf den Talboden 

der dortigen „Urstrome" der Fali ist. 

Zwischen Grodno und Orany ist aus allen diesen Griinden das 

Landschaftsbild des von der Warschau—Petersburger Bahn durchfah-

renen Landes ein denkbar trostloses. Eine endlose Sand-, Heide- und 

Kiefernwaldlandschaft dehnt sich beiderseits des Schienenstranges 

aus. Durch die Wirkung der Westwinde sind groBe Flachen dieser 

im Laufe der Jahrhunderte abgeholzten Strecken in machtige Diinen-

landschaften aus Flugsand mit diirftigen, niedrigen Kiefer- und Wachol-

derbestanden umgewandelt worden. Geschlossener Hochwald tritt zu-

riick. Yorherrschend ist ein anspruchsloser Nieder-Wald, oft nur in 

1 ) Vgl. die Hohenschichtenkarte, Blatt 3, des Atlas zum Weichselstromwerk, 

Berlin 1899, sowie die Hohenschichtenkarte (Kartę IV) im Handbuch von Polen. 



A. Nordpolen und Litauen.. 15 

Form von infolge Nahrungsmangels verkummerten Gebiischen 

(„Kusseln"). NaturgemaB ist Anbau und Besiedelung in dieser sandi-

gen, unfruchtbaren Gegend aufierst sparlich. Beides wird erst da wieder 

moglich, wo sich von Osten her die westlichen Abdachungen der diluvi-

alen Geschiebemergel-Flach en um Lida herabsenken. 

Eine aufierst charakteristische, N—S angeordnete Seenreihe durch-

zieht diese flachę Sandlandschaft. Sie wird von der Bahn Grodno— 

Wilna bei Porzecze gekreuzt. In ihr liegt weiter sudlich der langge-

streokte, rinnenformige Weifie See (Jezioro Białe), an dessen Siidende 

der kleine, von den Grodnoer Einwohnern gerne ais sommerlicher Bade-

ort aufgesuchte, durch schóne Holzbauten geschmiickte Ort Jeziory 

(Osjory) liegt.1) Sudlich dieses Ortes fiihrt ein Abflufi des Sees zur 

Kotra, welcher FluG von den Abhangen der ostlich gelegenen Anhohen 

von Lida herabkommt und parallel zum mittleren Niemen, aber in ihm 

entgegengesetzter Richtung abflieftt, um oberhalb Grodno in den 

Hauptflufi zu miinden. 

So besteht noch heute durch Yermittlung dieses Kotraflussee, iiber 

die Seenreihe hinweg und gen Norden weiter zum Niemen, eine ununter-

brochene Wasserverbindung, welche das tischformig ebene Terrain 

dieses, wohl einst ein Schmelzwasserstaubecken gewesenen Gebietee 

beiderseits der Bahnstrecke Grodno—Orany kennzeichnet. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dafi vor Entstehen des weiter nordlich 

gelegenen Niemen-Durchbruches zwischen Merecz und Kowno, d. h. zu 

einer Zeit, ais noch das Eis auf dem preuCiech-litauischen Landriicken 

lag und daher den Abflufi nach Norden verhinderte, die Entwasserung 

dieser sudlich vor dem Landriicken aufgestauten Schmelzwasser, sowie 

der Quellfliisse des oberen Niemen und der Wilja nach Siiden erfolgte. 

Wahrscheinlich wird damals der Abflufi durch die Szczara und iiber 

das Gebiet der heutigen flach-sumpfigen Wasserscheideniede-

rung um den zum Pripet bei Pińsk fiihrenden Oginski-Kanal und weiter 

zum Dnjepr, also zum Schwarzen Meere, erfolgt sein. Die jetzige Ab-

fluBrichtung der Seenkette und der Kotra gen Siiden kann man ais 

iTberbleibsel der AbfluBvorgange dieser vergangenen Zeit auffassen. 

Auch das heutige Engtal bei Grodno diirfte damals ais eine der Ab-

flułlrinnen der von Augustów bis Mereczanka aufgestauten Schmelz-

wasser, freilich mit sudlich gerichteter Stromung, durchflossen worden 

sein; vielleicht bestand zu jener Zeit auch unmittelbar westlich von 

Grodno (vgi. Kartę d. westl. RuM. 1 :100 000, Blatt N 27) durch das Ta-

tarka-Łosośna-Tal ein AbfluB gen Siidwesten an Grodno vorbei. Jeden-

falls liegt dort noch heute eine unmerkliche, versumpfte Talwasser-

scheide beim Ort Jaginty , die so flach ist, dali man urspriinglich den 

Augustowski-Kanal hier hiniiber und siidlich von Grodno in den Niemen 

leiten wollte. 

r) Der Ort ist neuesten Nachrichten zufolge im Frtthsommer 19-17 abgebrannt. 
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Erst das Freiwerden des Abflusses gen Norden (nach Abschmelzen 

des Eises auf der Seenplatte), die beginnende starkę Erosion nach dort-

hin (vielleicht im Zusammenhang mit einer postglacialen Hebung), hat 

zur Neuanlage und Yertiefung der FluBrinnen im Mittel- und Unterlauf 

des Niemen gefiihrt. Letztere FluBstrecken stehen heute mit ihren cha-

rakteristischen, jugendlichen, stark durchstromten Talstiicken im schrof-

fen Gegensatz zu den trage durchflossenen, weatbodigen, sumpfigen 

Quelltalern des oberen Niemen; ein Gegensatz, welcher sich auch bei den 

einzelnen Nebentalern des Hauptstromes im Kontrast engerer unterer 

Laufstrecken und weitbodiger, versumpfter oberer Talstiicke iiberall ver-

folgen laBt. 

D a s D u r c h b r u c h s t a l des N i e m e n . Wenn man oft 

von einem Durchbruch des Niemen durch den litauischen Seenriicken bei 

Grodno reden hort, so ist dies falsch; jedenfalls dann, wenn man da-

mit die Yorstellung verbindet, ais beginne bereits bei Grodno eine 

dem Wilja-Durchbruch bei Wilna oder eine dem Durchbruch der unteren 

Weichsel unterhalb Thorn entsprechende FluBlaufstrecke. Sahen wir 

doch, daB sich nordlich der Stadt Grodno quer iiber den mittleren 

Niemen hin zwischen der Ausmundung des Auigustowski-Kanals bis hin 

nach Merecz und weiter durch das Mereczanka-Tal bis hinein in das 

NO—SW gerichtete Wilja-Laufstiick unterhalb Wilna, ja sogar bis 

ins Żejmiana-Tal, jene beschriebene, deutlich bemerkbare Tiefenzone 

siidlich der preuBisch-litauischen Seenplatte entlangzieht, welche 

bei nur geringer Hohenlage des dortigen flachen Sandgebietes (120 

—110 m) nordlich von Grodno den mittleren Niemen bald unterhalb 

ditŁer Stadt quert. Im Bereich dieser Niederungen kann also von einem 

Durchbruch durch hoheres Land nicht gesprochen werden. Hier flieBt 

vielmehr der Niemen in ausgesprochenem Flachland, freilich in einem 

in dasselbe tief eingeschnittenen, jugendlichen Tal. Der Hohenriicken 

der litauischen Seenplatte in der Strecke zwischen den preuBischen und 

Suwałkier Seenregionen wird erst unterhalb der Mereczanka-Miindung 

durchschnitten. Die Stelle, an welcher dieser Durchbruch geschieht, stellt 

eine starkę Terrainerniedrigung auf 100 und 150 m, also etwa auf die 

zeitweilige Spiegelhohe des vermutlich siidlich hinter ihm durch das 

Eis aufgestaut gehaltenen Bobr—Mereczanka-Stausees, dar.1) Erst von 

Merecz ab bis in die Nahe von Kowno handelt es sich also um die eigent-

liche Durchbruchsstrecke des Niemen durch den baltischen Landriicken 

Die Landschaft, welche dagegen, wenn auch unter Hervorbringung 

ganz ahnlicher Landschaftsbilder, unmittelbar bei Grodno durchbrochen 

wird, gehort zu den nordlichsten, 150—200 m hooh gelegenen, etwa 50 m 

relativ iiber die Umgebung aufragenden Auslaufern des Wołkowysker 

Hiigellandes. Dieser Wołkowysker Hiigelriicken zieht in jener schon 

Vgl. Blatt 3 des „Atlais" 2ium Weichselstromwerk und Kartę IV des Handbuchs 

von Polen. 
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pliot. Friederichsen. 

Abb. 1. Die Triimmer von Różan 

auf dem Plateau des hohen rechten Narew-llfers. 

phot. Friedrichsen. 

Abb. 2. Die Bobr-Sumpfniederung bei Osowiec. 

Blick von den Wallen des Kernwerkes gegen Nordosten. 
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beim Czerwony Bór siidlich Łomża erwahnten charakteristischen SO— 

NW-Richtung heran, um schlielilich in eine N—S-Richtung bogenformig 

iiberzugehen. Dieser Verlau! neben seinem sonstigen Aussehen ais einer 

verwaschenen, altere Ziige1) tragenden, seearmen Moranenlandschaft 

weist darauf hin, dafi er wahrscheinlich durch die Eismassen jenes al-

teren, mehr von NO herandrangenden, resp. sich nach dort zuruck-

ziehenden Eisrandes gebildet worden sein diirfte, dessen Spuren wir 

spater ganz ahnlich im Oszmianer ITiigelland, im SO von Wilna (nahe 

der Stelle des Durchbruches der Wilja), wiederfinden werden. 

D a s E n g t a l des N i e m e n o b e r h a l b v o n G r o d n o . 

Die Auslaufer dieser vom Niemen jugendlich durchbrochenen Mo-

ranenlandschaft des Wołkowysker Hiigellandes beginnen bald 

unterhalb der Kotra-Einmiindung, etwa 20 Kilometer oberhalb von 

Grodno. Man lernt den Charakter dieser Tallandschaft im 

Siidosten von Grodno bei dem 21/2 Kilometer oberhalb am 

Niemen gelegenen Dorfe Poniemuń gut kennen (Taf. 2, Abb. 3.) 

In die flachwellig-kuppige, von Feldern bedeckte, an einzelnen 

Punkten bis 170 und 180 Meter aufsteigende Moranenhochflache 

ist hier der Niemen mit 30—40 Meter abfallenden Talwanden kraftig 

eingesagt. Reste eines alteren, heute ais schmale Talterrasse stehen-

gebliebenen Talbodens begleiten seine Hangę, bald zur Rechten, bald 

zur Linken, je nachdem der Stromstrich des stark fliefienden Flusses 

auf die rechte oder auf die linkę Uferseite pendelnd hiniiberdrangt. 

Steil in die Hochflache eingerissene Nebenschluchten (Paro-

wen), die an unbewachsenen Stellen den Aufbau der Hoch-

flache aus einem Wechsel geschichteter Sande und Kiese mit un-

geschichtetem Moranen-Material erkennen lassen, rnunden ins Haupt-

tal ein. (Taf. 2, Abb. 4.) Sie stehen nicht nur in den Formen, son-

dern auch mit ihrer Bedeckung durch Wald oder weitgestellte Busch-

vegetation in starkem Gegensatz zu den flachen, baumarmen, beacker-

ten Hochflachen. An einigen Stellen, wie nahe dem 4 Kilometer ober-

halb Grodnos am Niemen gelegenen Dorfe Żydowszczyzna haben diese 

Nebenschluchten altere, vordiluviale, Lignit fiihrende Schichten er-

6chlossen. Ebendort haben nagelfluhartig verbackene, vielleicht einen 

filteren Niemen-Talboden friiherer Zeiten andeutende Schichten von 

Flufigerollen, mit ihren harten, gegen die Verwitterung Widerstand 

leistenden Banken ungewohnlich schroffe Formen an den Talhangen 

hervorgebracht. 

Ahnlich wie oberhalb von Grodno erscheint das Talbild dicht unter-

halb der Stadt. Eine besonders charakteristische, jugendliche Seiten-

schlucht des Niemen miindet dort ins Haupttal. Es ist das heute zur 

Durchleitung fiir eine von der deutschen Militarverwaltung neuangelegte 

Verbindungsbahn Grodnos mit seinen sudlichen AuRenforts benutzte 

») Vgtl. Anro. S. 2 [R]. 

F r i e d e r i c h s e n , Landschaften und Stadte Polens und Litauens. 2 
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„Pioniertal". Auch dieser Einschnitt hat, nahe dem 1 km nordwestlich 

von Grodno gelegenen Dorf Peresiołki, den tieferen Untergrund des 

Diluviums durch Freilegung eines wahrscheinlich tertiaren Griinsand-

(Glaukonitsand) Horizontes erschlossen1). 

D a s E n g t a l des N i e m e n be i G r odno . Den Charakter 

eines jugendlichen Durchbruchstales mit vom Hauptflufi aus in die 

Nebentaler riickwarts greifender Erosion tragt in noch weit ausgeprag-

terer Weise die Talstrecke von Grodno stromabwarts bis zu dem in 

15 km Lultlinie nordlich von Grodno gelegenen Ort Hoża. 

Der erste Teil dieser Durchbruchsstrecke wird unmittelbar bei 

Grodno vollstandig beherrecht von dem aus dem Griin der Garten her-

auslugenden Stadtbilde am Talhang, sowie von den drei hier den Flufi 

iiberspannenden Briicken, dereń jede um eine Stufe tiefer liegt, ais die 

nachste. Die Briicken spiegeln daher in ihrer Hohenlage in sehr charak-

teristischer Weise die FluB-Terrassenstufen und den Plateaurand des 

Flufitales bei Grodno wieder. Die hochstgelegene ist die am weitesten 

stromauf iiber den Stromspiegel des Niemen von einem Hochflachen-

rand zum andern fiihrende eiserne Eisenbahnbriicke, welche 35 m 

iiber dem Flufispiegel die Tiefe des Niementaleinschnittes an dieser 

Stelle dem Beschauer unmittelbar vor Augen fiihrt. Sie war nach Nieder-

kampfung der die Stadt in weitem Bogen im Norden, Westen und Siiden 

halbkreisformig umgebenden Forts (in den Tagen vom 1.—3. September 

1915) von den abziehenden Russen gesprengt worden. Ihre griin ge-

strichenen, zerschmetterten Eisenteile liegen heute teils unten im Strom, 

teils hangen sie zwischen den machtigen Briickenpfeilern und dem 

Hochflachenrand in der Luft. Deutsche Pioniere haben in Staunen er-

regender Schnelligkeit an ihrer Stelle ein Meisterwerk kriegsm&fiiger 

Briickenbaukunst aus machtigen Holzkonstruktionen unmittelbar neben 

der gesprengten Briicke neu errichtet. Anfang Oktober 1915 begonnen, 

war dieses Bauwerk schon Anfang Dezember zum Gebrauch fertig. Die 

Stockungen im Vormarsch und Nachschub auf der Linie Warschau— 

Wilna—Diinaburg waren dadurch schnellstens behoben. 

Eine zweite eiserne, zwei Wagen breite, von FuBgangersteigen 

flankierte Briicke, die heutige „Deutsche Briicke" (Taf. 3, Abb. 6) 

fiihrt in um die Halfte niedriger Hohenlage, ein wenig unterhalb der 

ersten iiber den Strom. Sie setzt beiderseits des Flusses auf der 10— 

12 m-Terrasse auf und spiegelt dereń Hohenlage mit ihrer Unterkante 

wieder. Diese Briicke hatten die Russen gleichfalls derzeit gesprengt, 

aber auch hier haben deutsche Pioniere, unmittelbar unterhalb der ge-

sprengten Triimmer, einen schmucken, gegen Eisgang sorgsam geschiitz-

ten Holzbau neu aufgefiihrt. Eine letzte und dritte Briicke fiihrte zur 

1) Schon G. B e r e n d t kannte diese Griinsande und berichtet vom „Grflnen 

Tal" bei Grodno. Er hielt sie fiir Aquivalente des samlandischen Tertiara. Vgl. Schr. 

d. phys.-6kon. Ges. Konigsberg i. Pr. X, 1869, S. 159—87. 
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Russenzeit ais 8 m breite FloBbriicke noch weiter stromabwarts iiber 

den Niemen. Heute ist sie ersetzt durch die in der Yerlangerung des 

friiher erwahnten „Pioniertales" von den Deutschen erbaute holzerne 

„Fuldabriicke", welche in ihrer nur wenige Meter liber den Stroni ge-

fiihrten Hohenlage ein letztes und niedrigstes Terrassen-Niveau der 

Niemen-Talwande widerspiegelt. 

D i e S t a d t Grodno . 1 ) Die Stadt Grodno (deutsch: Garthen), 

welche vor dem Kriege ais Kreis- und Gouvernements-Hauptstadt und 

wichtige Festung mit zahlreichen Verwaltungsbehorden und einer star-

kenGarnison, eine Siedlung von etwa 55 000 Einwohnern (64% Juden) 

war, hat zurzeit kaum noch die Halfte dieser Bewohnerschaft. Sie ist 

heute Mittelpunkt und Sitz der militarischen und Yerwaltungsbehor • 

den des deutschen Militargouvernements und der Yerwaltung Grodno, 

und baut sich, vom Niemenfluft gesehen, malerisch am terrassierten Tal-

gehange auf. (Taf. 3, Abb. 6.) 

Nach archaologischen Funden scheint die alteste Besiedelung an 

dieser Stelle von den mit den Litauern nahe verwandten Jadzwingen 

ausgegangen zu sein.2) Spater im 12. Jahrhundert haben sich Ru-

thenen hier angesiedelt. Jedenfalls taucht der Name der Stadt zum 

ersten Małe in einer ruthenischen Chronik aus dem Jahre 1128 auf. 

Der ruthenisehe Fiirst Wsjewołod wird ais Grtinder des von holzernen 

Befestigungen umgebenen Platzes genannt. An der Stelle des heutigen, 

Jahrhunderte alten, verwitterten Holzbaues der Kołoża-Kapelle auf dem 

hohen, rechten Niemen-Ufer scheint die damalige griechisch-katholische, 

ruthenisehe Kirche gestanden zu haben. Schon 1241 wurde diese alteste, 

von holzernen Befestigungen geschiitzte Siedlung zerstort. An ihrer 

Stelle errichtete der litauische Fiirst Erdzwill ein SchłoB am Niemen 

und griindete an der Stelle der zerstorten ruthenischen Kirche ein heid-

nisches litauisches Heiligtum. 

Seitdem ist die Geschichte der Stadt auf das engste mit der Ge-

schichte Litauens bis zum Untergang des polnischditauischen Reiches 

verkniipft gewesen. Nach dem Tode des litauischen Grofifiirsten 

Gedymin wurde Grodno unter Witold zur zweiten Hauptstadt Litauens; 

aber erst im Jahre 1444 erhielt es Magdeburger Stadtrecht. 

Eine besonders glanzende Epoche der Stadtgeschichte fallt in die 

Regierungszeit des Konigs Stefan Batory, welcher 1579 Grodno zum 

ersten Małe besuchte, sich aber seitdem haufig mit seinem Hofstaat in 

der Stadt aufhielt. Er liefi an Stelle des alten von Witold erbauten 

Schlosses ein neues grofies Steingebaude auffuhren. 

Wahrend der Kampfe Polen-Litauens mit den Schweden und Rus-

sen wurde die Stadt von den Russen von 1655—57, von den Schweden 

' ) Vgl. Grodno. Eine Sammlung von Artikeln aus der Grodnoer Zeitung und 

anderes. Herausgegeben vom Verlag der Grodnoer Zeitung. Grodno 1916. 
2) VgŁ fur die liistoriechen Notizen S. 8—16 des genannten Stadtfiihrers. 

2* 
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1657—1661 besetzt gehalten. Trotz vieler Zerstorungen en te tan d da-

mals die 1667 vollendete, von Jesuiten erbaute monumentale Pfarr-

kirche in ihrer heutigen, das Stadtbild charakteristisch uberragenden 

Gestalt. 

Eine weitere Glanzperiode der Stadt fallt in die Zeit des letzten 

polnischen Konigs, Stanislaus August Poniatowski. Dannals erlebte 

Grodno unter der umsichtigen Leitung des Yerwesers der koniglichen 

Krongiiter in Litauen, Antonius Tyzenhauz, eine hohe geistige und 

wirtschaftliche Bliite. Vor allem wurde unter ihm eine Reihe von Lehr-

und Bildungsanstalten (ein medizinisches Institut, ein botanischer 

Garten, eine Bibliothek, ein Theater, ein Kadettenkorps), sowie eine 

Musterwirtschaft in den koniglichen Giitern errichtet. Auch verschiedene 

Fabriken, welche bis 3000 Arbeiter beschaftigten, wurden damals in 

Grodno begriindet. 

1793 tagte in Grodno der denkwtirdige Landtag, welcher die zweite 

Teilung Polens zur Folgę hatte. Nach der dritten Teilung wurde Grodno 

zum Zentrum eines russischen Gouvernements gemacht. Dort-

hin siedelte dann auf Katharinas II. Ersuchen Konig Stanislaus August 

Poniatowski aus Warschau iiber und unterschrieb hier am 25. No-

vember 1795 den offiziellen Verzicht auf die Krone Polens. Nach dieser 

Zeit sank Grodno zur Provinzialstadt herab. 

Die von zahlreichen Kirchen und Klosterbauten iiberragte Oberstadt 

(vgl. Panorama Taf. 3, Abb. 6) liegt auf der sanftwelligen Dihmal-

hochflache des rechten Niemenufers und dehnt sich von dessen Kante bis 

etwa 2 km nordlich landeinwarts aus. Am linken Ufer des jetzt von den 

Anlagen des ais „Schweizertal" bezeichneten Stadtparkes erfiillten, tief 

eingerissenen Horodniczanka-Baches (nahe dessen Miindung in den 

Niemen die iilteste Siedelung gelegen haben wird), hat sich die Alt-

stadt entwickelt. Die neuere Stadt dehnt sich vor allem nach NO hin 

aus. Ihre Strafienanlage zeigt rechtwinklig sich kreuzende StraGen-

ziige, wahrend um den alteren elliptisch geformten Stadtkern und um 

den zentral gelegenen, von der katholischen Pfarrkirche und der von 

goldbesternten blauen Zwiebelkuppeln gekronten russisch-orthodoxen 

Sophien-Kathedrale iiberragten Marktplatz bogenformig angelegte 

StraCen laufen. Die Hauser der Stadt sind meist niedrige und ein-

stockige Steinbauten, dereń bunte Farben den Strafien einen stark rus-

sischen Anstrich geben. 

Das Gesamtbild der Stadt ist ein freundliches. Verstreut liegende 

Garten unterbrechen die Hauserzeilen. Die wasserscheidende Erhebung 

zwischen einer gen Siiden zum Niemen fiihrenden Einsenkung und den 

gen Norden in das niedrige Gebiet der Rinnenseen bei Peresiołki und 

Jeziory iiberleitenden Moorniederungen wird ostlich der Stadt von der 

Bahnlinie Warschau—Wilna—Petersburg in l1/, km langem Bahnein-

schnitt durchquert, Jenseits dieser Bahnlinie lagen vor dem Kri eg die 
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weitlaufigen, jetzt abgebrannten ruesischen Kasernenbauten. Nur ge-

ring ist die Stadtentwicklung auf dem jenseitigen linken Niemenufer, 

wo das Franziskaner-Kloster und die alte judische Synagogę auf dcm 

Rande des Plateaus iiber eine kleine Yorstadt aufragen, welche sich 

an den vier Grodno gen Siiden verlassenden wichtigen Strafienziigen 

nach Augustów—Suwałki, Goniądz—Osowiec, Sokółka—Białystok und 

Wołkowysk—Słonim ałlseitig radial entwickelt hat. In dieser biindel-

fórmigen Vereinigung genannter Strafienziige, der Hiniiberleitung der-

selben iiber den Niemen und der Weiterfuhrung in der Richtung auf 

Wilna—Diinaburg—Petersburg liegt die Verkehrsbedeutung von 

Grodno. 

In den Kampfen dieses Krieges war Grodno der sudlichste feste 

Angelpunkt der befestigten mittleren Niemenlinie, die der russiechen 

Armee unter General Rennenkampf ais Operationsbasis bei ihren 

Unternehmungen gegen Ostpreufien diente. Von hier aus brachen rus-

sische Heeresmassen gegen Lyck und Gołdap vor, hierher fliichteten 

sich die Trummer der X. russischen Armee nach der Winterschlacht in 

Masuren und nach den Yernichtungskampfen im Augustower Wald. 

(Mitte Marz 1915.) 

D a s E n g t a l des N i e m e n u n t e r h a l b von G r o d n o 

b i s H o ż a . Etwa 21/2 km stromabwarts Grodno biegt der Niemen 

scharf rechtwinklig aus seiner bis Grodno eingehaltenen Ost-

westrichtung in streng meridionale N-S-Richtung um. An die-

ser Stelle miindet in ihn von Siiden die ebenfalls meridional 

verlaufende Łosośna. Bis hin zu dieser Stelle wird das Niemen-

tal unterhałb Grodno auf seiner linken Seite dauernd von der 

Fortsetzung jener 10—12 m Terrassenstufe begleitet, auf welcher die 

Unterstadt von Grodno (dort freilich auf der rechten Talseite) steht, 

und welche auch oberhalb Grodno® bei Poniemuń besohrieben wurde 

Die Yerlegung des Stromstriches des stark strómenden Flusses hmfiber 

auf die rechte Talseite ist die Ursache dafiir, dafi rechtsseitig (unter-

hałb von Grodno bis zur Łosośna-Miindung) die Talhange ohne vor-

gelagerte Terrasse, mit Wald bedeckt, steil aufsteigen, wahrend sich 

links der alte Talboden ais Terrasse hat erhalten konnen. Dieser Gegen-

satz zwischen Gleit- und Prallhang und eines dadurch bedingten Wech-

sełs zwischen unmittelbarem Talanstieg auf der einen Seite und eines 

durch Terrassenvorland unterbrochenen Anstiegs auf der anderen ist 

fiir den gesamten Niemenflufilauf abwarts Grodno charakteristiscli 

Neben diesen Terrassenresten in 10—12 m Hohe erkennt man zwischen 

Łosośna-Miindung und Grodno noch eine niedrigere vorgelagerte 

2 m-Terrassenstufe. 

Sehr deutlich treten dieselben Terrassenstufen in dem von Siiden 

einmiindenden Nebental der Łosośna auf. Die Folgen der Tal-

bildungsvorgange sind also beim Hauptflufi die gleichen wie bei 
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diesem unteren Laufstuck des gleichsohlig einmiindenden Neben-

flusses. Verfolgt man das Łosośna-Tal weiter aufwarts, so kommt man 

nach etwa 4 km Wegs an die Einmiindung der von links aus der friiher 

bereits erwahnten, niedrigen Wasserscheide-Gegend zum Bobr bei Ja-

ginty herabfliefienden Tatarka. Letzterer FluB, an dessen deutbch ein-

geschnittenem Talrand die Bahn Warschau—Wilna—Petersburg vor 

Erreichung der Stadt Grodno eine Strecke weit entlang lauft, zeigt den 

denkbar grofiten Gegensatz zu dem tief und windungsreich eingeschnit-

tenen unteren Łosośna-Talstiick. Hier schleicht die Tatarka, auf weitem 

versumpftem Talboden langsam sich windend, dahin. Die riickschrei-

tende Wirkung der jugendlichen Tal-Erosion des Unterlaufes ist also 

offenbar noch nicht bis hierher vorgedrungen. Es wiederholt 

sich im Kleinen, was im Grofien eine Betrachtung des gesamten 

Niemenlaufs im Hinblick auf die Eigenart seiner Talbildung im Bereich 

des Oberlaufes verglichen mit der Talbildung seines Mittel- und Unter-

laufes erkennen lafit. 

Eng in seinem Bett zusammengeprefit, jugendlich kraftig stromend, 

zeigt sich auch weiterhin der Niemen in der unterhalb der Łosośna-

Miindung bis gegen Hoża nordsiidlich gerichteten Laufstrecke. Auch 

hier bleiben beiderseits des Flusses die Terrassen gut erkennbar, be-

sonders auf der linken Seite des Stromes. Das kleine Dorf Pyszki steht 

auf einer solchen und beweist damit, dafi diese hohere Terrasse fiir ge-

wohnlioh der Hochwassergefahr nicht ausgesetzt ist. Wie es 

denn iiberhaupt ein Charaktermerkmal der ganzen Flufistrecke von 

Grodno bis Rumszyszki (nahe Kowno) ist, dafi der Terrassen-

Talboden infolge seiner Hohenlage hochwasserfrei ist, trotzdem die 

zur Schmelzwasserzeit des Friihjahrs oder bei den Perioden sommer-

licher Schwellungen auftretenden kraftigen Auffiillungen des Flufibettes 

ein Ansteigen bis zu 6 und 7 m iiber Niedrigwasser ergeben konnen. 

Bald unterhalb Pyszki ist am reehten Niemenufer seit langerer 

Zeit (vgl. B e r e n d f s vorher zitierte Arbeit aus dem Jahre 1869) an-

stehende Kreide und Tertiar (Griinsande) gut aufgeschloseen. Die 

steil gestellten Schichten der dortigen Kreidescholle (obere Kreide mit 

Belemnitella mucronata) werden diskordant vom Geschiebemergel der 

den Strom beiderseits begleitenden Hochflachen bedeckt. Ein Aufschlufi 

durch Tagebau lalit dies gut erkennen. 

Kleine Nebentaler nahe diesem geologisch interessanten Punkt 

miinden hangend ein. (Taf. 2, Abb. 5.) Mit der kraftigeren Erosion 

des Hauptflusses vermochten sie nicht Schritt zu halten. Da wo der Flufi 

mit seiner stark wirkenden Stromung an die Steilufer nagend heran-

tritt, wird dauernd Geschiebemergel und Sand dem Strombett zugefuhrt, 

um anderswo, besonders im Bett des unteren Niemen, abgelagert zu 

werden. Viel Schutt fiihren auch die Nebenfliisse und die gelegentbch 

in den vegetationsarmen „Parowen" stark erodierenden Regengusse in 
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den Flufi. Bei Niedrigwasser sieht man auf diese Weise vor den Neben-

tal-Ausmiindungen in den Hauptstrom hinausgebaute Delta-Schuttkegel 

deutlich hervortreten. 

D a s N i e m e n t a l von H o ż a b i s Merecz . Unterhalb Hoża 

andert sich das Talbild in sehr charakteristischer Weise. War der Flufi 

bis dahin, wenn auch von Terrassenflachen begleitet, so doch in relativ 

nahe aneinander herantretende Talwande aus sandigen und mergeligen 

Dihmalablagerungen eingezwangt gewesen, so treten jetzt von Hoża ab 

die Talwande erheblich zuriick. Sie sind aufgebaut aus einer Folgę 

deutlich horizontal geschichteter Sande und darunter liegender grauer, 

wasserundurchlassiger Tone. Da das heutige Flufital in diese Ablage-

rungen kraftig und tief eingeschnitten ist, so treten die durch jene 

Schichtenfolge iiber den wasserundurchlassigen Tonen bedingten Quell-

horizonte an den Talwanden vielfach zu Tage. Man sieht, dali der Pluli 

auf diesem Wege vom Sickerwasser der Umgebung kraftig gespeist wird. 

In den geschilderten, horizontal geschichteten Sanden und Tonen 

fliefit der Niemen anfangs (bis in die Gegend der Einmundung des 

Augustowski-Kanals bei Niemnowo) in meridionaler Richtung; dann 

biegt er in ausgesprochene SW—NO-Richtung ab und zwar unter 

Einschneiden zahlloser Windungen. Diese von nun ab bis zur Mere-

cz anka-Miindung eingehaltene SW—NO-Mittelrichtung entspricht der 

Richtung jener Furche vor dem siidlichen Yorland der preufiisch-litau-

isdhen Seenplatte, welche in friiherem Zusammenhang geschiklert wurde. 

Dafi sie in dihmaler Yorzeit der Boden eines grofien oder mehrerer 

kleiner Stauseebecken gewesen sein diirfte, bestatigen erneut die Tal-

profile unterhalb Hoża. Die Schlingen, welche der Flufi innerhalb dieser 

weichen und nachgiebigen Schichtenfolge zwischen Hoża und Merecz und 

nach Austritt aus dem engeren, im widerstandsfahigeren diluvialen Ge-

schiebemergel gelegenen Talstliok Grodno—Hoża bildet, sind zur Zeit 

nicht mehr annahernd so stark ausgepragt, wie dies in der voraus-

gegangenen Erosionsperiode der Fali gewesen sein mufi. Dies beweisen 

auf der ganzen Flufistrecke nachweisbare ehemalige Schleifenbildungen 

von erheblich grofierem Betrage der Kriimmungsradien. Manche sind 

durch den heutigen Flufi in geradliniger Verkiirzung seines Laufes 

wieder abgeschnitten worden (vgl. Kartę des westl. Rufil. 1 : 100 000, 

Blatt O 25 und N 26), so gleich unterhalb Hoża, wo der alte Talboden 

sich innerhalb einer solehen Schlinge rechts vom Flufi auf einer weiten 

terrassenformigen Vorstufe ausdehnt. Sie wird von dem ehemaligen, 

jetzt bewaldeten, bogenformig geschwungenen Rand der alten Serpen-

tine steilwandig iiberragt. 

Steigt man an einem solehen alten Talrand in die Hohe, so dehnt 

sich dahinter die an der rechten Talseite von den Waldungen des 

.,Grodnoer Urwaldes", an der linken von den Auslaufern des Augustower 

Waldee bedeckte alte Stauseebodenflache weithin aus. An vielen Stel-
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len, an denen sie im Laufe der Zeit abgeholzt wurde, ist sie mit Diinen 

reichlich bedeckt. Wo dieser Sand noch in Bewegung ist, tritt er ais 

Flugsanddiine bis dicht an den Strom heran oder wird von ihm im sandig 

abrutschenden Steilhang angeschnitten. Vom Strom aus erscheinen die 

Talhange dieser Strecke infolge ihres Aufbaues aus den horizontal ge-

schichteten, diluvialen Staubecken-Schichten ais einformig geradlinig 

hinziehende Talwande. Nur ihre Flanken sind vielfach von Trocken-

schluchten (Parowen) zum Flusse hinab kraftig gegliedert. Da wo die 

alten Talbodenreste weite, von Yegetation nicht bestandene, weil im 

Hochwasserbereich gelegene, sandige Flachen bilden, haben auf ihnen 

die Windę diesen Sand zu verganglichen Diinen zusammengeweht. 

c. Der Durchbruch des Niemen und der unteren Wilja durch die 

litauische Seenplatte. 

Der N i e m e n z w i s c h e n Merecz und Eumszys zk i . 1 ) 

Wahrend von Hoża bis Merecz die Niementalwande durchschnittlich nur 

30 und 40 m Hóhe iiber dem Wasserspiegel des Flusses erreichen, steigen 

sie auf der eigentlichen Durchbruchsstrecke durch den preufiisch-litau-

ischen Landriicken zwischen Merecz und Rumszyski bis -50 und 60 m 

Hohe an. Besonders wirkungsvoll erscheint dieser relative Hohen-

unterschied da, wo ein steil abfallender Prallhang durch den seitwarts 

drangenden Strom erzeugt wird und widerstandsfahiger Geschiebe-

mergel ansteht. Im iibrigen tragt diese Flufistrecke hinsichtlich des 

Grundzuges des Flufi- und Talbildes keine grundlegend neuen Ziige. 

Auch hier bildet der Flufi, wenngleich in erhohtem MaBe ais bisher, 

weit gespannte Schlingen von ]/2 km bis auf 2 km wachsendem Kriiin-

mungsradius. Unterhalb Olita werden es fast geschlossene Kreise. 

Auch hier liegen auf zahlreichen Strecken hinter terrassenformig ent-

wickelten Yorstnfen eines alten Talbodens von bis zu 2 und 4 km 

Breite die weit zuriickgeschobenen Talwande eines hoheren alten Flufi-

bettes mit den steil aufsteigenden Prallhangen seiner Flufischlingen-

bildungen. In 15—20 m Hohe iiber dem Strom gelegen, sind diese Terras-

sen, ebenso wie weiter oberhalb bei Grodno, hochwasserfrei, da die 

Schwankung zwischen Hoch- und Niederwasser im Maximum 8 m be-

tragt. Von den alten von Schluchten zerrissenen Steilwanden dahinter 

werden diese Terrassen um 30—40 m steil iiberragt, wahrend auf ihren 

ebenen Flachen Dorfer, Einzelhofe und stadtische Siedelungen in cha-

rakteristischer Ausnutzung der geschiitzten und begiinstigten Tallage 

erscheinen. Das Auftreten dieser terrassenformigen, weit ausladenden 

alten Talbodenreste wechselt in diesem Laufteil des Niemen in Abhan-

gigkeit von der Yerlegung des Stromstriches und dementsprechendem 

Vgl, auch WeichSelstromwerk Bd. II, S. 95-98. 
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phot. Friederichsen. 

Abb. 3. Das Niemental bei Żydowszczyzna, oberhalb Grodno. 

phot. Friederichsen. 

Abb. 4. Jugendliche Seitenschlucht des Niemen-Tales, 

4 km oberhalb Grodno. 

phot. Friederichsen. 

Abb. 5. Hangende Seitentaler des Niemen bei Puszkary, 

dicht unterhalb Grodno. 
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Wechsel von Gleit- und Pralłhang von rechts nach links. Nur selten 

erscheinen sie auf beiden Seiten. 

Alles in allem hat man auf der ganzen Durchbruchsstrecke den 

Eindruck von „ererbten Maandern", aus einer Zeit ererbt, wo infolge 

Freiwerdens des nordlich auf dem Landriicken lagernden Eises die 

siidlich aufgestauten Wasser der Staubeckengebiete sich zwischen den 

nordlichen Erhebungen hindurch den beąuemsten Weg zum Abflufi iiber 

die starkwellige, aber auch an Eindellungen reiche Endinoranenland-

schaft suchten, und zwar an der Stelle, wo sie eine erhebliche Erniedri-

gung des ganzen Riickens vorfanden (vgl. das Kartenbild auf Blatt 3 

des Atlas zum Weichselstromwerk, sowie die Blatter O 22, O 23, O 24 der 

Kartę des westl. Rufil. 1 : 100 000). Erst eine mutmafilich jugendliche 

postglaciale Hebung oder die Einwirkung einer Absenkung des nord-

lichen Yorlandes und damit Hand in Hand gehende Wiederbelebung der 

Erosion kann die heutigen Verhaltnisse erklaren. 

Es erinnern alle diese Verhaltnisse an den Rheindurchbruch 

und die ererbten Maander der Mosel im niederrheinieohen Schiefer-

gebirge. 

Zur Zeit dieser Eintiefung und wiederbelebten Erosion, im 

Gleichschritt mit einer wahrscheinlich sehr langsamen Hebung 

(epeirogenetische Bewegung) des Sockels des baltischen Landriicken^ 

ist im Laufstiick zwischen Merecz und Kowno die tiefere Gesteins-

unterlage des Tertiars und der Kreide mehrfach angeschnitten worden. 

Bei Druskieniki und Birsztany hat das Tal warme jod- und brom-

haltige Salząuellen angeschnitten, welche Veranlassung zur Entstehung 

eines Badeortes gaben. Oft bilden widerstandsfahigere Schichten solcher 

alteren Formationen des Talgrundes oder Blockpackungen (ais Reste 

aufgearbeiteter steinreicher Endmoranengebiete) die Sohiffahrt hem-

mende Stromschnellen; so unterhalb des durch eine Reihe von Fort& 

gen Westen befestigten Briickenkopfes von Olita. Auch das erhebliche 

Gofall der ganzen Stromstrecke ist ein Zeichen der Jugend des Flusses. 

Tn seiner tatsachlichen Einwirkung auf die Schiffahrt wird freilich dieses 

starkę Gefall durch die auBerordentliche FluCentwicklung in den zah!-

losen Stromschleifen nicht unbedeutend gemildert. 

Im Hinblick auf den geschilderten Gesamt-Talcharakter des Niemen 

von Grodno bis Kowno kann es kaum Wunder nehmen, daB diese t-ief 

eingeschnittene, kraftig durchstromte Flufistrecke seit Alters einen treff-

lichen natiirlichen Grenzschutz abgegeben hat, um so mehr, ais selbst 

die ungeschiitztere Zwischenstrecke im Bereich der alten Staubecken-

und Schmelzwasserstromzone zwischen Hoża und Merecz wirksam 

durch die breite, feindliche Angriffe abwehrende Waldzone beiderseits 

des Stromes gedeckt wird. So grenzte denn hier zwischen Grodno 

(Garthen) und Kowno (Kauen) das alte Litauen an das Gebiet des 

deutschen Ordens; so war der Niemen hier zur Zeit des kurzeń Be-
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stehens eines Neu-Ostpreufiens von 1797—1807 die gegebene Grenze, 

und so hatte es auch bleiben miissen, um das neue Deutschland nach 

1870 vor Rufiland wirkungsvoll zu schiitzen. Dann ware 1914 Ost-

preuBen nicht so stark bedroht gewesen durch die gerade aus der be-

festigten Linie dieses Niemenstromstiickes hervorbrechenden Russen-

scharen. 

D a s T a l der W i l j a u nd i h r D u r c h b r u c h d u r c h d ie 

l i t a u i e c h e S e e n p l a t t e . Sehr viel Ahnlichkeit mit den beim Nie-

men geschilderten Verhaltnissen haben Flufi- und Talbilder beim grofi-

ten Niemenzuflusse, der von rechts unmittelbar unterhalb von Kowno 

einmiindenden Wilja. Wie bei den Quellfliissen des oberen Niemen 

scheint auch bei denen der oberen Wilja in einem friiheren Stadium der 

Flufigeschichte, ais noch das Durchbruchstal durch die nordlich vorge-

lagerte litauische Seenplatte nicht vorhanden war, die Entwasserung gen 

Siiden zum Einzugębereich des Pripet-Dnjepr-Stromgebietes erfolgt zu 

sein (vgl. vorher S. 15). Noch heute ist in der sumpfigen Niederung 

von Szklavy im Wilja-Quellgebiet eine unmerkliche Wasserscheide hin-

iiber zur Berezyna, also zum Dnjepr-Einzugsgebiet vorhanden. 

Wie beim oberen Niemen sammeln sich die Quellflusse der Wilja 

in versumpften, weitbodigen Talern nordlich eines nach Richtung (NW 

—SO) und Seenarmut, wie nach morphologischem Aussehen seiner ver-

waschenen Oberflachenformen dem Wołkowysker Htigelland ahnelnden 

Altmoranengebietes: des Oszmianyer Hiigellandes.1) Ebenso wie der 

Niemen fliefit auch die Wilja vor Eintritt in das eigentliche Durch-

bruchstal durch die seenreiche, jugendliche Formen zeigende litau-

ische Seenplatte bei Wilna (nach scharfer, rechtwinkliger TJm-

biegung ihres bisher NW—SO gerichteten Laufes), eine Strecke 

weit in der Richtung der SW—NO ziehenden, einstmaligen 

Schmelzwassersenke im Siiden des baltischen Landriickens. Nur 

darin ist die Wilja von dem entsprechenden Niemen-Lauf-

stiick verschieden, daft der Abflufi in entgegengesetzter Richtung, von 

NO nach SW erfolgt. Wenn auch das nach erneuter, scharf rechtwink-

liger Laufanderung gegen NW entwassernde Durchbruchstalstuck nicht 

ganz so windungsreich ist, wie das des Niemen zwischen Merecz und 

Rumszyszki, so gleicht es dooh darin wieder vollig dem benaehbarten 

Niemendurchbruch, dafi hier wie dort der schnell stromende, kraftig 

erodierende Flufi auf verschiedenen Seiten seiner heutigen Flufirinne, 

bald rechts, bald links, je nach Wirkung und Kraft der seitwarts ero-

dierenden Stromung breite Terrassenflachen aus einem friiheren, hoher 

gelegenen alten Talboden herausgearbeitet hat. Sie sind, genau wie 

beim Niemen, 10—12 m iiber dem Stromspiegel gelegen und werden 

daher von den bei der Wilja zwischen 4 und 6 m iiber mittleren Wasser-

stand schwankenden Hochwasserschwellungen nicht erreicht. Daher sind 

Vgl. Anm. S. 2 [R.] 
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sie fur die Besiedlung gledch gut geeignet wie beim Niemen. Die Unter-

stadt von Wilna steht z. B. auf einer solchen, breit ausladenden, alten 

Talboden-Terrasse und nur diejenigen Stadtteile, welche auf die nur 

wenige Meter iiber dem Stromspiegel liegende jiingere Nieder-Terrasse 

herabsteigen, durften gelegentlichen TTberschwemmungen ausgesetzt sein. 

Wie der Niemen birgt auch die Wilja zahlreiche Stromschnellen 

in ihrem Bett. Unterhalb Wilna haufen sie sich so, dali sie eine ernst-

liche Gefahrdung der Sohiffahrt bedeuten. Sie beweisen im Zusammen-

hang mit den zahlreichen Stellen steiler Abboschung der vom Strom-

strich unterschnittenen, im Durchschnitt 30—40 m, oft 60—80 m hoch 

iiber dem Stromspiegel aufsteigenden Talgehange den jugendlichen Cha-

rakter des Flusses. Seiner starken Tiefen-Erosion haben die Neben-

taler noch nicht iiberall folgen konnen. Wie beim Niemen erkennt man 

diese Tatsache deutlich, wenn man ein solehes Tal vom Hauptflufi aus 

aufwarts verfolgt (z. B. das Waka-Tal dicht unterhalb Wilna). Dem 

unteren engen Talstiick folgt in solchen Fallen weiter oberhalb bald 

eine versumpfte, in die den Strom beiderseits begleitenden Geschiebe-

mergelhoehflachen eingelagerte, die morphologischen Merkmale hoheren 

Alters tragende Talwanne. Derartig gegensatzreiche Talstiicke wieder-

holen im Kleinen, was wir im Gro Ben bei Erwahnung der versumpften, 

flachen Quellgebiete der Wilja oder ihrer Zufliisse im Gegensatz zu den 

malerischen Unter- und Mittellaufstiicken der Durchbruchsstrecke unter-

halb Wilna (vgl. vorher S. 26) erwahnten. Wie beim Niemen deutet 

die Gesamtheit aller dieser morphologischen Grundziige auf spatere 

Wiederbelebung der Erosion durch epeirogenetische Bewegungen des 

baltischen Landriickens oder auf Senkung seines Yorlandes mit dem 

gleichen Effekt kraftiger Belebung der rucksohreitenden Erosion.1) 

Wi 1 n a.2) Am Wilja-FluB liegt die alte litauische Hauptstadt 

Wilna (polnisdh Wilno3), nicht in dem eigentlichen NW-SO gerichteten 

Durchbruchstal, — dieses beginnt erst 6 km weiter stromab bei der 

rechtwinkligen Abbiegung der Wilja in der Gegend de6 Ortes 

Ponary — sondern noch im Bereich der NO-SW gerichteten Senke 

siidlich des litauischen Hohenriickens. Diese Senke tragt aber bei 

1) V.gl. aiuch L. v. S a w i c k i , Niemen jako klucz do zrozumienia genezy niżu 

północnego i jego sieci hydrograficznej (Der Niemen ais Schliissel des Verstandnisses 

fiir die Genesis der nordpolnischen Niederung und seines hydrographischen Netzes). 

Sitz.-Ber. d. wissensch. Ges. i. Warschau Bd. I I , H. 8, S. 335—342. Warschau 1909. 
2) Vgł. M o n t y , Paul, Wanderstunden in, Wilna. Verl'ag der Wilnaer Zei-

tung. Wilna 1916. — O b s t , Joh., Illustrierter Fiihrer durch Wilna. Wilna 1916. -• 

G u r 1 i 11, Cornelius, Wilna ais Kunststadt, Gedenkblatt der Wilnaer Zeitung zum 

18. 9. 1916. — C 1 e m e n , Paul, Wilna. Velh. & Klasings Monatehefte, August 1916. 

— W e b e r , P., Wilna. Eine vergessene Kunststatte. Wilna 1917. 
3) Der Name der Stadt ist abzuleiten vom Flufi Wilja, an dem der Ort liegt. Diesen 

FluB nannten die Polen Wilenka oder Wilna, wahnend die Deutschen friiherer 

Jahrhunderte ihn Wilda oder Wilde nannten. 
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Wilna nicht mehr den Charakter einer weiten ebenen Flachę, wie wir 

sie jenseits der Wasserscheide zur Mereczanka gen Siidwesten zum 

Niemen hin oder auch in der entgegengesetzten Richtung in der ver-

moorten Niederung der Źejmiana, beiderseits der Bahnlinie Warschau— 

Petersburg, beobachten konnen, sondern sie stellt sich dar ais eine von 

der Wilja und ihren Nebenflussen tief zertalte Erosionslandschaft. Ihr 

unruhiger Landschaftscharakter wird in der Nahe der Stadt noch da-

durch erhoht, dali die SO-NW heranziehenden Oszmianyer Endmoranen 

hier mit der litauischen Seenplatte zusammenstofien; ferner dadurch, 

dafi aufier der Wilja noch ihr linker ZufluB, diie Wilejka, in tief ein-

geschnittenen Windungen in die Landschaft eingesenkt ist. Óstlieh 

der Stadt steigen die Talhange im Dreikreuzberg bis 60 m rei. Hóhe 

steil empor. Sie bieten einen schónen Aueblick auf den etwas niedrige-

ren, jenseits der Wilejka ais ein infolge Durchstichs kiinstlich trocken 

gelegten Umlaufberg aufragenden SchloBberg und die ihn rings umge-

bende malerische Stadt. 

An dieser Stelle, wo sich Wilja und Wilejka vereinigen, soli 1272 

der Litauerfiirst Swintorog dem hochsten Gotte seines Yolkes, dem 

Blitzgotte Perkunas, einen Altar errichtet haben. Um 1320 erbaute 

nahe dieser Stelle auf dem alten Umlaufberg zwischen Wilja und Wilejka 

der Litauerfiirst Gedimin (Giedymin) das erste feste SchloB, von dem 

noch heute der Unterbau des Westturms und ein Rest des Ostturmes 

erh alten ist, 

Um den Schło Gberg herum liegt die teilweise sehr eng und winklig 

gebaute Altstadt, iiberragt von zahlreichen (iiber 30 m) schonen, turm-

reichen KirChen und Klostern. Yorwiegend sind es Barock- und Re-

naissance-Bauten, fast alle von kiinstlerischem Wert. An der Stelle, 

wo einst am Fufi des Schlosses das polnische KonigsschloB lag, findet 

sich heute ein Park mit der Villa des friiheren russischen Kommandan-

ten. Von den einstigen Schlofibauten in ihm ist nur ein Rest der 

Sehlofikapelle erh al ten. Um sie herum entstand die vielfach umgebaute, 

romisch-katholischen Kathedrale des heiligen Stanislaus. Sie wurde an 

Stelle des urspriinglich gotischen Baues vom Ende des XIV. Jahr-

hunderts am Ausgang des XVIII. Jahrbunderts umgestaltet zu dem heu-

tigen klassizistischen Tempelbau der Kathedrale mit seinem von do-

rischen Saulen getragenen, figurenreichen Giebel und dahinter hegen-

dem, dreischiffigem Renaissance-Kirchenbau. Der neben ihr aufstre-

bende, alleinstehende Glockenturm ist in seinen Fundamenten auf 

einem alten .Mauerturm der Schlofimauer errichtet. 

Den Zug der mittelalterlichen Stadtmauer erkennt man noch heute 

gut in dem elliptisch um den inneren Altstadtkern von Wilna und um 

den Schlofiberg verlaufenden Strafienzug der Wallstrafie. In ihrem Ver-

lauf liegt siidlich des heutigen Bahnhofs das durch sein weltbekanntes, 

wundertatiges Muttergottesbild beriihmte „Ostra Brama" (spitze Tor). 
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Im Verlauf des durch dieses einetige siidliche Stadttor austretenden 

und quer durch die Altstadt zum SchloBberg und zum Wilja-Flufl ftih-

renden HauptstraBenzuges (GroBe StraBe und Schlofl-Strafie) liegt der 

Alte Markt. Die ihn umgebenden alten Hauser sind heute leider durch 

vorgenommene Umbauten entstellt, Der Platiz selber wird zurzeit von 

niichtern wirkenden Anlagen eingenommen. Das alte Rathaus, ein ur-

spriinglich wertvoller gotischer Bau, wurde, ahnlich wie die alte SchloB-

kapelle des polnischen Konigsschlosses, am Ende des XYIII. Jahrhun-

derts im neuklassischen Stil ais Tempelbau umgebaut. Heute beher-

bergt er das stadtische Theater. Von verschiedenen Stellen 

dieser den Markt schneidenden Hauptlangsachse der Altstadt fiihrt eine 

Anzahl gewundener StraBen radial nach allen Himmelsrichtungen, 

die ihrerseits wieder untereinander durch gewundene, unregelmafiig 

angeordnete StraBenzeilen verbunden sind. So wird das StraBen-

bild der inneren Altstadt ein sehr uniibersichtliches und wink-

liges, vor allem in den besonders eng bebauten Teilen des jiidischen 

Ghetto um den Altmarkt mit seinen schmalen, oft von gewolbten, die 

StraBe von einer Seite zur anderen iiberspannenden Bogen gekreuzten 

Gassen. Dieses Winklige macht Alt-Wilna ebenso malerisch, wie ahn-

lich gebaute, von den Resten mittelalterlicher Stadtmauern umgebenfc, 

westeuropaische, spezielle siid- oder siidwestdeutsche Stadte. 

Wir erkennen schon aus diesem GrundriB, dafi Alt-Wilna keine 

Griindungsstadt ist, wie die meisten der schachbrettartig regelmaBigen 

Kolonialstadt-Anlagen des Ostens. Es ist ein aus der Lage um Burg und 

Marktplatz allmahlich heraus entwickeltes Stadtgebilde von individuel-

ler Eigenart und starker Anpassung an die Ortsverhaltnisse. 

Schier unerschopflich weohselt das architektonische StraBenbild 

dieser winkligen Altstadt. Immer erscheint im Hintergrund einer Stra-

Benbiegung ein neuer iiben-aschender AbschluB, sei es eine baumiiber-

ragte Mauer, die sich plotzlich vorschiebt, sei es der kiinstlerisch wir-

kende Torbogen eines Klostereinganges, sei es die malerische Fassade 

einer der zahlreichen Barock- oder Renaissance-Kirchenbauten. 

Fremdartig und storend wirken in diesem reizvoll altertumlichen 

StraBen- und Gassengewirr der Altstadt nur die russischen Yerwal-

tungs- und Regierungsgebaude, wie sie am Napoleonsplatz oder rings 

um den Kathedralplatz gruppiert sind und in ihrer aufdringlichen Niich-

ternheit den Herrschaftswillen des russischen Machthabers zum Aus-

druck bringen. 

In starkstem Gegensatz zu diesem, den órtlichen Yerhaltnissen 

zwanglos angepaBten, mit groBem Verstandnis fiir das architektonisch 

Wirkungsvolle angelegten Stadtkern stehen die neueren AuBenąuartiere. 

Sie haben sich in der schachbrettartig regelmaBigen, langweiligen 

Art gerade hinziehender StraBen entlang der Hauptverkehrs-

wege, die nach Wilna hineinliefen, bezw. von hier ausstrahlten, ent-
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wiekelt. Dabei wurde im Laufe der Zeiten die Stufe der 20—30 m iiber 

dem WiljafluB gelegenen Terrasse, auf welcher diie Altstadt angelegt war, 

nach allen Richtungen weiter bebaut. An einzelnen Stellen wurde bei 

diesem Ausdehnungsbestreben die Grenze dieses flachen, beąuemen 

Baugrundes erheblich iiberschritten. Dort wuchsen dann die Yorstadte 

auf die Hochflachen oberhalb der Terrasse hinauf. Im Yerlauf der 

StraBenziige, die heute zur Unterstadt hinabfiihren, kommt der Ge-

fallsknick des Plateaurandes deutlich zum Ausdruck. 

Nach diesem Gesetze der Stadtentwicklung entlang den Hauptver-

kehrslinien lafit sich das allseitig fingerformige Ausstrecken der vor-

stadtischen Quartiere Wilnas unschwer erklaren. Die naturlichen Ver-

haltnisse der Bodenkonfiguration treten daneben bestimmend hinzu. 

So haben sich die siidlichen AuBenąuartiere (Kominy und Neue 

Weit) im AnschluB an die in ostwestlicher Richtung am Siidende der 

Wilnaer Altstadt vorbeiziehende Warschau—Petersburger Bahnstrecke 

gebildet. Es ist dies die auch im Mittelalter fiir den Verkehr mit Riga, 

Nowgorod, Smoleńsk so wichtige grofie HandelsstraBe. Da diese Bahn-

linie mit ihren Bahnhofs- und Giiterschuppenanlagen auf der Hohe der 

Wilna siidlich umgebenden diluvialen Hochflache liegt, und es aus ver-

kehrstechnischen Griinden vermieden wurde, ihre Geleise in den eigent-

lichen Talgrund hinabzulegen, so stehen genannte Yorstadte auf dieser 

Hochflache. Durch die Hausergruppen beider fiihren neben der wich-

tigen Bahnlinie noch die alten StraBenziige nach Lida und Barano-

wiczi-Słonim, d. h. hier miinden, im gro 15en Zusammenhang der mit-

telalterlichen Handelswege gesehen, die iiber Mińsk nach Kijew und 

SudruBland fiihrenden StraBen. 

Die nordlichen Vorstadte liegen jenseits der Wilja, dereń Wasser 

friiher fiir die Altstadt und dereń Ausdehnung eine natiirliche, weil gut 

schiitzende und daher vorerst nicht iiberschrittene Grenze gewesen 

waren. Die raumlich ausgedehnteste derselben: Tuskulanum—Sni-

piszki hat sich an der grofien nach Wilkomierz gen Norden hinaus-

fuhrenden StraBe auf der jenseitigen Fortsetzung der Talterrasse Alt-

Wilnas auf dem facherformig ausgebreiteten Gleithang der Wilja ent-

wickelt. Ihr gegeniiber bleibt auf dem hnken Wilja-Ufer, dicht unter-

halb des SchloBberges und jenseits der Wilejka-Einmiindung, fiir die an-

mutige Villenvorstadt Antokol nur eine schmale Terrassenstufe zu 

langgestreckter Entwicklung langs der Wilja-Uferstrafie und hinauf an 

den bewaldeten Abhangen des dort hinter Antokol aufsteigenden Wilja-

Prallhanges. 

Viel giinstiger waren die ortlichen Bedingungen fiir die raumliche 

Ausbreitung einer Yorstadt in der direkten Verlangerung der vom Ka-

thedralplatz schnurgerade gen Westen fiihrenden GeorgstraBe. Dort 

entwickelte sich auf der Terrassenstufe innerhalb der Wilja-Schlinge, 

welche in friiheren Zeiten einen Wildpark des Fiirsten Radziwiłł trug, 
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die Vorstadt „Zwierzyniec". Heute sind an Stelle des ehemals waldrei-

chen Parks schachbrettartig regelmafiige Strafienziige getreten. Nur der 

Name Zwierzyniec ( = Tierpark) deutet auf die Yergangenheit zuriick. 

Besonders breit hat sich Wilna im Anschlufi an die wichtige nach 

Troki Nowe-Landwarowo und von dort nach Olita—Grodno gen SW 

und nach Kowno gen NW fiihrende wichtige Heerstrafie entwickelt. 

Hier liegt die Neustadt (Nowyj Gorod), Pohulanka und Ponary. Hier 

im Westen steigt Wilna aus der Niederung der Talterrasse iiber die 

Hangę in breiter Flachę auf die Hochplateaus hinauf, wie zum Wahr-

zeichen russischer Herrschaft tiberragt von der auf der Hohe gelegenen, 

von vergoldeten Kuppeln uberstrahlten russisch-orthodoxen Romanow-

Kathedrale (errichtet 1913 zum Andenken an die 500 jahrige Jubelfeier 

des russischen Kaiserhauses). 

Geringer, weil durch das starker aufsteigende hugelig-waldige Ter-

rain jenseits der Wilejka nicht sonderlich begiinstigt, ist die Stadtaus-

dehnung gen Osten gewesen. 

So bietet denn ais Ganzes Wilna eine sehr charakteristische Stadt-

anlage, dereń urepriingMcher Kern unschwer erkennbar ist, dessen 

weitere Entwicklung an den biindelformig bei Wilna zusammenlaufen-

den, teils iiber den Flufi hiniiberfuhrenden, teils in der verkehrsgeogra-

phisch so wichtigen Wilja-Żejmiana-Senke gen NO oder gen Siiden nach 

Mińsk—Smoleńsk—Kijew weiterziehenden grofien Strafienziigen ebenso 

leicht erkennbar ist, wie ihre bevorzugte Lage auf den guten Baugruncl 

bietenden Terrassenflachen oder den rings umgebenden welligen Di-

luvialhohen. Da letztere die tiefer liegenden Stadtteile allseitig iiber-

hohen und an schonen Waldungen reich sind, so bieten sie ebenso sehr 

einen anmutigen Rahmen, wie einen natiirlichen Schutz vor Wetter-

ungunst; weniger vor modernen Geschiitzen. Vor ihren Miindungen liegt 

bei Beherrschung der Hóhen die Stadt schutzlos preisgegeben dar. 

Einem Feinde aber wird Wilna deswegen jederzeit ein so erstrebens-

wertes Ziel sein, weil hier die zahlreichen wichtigen Yerkehrslinien, 

von denen vorher die Rede war, zusammenlaufen. 

In dieser Yerkehrsbedeutung Wilnas lag denn auch im September 

1915 die grofie Wichtigkeit der mit dem Fali der Stadt am 18. Septem-

ber in diesen Gegenden absohliefienden militarischen Operationen. Die 

Russen hatten die Stadt raumen miissen unter Aufgabe ihrer ringsum 

kraftig verteidigten Feldbefestigungen. Ihre Stellung bei Wilna war 

bedroht worden durch eine im Norden weit ausholende Umfassungs-

bewegung -der in Gewaltmarschen gegen eine dieser Strafien, gegen die 

wichtige Riickzugslinie an der Bahn nach Mińsk marschierende Armee 

von Eichhorn. Leider gelang es damals (infolge rechtzeitiger und 

schnellertrussischer Raumung Wilnas) den deutschen Truppen nicht, die 

nach Mińsk abziehenden Russen zu umstellen und einzukesseln. Wilnas 

Lage hatte an sich alle Bedingungen dafiir geboten. 
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Seit dem 18. September 1915 ist Wilna fest in deutscher Hand ge-

blieben, so oft auch seitdem die Russen bei Smorgonie und Mołodeczno 

und um den Narosz-See (Marzoffensive 1916) Durchbruchsversuche 

angesetzt haben. Seitdem ist Stadt und Land von einer mit gróBtem 

Erfolg arbeitenden deutschen Yerwaltung in sorgsame Pflege genom-

men. Das Oberkommando der X. Armee von Eichhorn, sowie der Sitz 

der Yerwaltung Wilna ist hier in rastloser Arbeit tatig gewesen. Die 

Stadt ist damit in die jiingste Phase ihrer kulturellen Entwicklung ein-

getreten, welche die friiheren Perioden des litauischen, darni des pol-

nischen und schlieBlich des russischen Einflusses abgelost hat 

Die erste dieser Phasen der Stadtgeschichte begann nach Ver-

leihung des „Magdeburgischen Stadtrechtes" an Wilna durch Jagiełło 

1387. Seitdem wurde der unbedeutende, aus hólzernen Hiitten bestehende 

Marktflecken am Fuli der litauischen Kónigsburg zur Statte eines ge-

ordneten Biirgertums und eines allmahlichen planmaBigen Ausbaues 

durch Anlage einer festen, schiitzenden Mauer, Erbauung steinerner 

Burger- und Patrizierhauser, sowie jener im Laufe der Zeiten so zahl-

reichen Kloster- und Kirchenbauten, welche Wilnas Hauptzierde und 

eine besondere Anziehung fiir Glaubiige, wie fiir Fremde wurden. Bei 

diesem mittelalterlichen Ausbau der Stadt haben deutsche und polnische 

Baumeister und Handwerker, spater auch italienische Werkmeister ge-

holfen. Der von ihnen AltrWilna aufgepragte Charakter der deutschen 

Stadtbautechnik ist bis heute unschwer erkennbar geblieben, so dafi 

Alt-Wilna in vielen Teilen noch jetzt wie eine altdeutsche Stadt des 

Mittelalters anmutet1). 

Mit dem Zerfall Polens im 18. Jahrhundert und mit dem Zu-

riickdrangen deutscher und iiberhaupt westeuropaischer Kultureinfliisse 

begann eine neue kulturelle Phase der Stadtgeschichte fiir Wilna. Es 

wurde aus der Haupt- und Residenzstadt Polen-Litauens zu einer rus-

sischen Gouvernementsstadt mit dem Sitz des Generalgouverneurs der 

nordwestlichen Gouvernements Wilna, Kowno, Grodno, Mińsk, Mogilew 

und Witebsk. Dieser russische Kultureinflufi tritt heute deutlich in den 

neustadtischen Vororten der Oberstadt zu Tage in den aus jener Zeit 

stammenden russischen Privathausern und Profanbauten der Verwal-

tungs- und Militarbehorden. Er gab den StraBen der Neustadt jenes 

charakteristische Aussehen aller russischen Provinzial- und Gouverne-

mentsstadte mit langweiligen, geradlinigen Strafienfluchten und bunt-

farbig gestrichenen Steinhausem. Besonders seit der blutigen Nieder-

schlagung der polnischen Aufstande von 1831 und 1863 wich der bis 

dahin vorherrschend polnische Charakter der Stadt diesem rus-

sischen. 

Auch die im Jahre 1579 gegriindete Universitat, dereń Gebaude, 

•) Vgl. K a r g e , Zur Geschichte des Deiutschtums in Wilna und Kauen. Sonn-

tagsbeilage zur OstpreuBischen Zeitung, Dez. 1916 u. Jan. 1917. 
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Institute, Bibliothek und Studentenwohnhauser im Laufe der 

Zeiten edn malerisches „Quartier latin" im Innern der Altstadt (in der 

Gegend des spateren Napoleonsplatzes) gebildet hatten, wurde nach 

Niederwerfung dieser polnischen Aufstandsversuche aufgelost. Ais 

Wahrzeichen des fortschreitenden Russifizierungsprozesses erschienen 

russische Bronze-Denkmaler auf den offentlichen Platzen, wie das 

Puschkins, Murawiews, des Henkers von Litauen, und Katharinas II., 

von denen heute freilich nur noch die leeren Sockel stehen. Die Denk-

maler nahmen die Russen bei der Stadtraumung mit. 

Entsprechend dieser weohselvollen, im Stadtbild sich wiederspie-

gelnden Geschichte ist auch die Bevólkerung Wilnas im Laufe der 

Zeiten eine bunt zusammengesetzte gewesen. An ihr nahmen Litauer, 

Polen, Weifi- und Grofi-Russen und Juden in je nach den geschicht-

lichen Zeitlauften wechselnder Zahl ihrer Yertreter Anteil. 

Zur Zeit der hochsten Bliite unter Sigismund August (um 1550) 

soli Wilna 120 000 Einwohner gehabt haben. 

Vor dem Kriege werden nach amtlichen Quellen im Jahre 1909 fur 

die Gesamteinwohnerzahl Wilnas rund 175 000 Seelen angegeben1). 

Davon waren 96 000 Polen, 65000 Juden ( = fast 40%), 9000 Russen 

(meist Beamte und dereń Familien), 2000 Litauer und 2000 Deutsche. 

Bis zum Kriegsbeginn hob sich diese Gesamtzahl auf iiber 200000. Zur-

zeit sind die Russen fast vollstandig, die Polen zu grofiem Teil geflohen, 

so dafi neben Litauern und Weifi-Russen die Juden, noch mehr denn vor-

her, das Bevólkerungsbild und damit das Strafienbild beherrschen. 

Dazu treten die zahlreiehen Deutschen ais Militars und Beamte, 

die hier teils standig beschaftigt sind, teils in gro fi er Zahl durchreisen 

oder sich in Wilna vorubergehend im Auftrag ihrer Truppenteile zu 

Einkaufen aufhalten. 

d. Der untere Niemen von Kowno bis Tilsit.2) 

Der T a l c h a r a k t e r des u n t e r e n N iemen . Bei Austritt 

des Niemen aus den hoher gelegenen Partien der litauischen Seenplatte 

bei Rumszyszki in die bis nahe Jurburg sich allmahlich senkenden, im 

Mittel zwischen 60 und 80 m hoch gelegenen flachen, sanftwelligen Grund-

moranenlandschaften nimmt der untere Niemen einen vom Mittel- und 

Oberlauf deutlich unterscheidbaren Charakter an. Sammelt der Flufi 

im Oberlauf in moorigen, flachen Talauen seine Quellwasser, durch-

bricht er im Mittellauf ahnlich einem Gebirgsflufi Mitteldeutschlands 

in kraftig stromendem, windungsreichem Lauf, in engem Tal und unter 

starker Flufientwicklung die Auslaufer des Wołkowysker Hiigellandes 

bei Grodno oder die litauische Seenplatte zwischen Merecz und Rum-

szyszki, so nimmt er besonders von Kowno ab vol!ig den Charakter 

M Vgl. O b s t , Fiihrer durch Wilna, Wilna 1916 S. 7. 
2) Vgl. auch Weichselstromwerk Bd. II, S. 98—101. 

F r i e de r i c h sen , Landach alten und Stadte Polens uud Litauens. 3 
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eines Flachlandstromes an, freilich eines steilwandig und tief einge-

schnittenen Flusses mit 1—11/2 km weiter Talsohle und fast ]/2 km 

breitem Bett. Noch zwei kraftige Schlingen bildet er zwischen Rum-

szyski und Kowno (vgl. Taf. 4, Abb. 7), dann erstreckt sich sein Lauf, 

und der Niemen fliefit in sanfteren Bógen, im wesentlichen in ostwest-

licher Richtung durch die flachen Grundmoranenaufschiittungen seiner 

Uferlandfechaften. Seine Talwande erheben sich beiderseits ziemlich 

steil, im Mittel 40—50 m hoch, iiber die Talsohle, auf welcher der Flufi 

(auch auf dieser seiner letzten Laufstreeke pendelnd) dergestalt dahin-

fliefit, daB er bald reehts bald links breite, wiesenbestandene oder von 

Sand und Sanddiinen bedeckte Terrassenflachen aus dem weiten, viel 

gradliniger ais er selber dahinziehenden alten diluvialen. Strom-

talboden heraussagt. (Taf. 5, Abb. 8.) Diese Talbodenreste liegen 

am unteren Niemen nur 3—4 m iiber dem Niedrigwasser des 

Sommers. Im Friihjahr, zur Zeit der Hochwasser im Marz und April 

sind sie daher liberflutet Dann nagen die Hochfluten auch an den 

eigentlichen Steilhangen des alten Dihmalhanges hinter ihnen. Da 

letztere zumeist gut bewaldet sind, so halten sie ohne nachzubrechen 

Stand. Nur an relativ wenigen Strecken sind nackte Sand- oder Ge-

schiebemergelabbriiche (z. B. dicht oberhalb Wilki) vom Strome selber 

angerissen worden. Desto haufiger ziehen von den begleitenden Hoch-

flachen vegetati'onsarme Parowen (Sehluchten) zum Talboden hinab. 

Sie sind die Folgen der iiber die Talhange abfliefienden Regen- oder 

Sickerwasser. 

Wenn trotzdem der untere Niemen von Kowno ab gegeniiber der 

oberen und mittleren Laufstreeke auffallend viele Sandbanke zeigt, so 

hat dies seinen Grund in der im Unterlauf verminderten Stromung, 

tvelche die massenhaften Sinkstoffe, besonders des stark erodierenden 

Mittellaufes, zum Absatz kommen lafit. Auch die Schuttmassen, welche 

die von Norden in den unteren Niemen einmiindenden Nebenfliisse der 

Dubissa und Niewiaża mitbringen, bilden Sandbanke, welche die 

Schiffahrt erschweren. 

Das Gesamtbild des unteren Niemen-Stromstiickes ist ein land-

schaftlich aufierst anmutiges und den eintonigen, wenn auch frucht-

baren begleitenden Geschiebemergel-Hochflachen gegeniiber erfreu-

liches. Von der „litauischen Schweiz" hort man sprechen, wenn 

von diesen Niemen-Flufilandschaften die Rede ist. Einen besonders 

reizvollen Zug erhalt das Niemenufer durch die Lage der Stadte, 

welche zumeist auf den steilen Uferhohen, von schmucken Kirchen 

uberragt, an den Steilen liegen, wo der Stromstrioh hart an die 

Uferwande herantritt und der Flufi ohne Yerzogerung durch 

langwieriges, bei Hochwasser gefahrdetes Passieren der niedrig ge-

legenen Talterrasse unmittelbar erreicht werden kann. In solcher 

Hohenlage am rechten Flufiufer erscheinen von Kowno stromabwarts 
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nacheinander die Stadtchen Wilki, Średniki, Wielona, Jurburg. Neben 

ihnen bilden Dórfer, Gutshofe (z. B. Belvedere b. Średniki) und Schlos-

ser (z. B. Krasny Dwór an der Miindung der Niewiaża) an den 6chon 

bewaldeten Talhangen einen eindrucksvollen Schmuck. 

Dazu kommt das Leben auf dem Strome. Ein regelmaBiger 

Dampfer- und Schlepperverkehr belebte schon vor dem Kriege die 

Strecke von Tilsit bis Kowno. Flachibodige, Segel getriebene 

Kahne, Barken von GroBe und Bauart der Oderkiihne („Berlinken" 

genannt) bringen Waren stromauf und stromab. Holzflofie treiben vor-

bei und erinnern den Fremden daran, dafl er sich auf einem Stroni be-

findet, der schon vom Oberlauf bei Piaseczno an, trotz der gelegent-

lichen starken Hindernisse durch Stromschnellen, zum Holztransport 

besonders gut geeignet ist. Holzschurren, auf denen die Stamme der 

nahen Waldungen direkt in den FluB hinabbefurdert werden, gro Be Sta-

pel von kurzem, rundem Papierholz an den Ufern (besonders nahe den 

groflen Holzstapelplatzen wie Jurburg und Kowno) sprechen vom 

Waldreichtum der Uferlandschaften. 

Dieser HolzfloBbetrieb1) nimmt seinen Anfang tief im Innern des 

Landes. Jeder nur irgend dazu verwendbare Bach wird ihm dienstbar 

gemacht, indem man im Friihjahr oder Hochsommer zur Zeit der Hoch-

wasser die gefallten Stamme talabwarts floflt. An den Stellen, wo sich 

die Holzer zu verfangen pflegen, stehen mit Stangen bewehrte Man-

ner bereit, um die Stamme wieder in den FluB hinauszustoBen. Durch 

diese „wilde FloBerei" kommt das Holz allmahlich in die groBeren 

Fliisse. Sind die Holzmassen groB genug, so stellt man die einzelnen 

Stamme in „Tafeln" von 8—10 Stammen in Gebinden zusammen, die 

man geeignetenfalls zu kleinen aus mehreren „Tafeln" bestehenden 

FloBen („Plieten") vereinigt. Erst unterhalb Kownos werden 4—6 sol-

cher „Plieten" zu einer „Trift" vereinigt, die dann stromabwarts wei-

tergeleitet wird. Yor dem Kriege wurden jahrlich fur 20 Millionen Mark 

Holz in ca. 3000 „Triften" auf diese Art nach Deutschland iiber die 

Grenze gebracht. Um hohere Preise fur das Holz zu erzielen, band 

man sie zusammen und vermied es, Nagel zu verwenden. Wahrend des 

Krieges kann man wegen des Mangels an kundigen Arbeitern die Bal-

ken nur nageln. 

Am vorderen und hinteren Ende werden die FloBe mit groBen 

Stangen von ca. 5 m Lange regiert. Zum Bremsen und Yerankern werden 

sogenannte „Schricken" durch dafiir vorgesehene Locher der Plieten 

gesteckt. Mit Hilfe dieser Schricken und mit den Ruder-

stangen (Putschienen) werden die oft 10 Plieten langen FlóBe 

geschickt in der Stromung gehalten und mit dem Stromstrich von einem 

zum anderen Ufer gelenkt. Mit Stroh und Tannenborke gedeckte Hiit-

i) Vgl. „Bilder aus Litauen", bearbeitet von Stabsarzt Dr. S c h l i c h t i n g , her-

fiusgegeben von Leutaant d. L. O s m a n . Kowno 1916, S. 24—28. 

3* 
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ten auf den FlóBen dienen der Mannschaft zum Nachtąuartier. Eine 

Feuerstello wird durch Lehmbewurf der Balken an geeigneter Stelle 

hergestellt. Meist bestehen die Flófie aus Langholz von Nadel-

holzern. Laubholzer werden, weil sie (besonders die Eiche) spezifisch 

zu schwer Bind und untersinken wiirden, vemischt mit Nadelholz 

verfló(JŁ Das Brennholz und die astigen Kopfenden der Nadelholzer 

bleiben fur den heimischen Bedarf im Lande. Mit der Floflerei beschaf-

tigen sich Juden, Polen und Litauer gleioher Weise. 

In das Gesamtstrombild des Niemen und die Hypothese seiner 

mutmafilichen hydrographischen Entwicklungsgeschichte pafit auch die-

ses letzte Laufstiick des unteren Stromtales insofern gut hinein, ais auch 

von Kowno bis Tilsit iiberall die unverkennbaren Spuren einer Wieder-

belebung der Erosionstatigkeit des Flusses innerhalb eines einst brei-

teren, diluvialen Stromtales und die dadurch bedingte Herausbildung 

einer weit ausladenden Hoch-Terrassenstufe (neben Ansatzen zu einer 

tieferen Nieder-Terrassenstufe) beobachtet werden konnen. Im ubrigen 

schemt in der frtiheren Talgeschiehte im unteren Niernen-Gebiet ein 

durch die heute vom Flusse durchbrochenen Willkischkener Hohen auf-

gestautes Seebecken im Gebiet des Juraflusses, das „Jura-Becken", be-

standen zu haben. Vor seinem Abflufi in der Richtung auf das heutige 

Kurische Haff wird der Niemen wahrscheinlich uber das Instertal ins 

Pregeltal geflossen und dort am Frischen Haff in das Meer gemiindet 

sein. 

K o w n o.1) Der bedeutungsvollste Ort am unteren Niemen ist die 

Stadt Kowno. Die Russen nennen sie Kowna, ebenso wie aus polniscb: 

Wilno in der russischen Namengebung Wilna wurde. Litauisch heiflt 

die Siedelung „Kaunas" (d. h. „Schlacht"). Der deutsche Name, wie 

wir ihn in den deutsch abgefaftten Urkunden aus der Deutschordens-

zeit finden, lautete bald Cawen, Kaun, Kauen bald Kauwen oder 

Kauwin2). Keiner von den letztgenannten deutechen Namen hat sich 

aber bis heute lebensfahig erhalten. Die Stadt erscheint vielmelir auf 

allen Karten und offiziellen Yeróffentlichungen in der polnischen 

Schreibung ais „Kowno". 

Die Stelle, an der Kowno steht, ist aufierlich scharf gekennzeichnet 

durch die Einmiindung der stark flieBenden und ais Yerkehrs-, wie Flofi-

weg seit alters nutzbaren Wilja in den Niemen. (Taf. 5, Abb. 8.) Hier 

kreuzte seit alters die grofie Handelsstrafie von der Ostsee bei Danzig 

und Konigsfeerg und von der samlandischen Kiiste her iiber Diinaburg 

nach Psków,- Nowgorod und Petersburg den Niemen. Durch Vernr'tt-

lung der Hanse ging liber Kowno im Mittelalter der Handel Litauens 

Vgl. den „Fiihrer durch Kowno". Verlag der Kownoer Zoitung, 1916. 
ł ) VgL D o m b r o w e k i , A,, Der Name ,Kowno". Kownoer Zeitung 1916, 

12. Mara. 6. BilderbeiWatt 
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bis nach England. Besonders in der Mitte des 16. Jahrhunderts war der 

GroBhandel Kownos in Bliite. 

Nach litauischen Chroniken soli an Stelle des heutigen Kowno schon 

im 10. Jahrhundert eine Siedelung begriindetworden sein1). Eine er-

heblichere Rolle hat aber der Ort erst von der Zeit des Deutschen Rit-

terordens ab gespielt. Ende des 13. Jahrhunderts, resp. Anfang dec 

14. Jahrhunderts horen wir Naheres von Kowno und erfahren, daB sich 

damals die Siedlung z u einem der wichtigsten Platze Litauens ent-

wickelt hatte. Dem entspricht es, wenn zu jener Zeit im Winkel 

zwischen der Wilja und dem Niemen eine feste litauische Burg ent-

stand. Von ihr wird berichtet, daB sie 1362 von dem OrdensgroBmeister 

Ulrich von Kniprode, der mit gro Ber Truppenmacht gegen Litauen zu 

Felde zog, zerstort worden sei. Bald neu aufgebaut, wechselte die Burg 

zwischen Deutschen und Litauern, je nach dem Gang der geschicht-

lichen Ereignisse, mehrfach ihre Besitzer. Erst mit dem 1398 zu Grodno 

zwischen Deutschen Ordensrittern und Litauern geschlossenen Vertrag 

kam Kowno und damit auch seine Burg endgultig an Litauen. Zum 

Trutz baute der Orden an Stelle der ihm verloren gegangenen, im 

deutschen Beeitz ais „Ritterswerder" bezeichneten Ordensburg an der 

Wilja-Miindung etwas weiter stromabwarts, im Winkel der Einmiindung 

der Niewiaża in den Niemen, an der Stelle des heutigen Schlosses 

„Krasny (Czerwony) Dwór" eine neue Burganlage unter dem Namen 

„Gotteswerder". Jedenfalls beweisen diese alten Burganlagen die friih 

erkannte Bedeutung der Lage Kownos ais eines militarisch und handels-

politisch wichtigen Ubergangspunktes. 

Ganz ahnlich wie in den benachbarten Ostseeprovinzen war auch 

in Litauen dem deutschen Ritter der deutsche Handelsmann ais Kultur-

trager gefolgt und leitete von Kowno seine Waren weiter. Noch heute 

in der Stadt erhaltene Uberreste alter gotischer Hausbauten fiihren sich 

auf diesen von Kaufleuten und Rittern getragenen deutschen Einflufi 

der Ordens- und Hansezeit zuriick2). 

Schwere Zeiten kamen iiber Kowno im Anfang des 18. Jahr-

hunderts durch eine Pestepidemie und durch eine fast die ganze Stadt 

einaschernde Feuersbrunst 1731. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts 

wurde bei der dritten Teilung Polens die Memel zur Grenze gegen 

PreuBen bestimmt. Die Stadt hat daher sehr zu ihrem Nachteil, nicht 

zu NeuostpreuBen gehort und ist somit um die nachweislich groBen 

Segnungen dieser kurzeń, aber so kulturfordernden preuBischen Zeit ge-

kommen. Daher ging Kowno ais Handelsstadt seit jener Zeit an Bedeu-
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tung zuriick, besonders seitdem die rueei&chc Regierung aus ihr eine mili-

tarische Festung gro Cen Stils und das Zentrum der Verwaltung desGou-

vernements Kowno machte. Dadurch wie durch die absichtlichen Schwie-

rigkeiten russischer Behonden gegeniiber Handel und Gewerbe verlor 

der alte Handelsplatz des Mittelalters in der Neuzeit seine Handelsbe-

deutung. Dagegen wurde von den Russen die Entwicklung einer mo-

dernen Grofi-Industrie (Eisen) kraftig gefordert. Etwa der zehnte Teil 

der vor dem Kriege rund 85 000 Einwohner (darunter 43% Juden) zah-

lenden Stadt bezog ais Arbeiter dieser Fabriken seinen Unterhalt1). 

Mit den nahen kongrefi-polnisohen Gebieten Suwałkis hat Kowno 

kaum nahere Beziehungen gehabt. Auch die polnischen Aufstands-

b&wegungen, 1830/31 und 1863/64, scheinen in diesen vorwiegend von 

Ldtauern bewohnten Gegenden keine tiefere Wurzel geschlagen zu 

haben. 

Die ortliche Lage Kownos ist der Wilnas nicht unahnlich. Wie 

Wilna liegt Kowno im Miindungswinkel zweier Strome. Da wo sich an 

der Einmiindung der Wilja in den Niemen das alte Litauer-

Kastell und spater die deutsche Ordensburg erhob, mufi auch 

die alteste Siedlung gelegen haben (Taf. 5, Abb. 8). Sie stand 

auf der unteren Niementerrasse und gruppierte saoh um einen 

Markt mit Rathaus. Heute liegt an Stelle dieses alten Marktes 

der Paradeplatz mit dem wirkungsvollen, aber erst 1771 unter 

der Regierung Konig Stanislaus Augustę im Barock-Stil erbauten 

Rathaus. Die Verwendung des Marktes ais Paradeplatz ist eine sehr 

spate. Sie wurde erst durch die Russen eingefiihrt, seitdem diese dort 

Besichtigungen der Garnisontruppen und Feuerwehr abhielten. Auch 

stammt von den Russen das auffallend geschmacklose, blaue, gufieiserne 

Denkmal auf der Mitte dieses Paradeplatzes. Es wurde zur Erinnerung 

an den derzeitigen Niemeniibergang Napoleons bei Kowno und die sich 

daran anschliefiende Niederlage des franzosischen Heeres in Rufiland 

errichtet. „Mit 700 000 Mann zog der Feind gegen uns aus, mit 70000 

zog er besiegt von dannen", liest man auf diesem Denkmal des heutigen 

Verbiindeten Frankreichs. Wie hoch die Russen selber diesen Sieg 

schatzten, beweist der Umstand, dafi sie das kiinstlerisch so unschone 

Denkmal ais das Symbol ihrer Macht an Stelle des heute von den Deut-

schen wieder in's Wappen der Stadt gesetzten altehrwiirdigen, drei-

geschwanzten Auerochsen mit dem goldenen lateinischen Kreuz 

zwischen den Hornem in das Wappenbild der Stadt aufgenommen 

haben. 

Rings um die Statte des Altmarktes gruppiert sich Kownos Alt-

stadt mit ihren unregelmafiigen, gewundenen Strafien ais solche auf 
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jeden Stadtplan1) leicht erkennbar. Sie umgibt die dicht beieinander 

gelegenen sechs alteren Kirchenbauten der Stadt, welche in ihrer Zu-

sammendrangung im FluBmundungswinkel der Wilja und des Niemen 

die eindrucksvolle Silhouette der Altstadt, wie man sie vom Niemen-

FluB aus besonders eharakteristisch iiberblickt, beherrschen.2) Die 

alteste unter diesen Kirchen, vielleicht die alteste christliche Kirche Li-

tauens iiberhaupt, ist die romisch-katholische Kathedralkirche, welche 

heute versteckt hinter einer unscheinbaren Kaufhallenreihe nahe der 

NO-Ecke des Paradeplatzes liegt und um das Jahr 1387, also noch unter 

Jagiełło, gegriindet wurde. Sie wurde spater zur Kathedralkirche des 

romisch-katholischen Bistums Samogitien, dessen Bischof in Kowno 

residierte. An ihrer durch mehrfache Feuerbriinste beschadigten Fassade 

ist schon vieles von der urspriinglichen Anlage zerstort worden. 

Yiele dieser Kirchen, wie Iiberhaupt der Altstadt-Teil Kownos, 

haben schwer unter der BeschieBung gelitten. So ist der eine Turm der 

am Paradeplatz gelegenen Jesuitenkirche durch eine Granate zerstort, 

und der aus dem 15. Jahrhundert stammende Backsteinbau der Georgi-

kirche, ebenso wie das gegeniiber liegende Kloster sind durch die Wir-

kung des Granatfeuers stark beschadigt worden. Gegen den Niemen ist 

dieses alte, auf der unteren Niementerrasse, also im Hochwasserbereich 

gelegene Kowno durch einen hohen gemauerten Deich vor Niemen-

Uberflutungen und Eisgang geschiitzt. 

War in friiherer Zeit nur dieser innerste Wirikel der Niemen-Tal-

terrasse an der Wilja-Einmundung bebaut, so hat sich im Laufe der 

Zeiten, vor allem seit der russischen Besitzergreifung, Kowno erheblich 

gen Osten hin entwickelt. So wurde der gesamte Terrassenbaugrund 

bis hin an den bogenformig geschwungenen, steil ansteigenden Flufi-

prallhang mit einem Neu-Kowno bebaut. Die bewaldeten Abfalle dieses 

Prallhanges bilden den anmutigen, natiirlichen Rahmen der Stadt, von 

dem herab man vom „griinen Berg" an der Wiljamundung oder vom 

„Petersberg" oberhalb der russisch-orthodoxen Kuppelkirche einen 

schonen Blick auf Kowno genieftt. Diese umgebenden Hohen sind es 

auch, welche Kowno eine an Wilna erinnernde, vor rauhen Winden gut 

geschiitzte Tal-Lage geben und vor dem Kriege die Stadt mit ihren 

obstbestandenen Hangen zu einer Gemiise- und Obstlieferantin fur 

Petersburg gemacht haben. 

Die O—W angeordnete Hauptlangsachse Neu-Kownos ist die mit 

ł ) Plan von Kowno und Umgegend 1 : 10000. Bearbeitet und gedruckt 1916 vom 

Festungs-Vermes8ungs-P©rfional Kowno. Der Plan ist in seiner sauberen Zeichnung und 

technisch tadellosen Ausfuhrung bereite Mitte Januar 1916, also knapp 5 Monate nach 

der Einaahmo aufgemeseen, gestochen und zur Ausga.be fertig gewesen. 

2) Vgl. die Umsc.hlagiszeichnung auf S t r u c k - E u l e n b e r g -Skizzen aus Li-

tauen, WeifiruBland und Kurland". Kowso-Berlin 1916. 
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einer breiten Lindenallee beflanzte heutige Kaiser Wilhelms trafie1) 

(friiher Nikolajewski-Prospekt), welche aich mit sanfter Kriimmung aus 

der gleichfalls ostwestlich ziehenden Hauptstrafie des alten Stadtteil6, 

der heutigen Litzmann- und Eichhornstrafie heraus entwickelt. Das 

Wahrzeichen dieser, durch rechtwinklig einander schneidende, eintonige 

Strafienzuge dharakterisierten Neustadt mit ihren architektonisch 

langweiligen, niedrigen, ein- bis zweistockigen Steinhausem, ist die mit 

fiinf Kuppeln geschmiickte, aus dem Anfang der 80er Jahre des vorigen 

Jahrhunderts stammende russisch-orthodoxe Kathedrale. Selbst ihre 

ansehnliche Fassade vermag dem neueren Stadtteil Kownos nicht den 

ausgepragt kleinstadtischen Charakter zu nehmen. 

Aufier diesem in unmittelbar raumlicher Erweiterung der Altstadt 

auf der Niemen-Terrasse entwickelten Neu-Kowno ist ein armlicher, mit 

seinen diirftigen Holzhausern vollig dorflichen Eindruck machender 

Stadtteil an der Wilkomierzer Landstrafie nach NO hinaus, auf die etwa 

30 m iiber dem Stromspiegel liegenden Hohen des Dilimalplateaurandes 

hinaufgewachsen. Dieser Stadtteil beginnt hoch iiber der unteren Alt-

stadt im schon genannten „Griinen Berg", von dem aus man einen be-

sonders prachtigen Ausblick auf Stadt und Land hat. Es war der Lieb-

lingsplatz des grofien polnischen Nationaldichters A d a m Mick ie-

w i c z , welcher 2 Jahre in Kowno ais Lehrer lebte. 

Aus verkehrstechnischen Griinden liegt der Bahnhof und die Bahn-

hofsvorstadt gleichfalls auf der Plateauhohe, aber im Osten Kownos. 

Die von Deutschland kommenden Ziige erreichen diesen Stadtteil nach 

tJberschreitung einer den Niemen uberspannenden, von den Russen der-

zeit gesprengten, von uns in Eisenkonstruktion wieder erbauten, etwa 

30 m iiber den Niemen hinwegfiihrenden Eisenbahnbrucke und verlassen 

ihn in der Richtung auf Wilna durch einen iiber 1 km langen, das dort 

hiigelig anschwellende Diluvialplateau durchstechenden Tunnel. Die 

Bahnhofsanlage ist also ganz ahnlich der in Grodno. 

Aufier aus Alt- und Neustadt auf der Terrasse und d6m Plateau-

rand am rechten Niemen-Ufer wird Kowno noch von einigen heute ein-

gemeindeten Vororten gebildet, von denen der grofite Nishnije Schanzy, 

auf der ebenen, sich sanft zum Flusse neigenden Terrassenflache de? 

Gleithanges innerhalb der letzten grofien Niementalschlinge dicht unter-

halb Kownos erbaut ist. Der Ort bildete unter russischer Herrschaft eine 

besondere Gemeinde und ist der Hauptsitz des Kownoer Holzhandels 

und der Holzschneidemiihlen. Aufierdem lagen in ihm die jetzt durch 

den Krieg zum Teil zerstorten grofiindustriellen Fabrikanlagen, sodafi 

Nishnije Schanzy ais regelrechter Industrievorort von Kowno bezeichnet 

werden mu Cs. Yor allem handelt es sich dort um zwei, von eingewander-

1)' In Kow-no sind alle Strafiennamen verdeutscht oder deutsch umbenannt worden 

Vgl. den vorher genannten Stadtplan. 







A. Nordpolen und Litauen.. 41 

ten Deutschen1) gegriindete grofie Fabrikanlagen: die etwa vor 45 

Jahren gegriindete Tillmann'sche Schraubenfabrik, welche vor dem 

Kriege 1300 Arbeiter beschaftigte und die Schmidfsche Schlofifabrik. 

Daneben liegen in Nishnije Schanzy weitgedehnte Kasernen-Anlagen 

fur die einst starkę Garnison der Festung. 

Durch eine Brticke in der Verlangerung der Haupts trafie von Nishnije 

Schanzy mit dem rechten Niemen-Ufer verbunden liegt auf der anderen 

linken Flufiseite, angelehnt an den dort steil aufsteigenden Prallhang, 

der durch hubsche Gartenanlagen geschimuckte Yorort Ponieanuń. Der 

Ort ist von historischer Bedeutung. Von hier aus hat Napoleon auf drei 

Briicken Mitte Juni 1812 den verhangnisvollen Niemeniibergang mit der 

grofien Armee (fast 700 000 Menschen, darunter allein 200 000 Deutsche) 

vollzogen.2) Der Hugel, von dem aus er dem denkwiirdigen Yorgang zu-

sah, wird heute ais Napoleonshiigel bezeichnet. Er bietet einen prach-

tigen Ausblick auf die Stadt, in welcher Napoleon selber wahrend des 

am 20.—23. Juni 1812 erfolgten Oberganges kurze Zeit in einem heute 

ais Napoleonshaus bezeichneten Backsteingiebelhaus wohnte. Genau 

5 Monate spater, am 24. November 1812, sah Kowno den korsischen Er-

oberer nochmals aul hastiger Durchreise in seinen Mauera, nunmehr 

ais einen geschlagenen und von der Hohe seiner Macht Gesturzten. 

Etwas weiter stromabwarts, gleichfalls am steil aufsteigenden Prall-

hang des linken Niemenufers, liegt direkt der Altstadt gegeniiber ein 

weiterer Kowno er Yorort: Aleksota. Hier miindet der breite massive 

Holzbau der Hohenzollernbrucke, welche an der Stelle der von den 

Russen eeinerzeit verbrannten alten holzernen Brucke durch unsere 

Pioniere fertiggestellt worden ist. Von den Hohen von Aleksota hat man 

einen umfassenden Rundblick auf die gegeniiberliegende Stadt (Taf. 5, 

Abb. 8). 

Ais letzter, ziemlich selbstandiger Vorort Kownos liegt jenseits der 

Wilia die kleine Siedlung Wiljampol.3) In ihr steht eine vor dem Kriege 

von einem deutschen Braumeister geleitete Bierbrauerei, sowie eine 

Streichholzfabrik. Sonst erblickt man nur einfache Holzhauser, in denen 

aber doch vor Kriegsbeginn 10 000 Menschen gelebt haben sollen, z. T. 

Arbeiter der Kownoer Fabriken. Jetzt ist dort nur noch J/3 der Ein-

wohner vorhanden. Der Rest ist von den Russen verschleppt oder sonst 

im grofien Kriege elend zu Grunde gegangen. In der judischen Welt ist 

Wiljampol deswegen weithin beruhmt, weil hier eine von jedem glaubigen 

Juden mit Ehrfurcht genannte Talmudhochschule bestand. Durch den 

Krieg hat diese beruhmte jiidische Hochschule schwer gelitten. Die in 

1) Vor dem Kriege war eine 3000 Kopfe starkę deutsclie Kolonie in Kowno. 

2) Vgl. „Napoleons Niemen 4) ber gang bei Kowno" in der Kownoer Zeitnng Nr. 

172, 173, 175, Juni 1916. 
3) „Wiljampol". Kownoer Zeitung Na. 165, 15. Juni 1916, Beiblatt. — Ferner: 

Skizzenmappe der „Kownoer Zoitung", No. 5, 4. Pebruar 1917. 
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ihr vorhandenen wertvollen Schriften sind zum Teil vernichtet und die 

Lehrer nach Sibirien verbannt worden. Seit Ende Januar 1916 ist die 

Talmudhochschule von Wiljampol von der Deutschen Yerwaltung wieder 

eroffnet worden. Zur Russenzeit hatte der Yorort keine selbstandige 

Briickenverbindung mit Kowno. Sie wurde mit nahendem Winter vor 

der Eisgefahr jedesmal abgebrochen. Erst die deutsche Verwaltung hat 

den Einwohnern diese Wohltat verschafft. 

Rings um Stadt und Vororte zieht sich mit einem Radius von 

4—5 km ein Kranz von 8 starken Forts mit verbindenden Zwischen-

werken. Vom Siidwesten her, nach Niederringung der Forts I, I I und I I I 

(zwischen dem Niemen und dem linken Niemen-Zufluft Jesia, der am 

Napoleons-Hugel gegeniiber Nishnije Schanzy einmiindet) wurde Mitte 

August 1915 dieser machtige Befestigungsgiirtel durch Truppen der 

Eichhornschen Armee unter General Litzmann durchbrochen. Nach 

griindlichej Artillerie-Vorbereitung wurden in der Nacht vom 17. zum 

18. August 1915 die Forts I und II und am Morgen des 18. August die 

Befestigungen der dahinter liegenden 2. Linie genommen. Daraufhin 

raumten die Russen in grofler Eile die iibrigen Forts, gingen iiber Wilja 

und Niemen zuriick und zogen in der Richtung auf Wilna ab. Am Abend 

des 18. August 1915 waren Befestigungen und Stadt in deutschem Besitz. 

20 000 Gefangene und 1300 Geschiitze, sowie gro Ce Vorrate blieben zu-

riick. Damit war der Weg nach Wilna offen und der Durchbruch der 

befestigten Niemenfront durch Niederzwingung ihres starken nordlichen 

Eckpfeilers erreicht. Das gefahrliche Ausfallstor der russischen Heer-

scharen, von dem aus zu Anfang des Weltkrieges der ungehinderte Yor-

marsch durch das frei und vóllig ungeschiitzt vor dem Angreifer liegende 

Inster-Pregeltal nach Tilsit und gegen Konigsberg hatte vor sich gehen 

konnen, sank fiir hoffentlich alle Zeiten zertriimmert in sich zusammen. 

Die Raumung Olitas (26. August) und die Eroberung Grodnos (1. bis 4. 

IX. 1915) waren die unmittelbaren Folgen. 



B. Landschaften und Stadte im mittleren Polen 

und benachbarten Weifiruftland. 

a. Die Landschaft des unteren Bug-Narew und der Weichsel von 

Modlin (Nowo-Georgiewsk) bis zur deutschen Grenze. 

Der e h e m a l i g e W a r e c h a u e r S taueee . Bei aufmerksamer 

Betrachtung der Gegend urn den unteren Narew und unteren Bug fallt 

im Vergleich mit derjenigen der Weichsellandschaft unterhalb Modlin 

(Nowo-Georgiewsk) bis etwa in die Gegend der Bzura-Miindung, eine 

gro Be Ahnlichkeit im LandfechaftsbiM beider Gebiete auf. 

Die Laufrichtung des unteren Bug-Narew und der Weichsel unter-

halb Modlin laBt gleiche O—W-Anordnung erkennen. Beide FluB-

strecken werden nordlich weithin von demselben hohen Plateausteilrand 

begleitet, der zwischen Serock und Modlin, sowie zwischen Modlin und 

Wyszogród auffallend jugendliche Formen zeigt. Der Steilrand er-

schlieBt in beiden Fallen teils diluvialen Geschiebernergel, teils ge-

schichtete Sande und grane, vielfach gestauchte Tone, letztere besonders 

auf der Strecke zwischen Modlin und Wyszogród. Ebenso wie sich in 

dem sandig sumpfigen Niederungsgebiet siidlieh der Weichsel unterhalb 

Modlin ein alter vermoorter, dort O—W gerichteter Weichselarm, der 

Bieliny-Bruch, deutlich erkennen laBt, durchzieht ein solcher, wenn auch 

in nord-siidlicher Richtung, die flachę Niederung im Siiden des unteren 

Narew-Bug. Man erkennt ihn deutlich in der Landschaft. Er verlauft 

von Warsohau aus direkt gegen Zegrze. (Ygl. Kartę des westl. RuBl. 

1:100000, Blatt H32.) 

Vor allem ahneln beide Gebiete einander dadurch, daB der Boden 

ihrer weiten, sie in einer Breite von 25—30 km linksseitig begleitenden 

Niederungsgebiete aus Absatzen aufgebaut ist, welche sich ais feinge-

schichtete Sande und Bandertone erweisen, also ais Ablagerungen, dereń 

Bildung nach den geologischen Befunden zuriickgefiihrt werden rrmB 

auf Absatz in einem, im Siiden des unteren Bug-Narew (genau wie pud-

lich der Weichsel unterhalb Modlin) angestaut gewesenen See einer 

Abschmelzperiode der diluvialen Eiszeit. Mit diesem groBen ais 

„Warschauer Stausee" zu bezeichnenden Schmelzwasserbecken wird 

auch das bei Serock von Norden breit in das untere Bug-Tal einmun-

dende untere Narew-Bobr-Tal in Yerbindung gestanden haben. Yon dem 

Charakter letzterer Gegend ais eines Gebietes ehemaliger Schmelzwas-
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seransammlungen ist bereits an frliherer Stelle die Rede gewesen. Nach 

Eis-Freiwerden der nordlicher gelegenen Gebiete und Ermoglichung des 

Abflusses der Schmelzwaseer zur Ostsee mufi dieser gro Be Warschauer 

Stausee (gleichwie seine nordlichen Auslaufer im Narew-Bobr-Gebiet) 

ziemlich plotzlioh abgelaufen sein. Jedenfalls haben wir keine Anzei-

chen fur ein nur schrittweises Ablassen der Wasser. Dafur fehlt es an 

Terrassenbildungen der Rander des alten Stauseebeckens, welche dies 

beweisen konnten.1) 

Mit dem trocken gefallenen, lockeren, sandigen und 6chlammigen 

Materiał des Seebodens trieben atabald die Windę ihr Spiel. Sie wehten, 

wohl schon zur Nacheiszeit aus westlichen und nordwestlichen Richtun-

gen kommend, auf den von Yegetation freien Flachen den Sand zu-

sammen. Sie konnten dies um so griindlicher tun, ais die Langsachse 

des Stausees, von 0 nach W gerichtet, westlichen Winden freie Bahn 

gab. Das vom Windę aufgewirbelte Materiał des Stauseebodens wurde in 

Form von Diinen aufgehauft, welche heute in grofiartigster Entwicklung 

von der Gegend der Bzura-Miindung in die Weichsel im Westen bis hin 

in die Gegend von Małkinia am Bug im Osten beobachtet werden konnen 

(vgl. Karte des westl. Rufil. 1 : 100 000. Blatt G 32. H 32. J 32, J 31, 

K 31). 

Ein Teil dieser Diinen sind Strichdiinen. Ein Teil bildet echte 

Bogendlinen (Parabeldiinen), die sich in vielfacher Zahl neben und 

hintereinander anordnen. Im Aufschiittungsprofil ihrer Sandmaseen 

zeigen sie deutlich gen Osten gekehrte Steilseiten, wie sie einer Bil-

dung durch West- und NW-Winde entsprechen. Eine jede Fahrt von 

Warschau gen Norden, Nordwesten oder Nordosten fiihrt hindurch 

und mitten hinein in diese auBerst charakteristischen, den bekannten 

Binnendunengebieten Norddeutschlands (etwa der Netze—Warthe-

Gegend) nach Aussehen und Entstehung vollig gleichen, aber nach Ur-

wiichsdgkeit, Grofiartigkeit und raumlicher Ausdehnung erheblich iiber-

legenen mittelpolnischen Diinenregionen des alten Warschauer Stau-

seebeckens. 

Da wo diese Sande sowohl sudlich des Bug-Narew, wie sudlich der 

Weichsel unterhalb Modlin von gro Ben Kiefernwaldern bestanden sind, 

liegen sie fest. Wo dagegen kiinstliche oder natiirliche BloBen in der 

Yegetationsdecke klaffen, reifit der Wind tiefe Mulden ein und treibt den 

Sand davon, um ihn ein Stiick weiter vorwarts von Neuem abzulagern. 

So wandern die Sande des Warschauer Stauseebeckens aus westlichen in 

óstlichere Gebiete, aus den inneren in die randlichen Partien, aus den 

tieferen Regionen in die hoher gelegenen. Die Folgę ist, dafi die schon 

von Natur niedrigen Rander der stidlichen einstigen Gestade des Stau-

sees von Wanderdlinen iiberweht, verdeckt und ausgeglichen werden. 

1 ) Vgl. W u n d e r 1 i c h , B., Zur Frage der polniecŁen und norddeutschen 

Binnendiinen. Z. d. Ges. t Erdk. Berlin. 1916, No. 7. 
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So finden wir unweit der nahe dem Siidrand des alten Stausees hin-

ziehenden Bahnlinie Skierniewice—Warschau und beiderseits der ent-

sprechenden, in der gleichen SW—NO-Richtung fortziehenden Strecke v 

Warschau—Małkinia der Warschau—Petersburger Bahn viele solche 

Wanderdunen iiber die Rander des ehemaligen Sees hinuber-, auf den 

diluvialen Geschiebemergel-Plateaurand liinaufgeweht und auf seine 

Flachę aufgesetzt. Bis weit landeinwarts, z. B. bis in die Gegenden von 

Mińsk Mazowiecki (Nowo-Mińsk), laseen sich AuBenposten dieser 

Flugsande aus dem alten Stauseebecken verfolgen. Die sehr sorgsame 

Kartierung und topographisch gute Signierung derselben auf der deut-

schen Kartę des westlichen RuBland in 1 : 100 000 gestattet diese Fest-

stellungen selbst demjenigen, welcher die Gegend nicht personlich 

kennt. 

Auf die von den siidlich benachbarten Dihmalplateaus herabrin-

nenden Fliisse haben diese Diinen vielfach einen nicht unerheblichen 

Einflufi ausgeiibt; sie haben die Ausmlindungen derselben verstopft und 

dadurch Vermoorung der oberen Laufstrecken der von Siiden in die 

Weichsel, resp. den Narew-Bug einmiindenden Nebenfliisse auf den Dilu-

vialplatten von Skierniewice und Siedlce zur Folgę gehabt.1) Anderer-

seits haben wiederum die kraftiger flieBenden dieser Plateaufłiisse an 

den Steilen ihrer Ausmiindung in den alten Stausee und vor dem Plateau-

rand groBe Schuttkegel auf dem ehemaligen Seeboden aufgeschiittet 

und zu dessen Aufhohung und morphologischer Umgestaltung beige-

tragen. 

Hangt dieses so gestaltete, in das Gebiet des unteren Narew-Bug 

bis Małkinia auf der einen und bis iiber die Bzura-Miindung auf der an-

deren Seite sich fortsetzende Warschauer Staubecken gen NO mit den 

Niederungslandschaften der Stauseen am Narew-Bobr eng zusammen, so 

vermittelt die breite Talung des Bzuraflusses die Verbindung gen 

Westen. Sie lafit sich ais sogenanntes „Berlin—Warschauer-Urstrom-

tal" iiber Łęczyca in das Gebiet der Warthe und von dort durch den 

Obra-Bruch zur Oder und Spree bis Berlin ununterbrochen verfolgen. 

Daneben besteht, angezeigt durch die heutige Weichseltalrinne, eine 

zweite, mehr nordwestlich gerichtete Yerbindung des alten Warschauer 

Stauseegebietes mit dem gro Ben, bei Thorn anzunehmenden einstigen 

Stauseebecken, das sich durch die Netze und untere Warthe zur Oder 

bei Finów und Oderberg und iiber Eberswalde weiter zur Ravel bei 

Berlin verfolgen laBt.2) 

S t a u s e e b e c k e n be i P ł o c k u n d W ł o c ł a w e k . 3 ) Die 

von der heutigen Weichsel zwischen dem Warschauer und Thorner 

Stausee durChflossene Talung weitet sich in der Mitte ihrer Laufstreeke 

i ) Vgl. Anm. S. 44 [R]. 

=) tTber die UrstromtSler vgl. Bandbuch S. 124 ff. [R]. 

») Vgł. BildoratTap, Abb. 16—24. 
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nochmals. Eine neue, 10—12 km breite, beckenartige Erweiterung schiebt 

sich ein, welche man etwa zwischen Płock und der Stadt Włocławek 

deutlich erkennt. B. B r a n d t hat dieses Becken unlangst (vgl. Zeit-

schrift d. Ges. f. Erdk., Berlin 1916, S. 543 ff.) ais das „Becken von 

Gostynin" bezeichnet und im einzelnen geschildertż) Es wiederholen 

sich in ihm ahnliche Charaktermerkmale, wie wir sie bereits beim War-

schauer Stauseegebiet geschildert haben. Der heutige Flufi flicfit 

kraftig seitwarts erodierend und daher, ohne eine terrassenartige Vor-

stufe stehen zu lassen, hart am Nordrand desselben entlang. Er schnei-

det dadurch zwischen Płock und Włocławek die ihn nordlich begleiten-

den dihmalen Hochflachen in kraftigem, 30—40 m und mehr aufstei-

gendem Steilhange an. Dadurch werden hier am rechten Weichsel-

ufer, ebenso wie zwischen Modlin und Wyszogród die Geschiebemergel-

ablagerungen, resp. dihmalen Sande und Tone in schonen Aufschlus-

sen im Uferhange bloBgelegt. Weithin erscheint darunter, wie in den 

bis 50 m uber den Flufi aufragenden Uferhohen bei Dobrzyń, die 

altere tertiare Unterlage ais Glimmersande und Braunkohle fiihrende, 

kraftig gefaltete Schichtfolge. Das Steilufer ist dabei, ebenso wie 

zwischen Modlin und Wyszogród durch Trockenschludhten (Parowen) 

reich gegliedert. Meist hangen die Miindungen der kleinen Nebentaler 

und deuten damit auf schnellere Erosion des Hauptstromes hin. Bei 

der mit zahllosen ererbten Maandern in die nordlich benachbarte dilu-

\iale Hochflache eingesagten, kraftig erodierenden Wkra geschieht 

diese Eanmiindung gleichsohlig. 

Im starksten Gegensatz zum steilen nórdlichen Hang steht, ent-

sprechend den Verh;iltnissen des Warschauer Stauseebeckens, das siid-

liche FluCufer. Der Anstieg des sudlichen Talhanges ist zwar deutlich 

ausgepragt (z. B. bei Kowal und Gostynin), er liegt aber 10—12 km 

vom Nordhang entfernt und wird von der heutigen Weichsel durch eine 

dazwischen liegende weite, flachę Landschaft getrennt, welche mit dem 

Warschauer Stauseebeckengebiete deswegen so grofie Ahnlichkeit hat, 

weil auch sie von einem breiten Streifen hoher, teils durch Kiefern-Wal-

dungen festgelegter, teils noch heute wandernd in kraftiger Be-

wegung befindlicher Diinen bedeckt ist. Eine Reihe langge-

streckter, ostwestlich angeordneter Seen deutet innerhalb dieser Dlinen-

landschaft auf einen alten Weichselarm, ahnlich den Yerhaltnissen des 

ostlich benachbarten Warschauer Stausees im Bereich des freilich erheb-

lich starker vermoorten BieMny-Bruches. Das Materiał fur die Diinen 

ist von Sanden geliefert worden, welche auch hier zwischen Płock 

und Włocławek den Boden des Stauseebeckens bedeckten. Wo dagegen 

dieser Sand den Untergrund des alten Staubeckenbodens frei lafit, zieht 

sich nahe der heutigen Weichsel ein gut besiedelter, besonders von deut-

Tm HandbucŁ (8. 84) ist hierfiir die Beaeichnung Becken von Włocławek ge-

braucht, weil Gostynin siidldch de^ Beekens am HochfLachenrand liegt [R], 



B. Mitteilpolen und Weifiruflland. 47 

schen Kolonisten bebauter Streifen von Wiesen und Ackerland dahin, 

wie er ahnlich unmittelbar siidlich der Weichsel im Warschauer Stausee-

becken anzutreffen ist. 

In eine letzte beckenartige Erweiterung tritt die Weichsel auf ihrer 

Laufstreeke zwischen Modlin und Thorn unmittelbar nach der tlher-

schreitung der deutschen Grenze ein. Es ist das sogenannte „Thorner 

Stauseebecken", dessen ebenfalls grofie Sandmassen im siidlichen Teil zu 

machtigen Diinenlandschaften zusammengeweht worden sind, nur mit 

dem Unterschied, daB sie hier auf deutschem Boden sorgsam forstlich 

gefestigt sind, ebenso wie auch der FluR reguliert und das fruchtbare 

Niederungsland seiner Ufer von schirmenden Deichen umgeben ist. 

D i e T a h e r e n g u n g e n u n t e r h a l b der b e i d e n Stau-

s e e b e c k e n . Erheblich anders ais in diesen drei Beckenlandschaf-

ten erscheint das Aussehen der Weichseltallandschaft in den engeren, 

NW—SO gerichteten, dazwischen liegenden Verbindungsstiicken der 

FluGstrecke Modlin—Thorn. Dies gilt fur die Strecke zwischen Wyszo-

gród und Płock, welche B r a n d t unlangst ałs „Talenge unterhalb 

Iłów"1) bezeichnet hat2) und zwischen Włocławek—Nieszawa. 

Auf der Strecke unterhalb Wyszogród bis nahe Płock verepgert 

sich das alte diluviale Tal auf vielfach nur 5—6 km Breite und der 

starkę Gegensatz von rechtem Steil- zu linkem Flachufer fallt in der 

bisherigen Scharfe fort. Es erscheint im Hintergrunde des Flufitales, 

zumeist auf beiden Seiten, ein deutlich wahrnehmbarer, von keinen 

dariiber gewehten Diinensandmassen verdeckter und verwischter Dilu-

vialsteilhang. Er liegt zwar nach wie vor dem rechten FluGufer naher, 

wird aber beiderseits begleitet von einer Terrassenvorstufe. Auf ihr 

stehen, aufierhałb des Bereiches des gewohnliohen Hochwassers, zahl-

reiche Einzelhofe. darunter viele von Deutschen gegriindete und mit 

dem Zusatz „Niemiecki" ais solche gekennzeichnet. 

Eine ahnliche Verengerung auf durchschnittlich 5—6 km Breite ze;gt 

die starker meridional gerichtete Weichsellaufstrecke des alten Diluvial-

tales unterhalb Włocławek bis in die Gegend von Nieszawa. Auf dieser 

Laufstreeke bleibt zwar gleichfalls das dihmale Steilufer des alten Ur-

stromtałbettes beiderseits deutlich aufragend leicht erkennbar, aber es 

tritt hier bemerkenswerter Weise vielfach der linken Flufiseite der 

Weichsel naher und lafit dafiir auf der rechten Seite breite, terrassen-

formige alte Talbodenreste stehen, welche streckenweise gut besiedelt 

und von deutschen Kolonisten sorgsam bebaut sind. 

E n t s t e h u n g der h e u t i g e n W e i c h s e l l a n d s c h a f t 

z w i s c h e n M o d l i n u n d T h o r n . Betrachtet man das Gesamt-

bild der Weichseltallandschaften zwischen Modlin und Thorn, 

!) Vgl. B r a n d t , a. a. O. S. 543. 
2) G-ceigneter ist die im Bandbuch (S. 85) vorgeschlagene Bezeiehnung „Enge 

von Płock", da erst bei Płock die engste Stelle des Tales liegt [R], 



48 Friederichsen,, Landschaften und Stadte Polens und Litaiuens. 

so ist aufier dem beschriebenen Wechsel zwischen beckenfórmigen 

Erweiterungen und rinnenartigen Verengungen die Tatsache beson-

ders charakteristisch, dafi die heutige Weichsel auf der ganzen be-

schriebenen Strecke in einer Periode wiederbelebter Erosion ein neues 

Tal in die alten dihmalen Ablagerungen der Stauseeboden wie der 

sie verbindenden Talyerengungen eingesagt hat. Auf diese Weise 

sind zwischen den alten diluvialen Talwanden und den heutigen 

Uferlinien rnehr oder minder breit entwickelte Stiioke eines alten 

Tal-, resp. Stauseebodens stehen geblieben, welche ais Terrassen den 

Flufi begleiten und infolge ihrer meist uber dem Hochwasser ge-

legenen Hohenlage Anlafi zur Besiedelung gaben. Es wiederholen sich 

also auch bei der Weichsel die Anzeichen einer jugendlichen Hebung 

des Bodens und dadurch wiederbelebten Erosion, wie wir sie schon fur 

den Niemen auf Grund ahnlicher Talbilder glaubten annehmen zudiirfen. 

Ein so vielgewunden eingesenkter Flufi wie die gegeniiber Gostynin 

von Norden in die Weichsel mundende Skrwa scheint diese Annahme 

besonders zu stutzen. Ebenso die oft ais hangend einmimdend ge-

nannten kleinen Nebentaler der Weichsel, sowie das im ganzen kraftige 

Gefall des Stromes selber, dessen Erosionskurve einen unfertigen ju-

gendlichen Charakter tragt. 

D i e „ K e m p e n " a i s a l t e T a l b o d e n r e s t e . Durch die 

gleiche wiederbelebte Erosion sind auch die zahlreichen alteren, dilu-

vialen Strominseln der heutigen Weichsel aus dem Zusammenhang mit 

der Umgebung des ehemaligen Talbodens herausgeschnitten worden. 

Ais Reste eines hoher gehobenen und daher wieder zersagten alteren 

Weichseltalbodens begegnen wir diesen ais „Kępa" (Kempe = Werder) 

bezeichneten Strominseln heute in grofier Zahl im Flusse. Sie be-

stehen aus jugendlichen geologischen Ablagerungen, dereń deutlich? 

Schichtung iiberall da prachtig erkennbar wird, wo der durch keine 

Buhnenbauten in seiner Kraft und Richtung gehemmte Strom die Rander 

dieser Kempen angreift. An solchen Stellen sieht man in terras-

sierten Abstufungen die diese Kempen bildenden sandigen und kiesigen 

Schichten zum Spiegel des Flusses abfallen. 

Yiele dieser grofien, bewaldeten Strominseln sind, wie die benach-

barten Talterrassen, vom Menschen besiedelt worden, nur klagen die 

Bauern, welche auf ihnen ihr Korn bauen oder ihre Obstbaume pflanzen, 

dariiber, dafi grofie Teile der schlecht geschiitzten Inseln jedes Jahr dem 

ungebandigten Strome zum Opfer fallen. Die jahrlichen Abbriiche sollen 

an manchen Stellen bis zu 5 Meter breit werdende Landstreifen ver-

nichten. 

Die Yegetation, welche auf diesen Kempen wachst, besteht aus 

Weidengestriipp von liber Manneshohe, aus vielfach im Wuchs 

besonders schonen Pappeln, vereinzelt auch aus Kiefern. Da, wo 

sich diese schon bewaldeten Strominseln haufen, wie z. B. auf der Strecke 
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zwischen Wyszogród und Płock, wird durch ihr Erscheinen der kurz vor-

her noch breite und majestatische Strom kanalartig eingeengt. Das ku-

lissenartige Vor- und Hintereinanderschieben der baumbestandenen 

Inselgruppen gibt dann dem Strombild hohe landschaftliche Schon-

heiten. 

S a n d b a n k e . Jungeren Datums ais diese Kempen sind die niedri-

gen, vegetationslosen Sandinseln, welche bald hier bald dort, nach je-

dem Hochwasser in veranderter Gestalt aus den Fluten der Weichsel 

auftauchen oder sich im Schutze hoherer Inseln ais Sandschweife in 

der Stromungsrichtung bilden. Diese Sande sind es vor allem, welche 

die Schiffahrt auf dem vollig unregulierten Strom so sehr erschweren. 

V e r k e h r a u f de r W e i c h s e l u n t e r h a l b Mod l i n . Die 

Weichsel-Sdhiffahrt war zu Anfang des Krieges infolge der massenhaf-

ten Versenkungen von Schiffen durch die Russen, durch die Zerstórung 

der wenigen vorhandenen Schiffahrtseinrichtungen und durch die Ent-

fernung der Strombojen vollig unterbunden. Mittlerweile ist sie in er-

heblichem Umfange wieder aufgenommen worden. Yor allem hat die 

Weichselflottille Yortreffliches fur ihre Wiederbelebung geleistet. Diese 

Weichselflottille besteht aus einigen bewaffneten Flufimonitoren und 

grofieren Dampfern, sowie aus einer Anzahl von Motorbooten, welche 

durch ihre derzeitigen Friedensbesitzer zur Verfiigung gestellt, eine 

freiwillige Motorbootflottille, analog den freiwilligen Automobilkorps 

auf dem Lande, darstellen. Diese Weichselflottille hat in den Kampfen 

lun den Flufi, zur Sicherung der Beute und ihres Abtransportes, sowie 

zur Deckung fur das Heer bestimmter Transporte hervorragende 

Dienste geleistet. Jetzt hat sie aufier militarischen Pflichten seit ge-

raumer Zeit auch die Absteckung des Fahrwassers, die Organisierung 

des Wassertransport- und Personenverkehrswesens ubernommen. Des-

gleichen obliegt ihr die Strompolizei. 

Im letzten Jahre hatte die Flottille diese Wiederbelebung und t)ber-

wachung eines geordneten Personen- und Frachtdampferverkehrs auf der 

Weichsel vollig erreicht. Desgleichen waren die Yerbesserungen der bis-

her aufierst dtirftigen Hafenanlagen der Weichselstadtchen gelungen, 

wenn auch jetzt noch an manchen Stellen die Landung in aufierst pri-

mitiver Form durch Abbooten oder durch Hiniiberlegen einer Piankę 

von dem auf das flachę Sandufer auffahrenden, flachgehenden Rad-

dampfer zu geschehen pflegt. Nur die grofiten Stadte wie Płock und 

Włocławek haben einige grófiere Landungsbehelfe, resp. Quaianlagen. 

Modlin hatte einen der Feste gegeniiber, im Winkel zwischen Narew 

und Weichsel angelegten kleinen Kriegshafen, in dem die Russen alles, 

was zu versenken war, versenkt hatten, so daB erst nach langwierigen 

Bergungs- und Hebungsarbeiten das Becken gesaubert werden konnte. 

In Nieszawa deuten alte Speicherreihen an gemauerten Kaien wenig-

3tens auf friiheren grofieren Handelsibetrieb des Ortes hin. 

F r i e d e r i c h s e n , Landschaften nnd Stadte Polens nnd Litauens. 4 
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Viel wichtiger ais der Dampferverkehr war und ist der Verkehr 

mit den grofien Weichselkahnen, den sogenannten „Berlinken", die 

man vom Strom getrieben oder von Schleppern gezogen viel auf dem 

Flufi trifft. Haufig begegnet man auch Segel getriebenen „Platten", 

welche nach erledigter Fahrt auseinandergeschlagen und ais Holz 

verkauft zu werden pflegen. Noch haufiger ist der Flofiverkehr, 

welcher bei der grofien Bedeutung der Weichsel ais Wasserstrafie fiir 

den Holzhandel nicht leicht an Bedeutung iiberschatzt werden kann. 

Steht doch die Weichsel unterhalb Modlin durch Bobr und Narew mit 

dem Niemen-Gebiet und durch den Bug mit dem Pripet-Dnjepr-Wald-

gebiet in ununterbrochener, flofibarer Wasserverbindung, ferner durch 

den Bromberger Kanał und vermittelst des „Grofi-Schiffahrtsweges Stet-

tin-Berlin" auch mit Oder und Elbe. Besonders zur Zeit der Fruhjahrs-

und Sommerhochwasser trifft man diese Flofie zahlreich auf der hier 

beschriebenen Strecke an. 

So ist denn das Bild des Stromes zu den meisten Jahreszeiten kein 

totes, unbelebtes; aufier im Winter, wo Eisgang den Verkehr vóllig 

unterbindet und die von ihm iiberraschten Schiffe und Flofie dazu 

zwingt, im Schutz einer Kempe oder in der notdurftig geschutzten Miin-

dung eines Nebenflusses aus Mangel an eigentlichen, zum Uberwintern 

geeigneten Flufihafen still zu liegen. 

Die grofieren stadtdschen Siedlungen, wie auch die Hauptfestungen 

der beschriebenen Flufistrecke liegen vorwiegend am hohen rechten 

Ufer. Nórdlich des unteren Narew sind es die auf dem nórdlichen Steil-

rand der die Narew-Bug-Niederung beherrschenden diluvialen Geschiebe-

mergelhochflache gelegenen Forts von Zegrze und Dębe; sie bilden 

zusammen mit Warschau und Modlin das grofie befestigte Lager-Drei-

eck, auf welches die Russen, selbst nach unserer Durchbrechung der 

Narew-Bobr-Linie, noch grofie Hoffnungen gesetzt hatten, und dessen 

Haupteckpfeiler Modlin war. 

Mod l i n 1 ) (Nowo-Georgiewsk) liegt ungefahr in der Mitte des nórd-

lichen, steilen Uferrandes des alten Warschauer Stausees und zwar da, 

wo der Narew-Bug in die hier rechtwinldig aus der bisher eingehaltenen 

meridionalen in die ostwestliche Richtung umbiegende Weichsel ein-

miindet. Die Gegend ist schon zur Zeit der Schwedenkriege Karls X. 

Gustav in ihrem militarischen Wert erkannt worden. Ein alter Merian-

scher Kupferstich, wie er Samuel von Pufendorfs Geschichte Karl X. 

Gustavs von Schweden beigegeben2) ist, zeigt an der Stelle gegeniiber 

dem heutigen Modlin, in der Niederung des Miindungswinkels von 

Weichsel und Narew-Bug ein befestigtes Lager der Schweden, wahrend 

auf der Hohe des Steilufers ein „pagus Moglin" ais damals noch un-

Vgl. Bilderatlas Ahh. 6. 

1) De rebus a Carolo G-ustavo Sveciae rege gestis conunentariorum libri septem 

elegantissimis tabułis aeneis exornati . . . Norimbergae 1696, S. 80.—. 
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befestigtes Dorf liegt. Dieses durch Flufi, Sumpf und Sand stark ge-

schiitzte Schwedenlager wurde zum Ausgangspunkt der polnisclie.n 

Feldziige (1655—1660) des Schwedenkonigs. Dort auch erwartete er 

im Juli 1656 die Truppen des Grofien Kurfursten vor dem Anmarsch 

zur Entscheidungsschlacht bei Warschau. 

Eine eigentliche Festung auf der beherrschenden Hohe des 30 

Meter iiber den Flufi ansteigenden Diluvialplateaus zwischen der tiefen 

Schlucht der Wkra im Osten und der breiten Stromaue des Narew und 

der Weichsel im Siiden hat zuerst Napoleon im Winter 1806/1807 an-

gelegt. Sie wurde nach dem polnischen Aufstand 1831 von den Russen 

unter dem Namen „Nowo-Georgiewsk" zu einem Hauptstiitzpunkt des 

grofien, zur Truppenversammlung, wie zu offensiven Unternehmungen 

gleich wichtigen Festungsbereiohes Warschau-Zegrze-Modlin ent-

wickelt. 

Das nach den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts gebaute Kern-

werk der Zitadelle besteht aus einer im Grundrifi eines rechtwinkligen 

Dreiecks gebauten, grofien, zweistockigen Kasernenanlagen, dereń Front 

sich unmittelbar auf der 30 Meter liber dem Flufi liegenden Uferhohe 

des Steilrandes an der MiindungssteJle des Narew in die Weichsel 

erhebt. Nahert man sich auf dem Strome von Warschau her 

der Festung, so erblickt man schon lange voraus diese, fast 

1 km lange, zur Wasserseite gekehrte Front der braunrot gestrichenen, 

heute vom Feuer geschwarzten und vollig ausgebrannten Gebaudereihe, 

weniger ein schoner ais durch die trotzige Massigkeit imponierender An-

blick. Isoliert aufragend liegt im Winkel der Miindungsstelle des Narew 

in die Weichsel, den Kasernen gegeniiber, am anderen Ufer der plumpe 

Bau des von der allgemeinen Zerstorung verschont gebliebenen Pro-

viantamtes. Fahrt man um dieses Gebaude herum, so erreicht man ein 

kleines, ebenfalls auf der Landzunge im Miindungswinkel von Narew 

und Weichsel gelegenes Hafenbecken, welches in erster Linie fur die 

Minenleger und Sperrboote der Festung ais Bergungshafen bestimmt 

war, und nach der Einnahme, wie schon erwahnt, voll von versenkten 

Schiffen und unbrauchbar gemachtem Kriegsmaterial lag. Auf dem jen-

seitigen, linken Weichselufer liegt zum Schutz der von den Russen bei 

ihrem Abzug gesprengten Weichselbriicke dicht oberhalb Modlin eine 

starkę, befestigte Briickenkopfanlage. 

Auf der Landseite wird das Kernwerk von einer inneren Be-

festigungsanlage von Wallen und Graben und von einer aufieren, 1 km 

weiter hinausgeriickten, noch starkeren zweiten Befestigungslinie ge-

deckt. 

Die von der Eisenbahn benutzte Briicke iiberąuert den Narew 

ostlich des Kernwerkes. Der Zugang zu ihr fiihrt durch das StSdt-

chen Nowy Dwór, welches ohne engeren Zusammenhang mit der eigent-

lichen Befestigung offen und ungeschiitzt auf der sogenannten Schwe-

4* 
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den-Insel zwischen Weichsel und Narew liegt, ais das biirgerliche A/i-

hangsel zu der rein militarischen Anlage der Festung. 

Da nach Einfuhrung moderner, gezogener Geschutze die weithin 

sichtbaren Kasernen des Kernwerkes ein zu leichtes Zieł boten, hatte 

man seit 1883 beschlossen, die Festung durch Anlage eines weit hinaus-

geriickten, neuen Giirtels von 8, im Umkreise von 5 km angelegten Forts 

vollig umzugestalten. In jungster Zeit ist auch dieser Fortskreis noch 

durch einen solehen in 7—8 km rings um Modlin erweitert und verstarkt 

worden. Dadurch ist Modlin vor dem Kriege zu einer der nachst Paris 

und Antwerpen geraumigsten und best ausgebauten Lagerbefestigungen 

der Welt gemacht worden. Zum Teil waren diese neuesten Anlagen 

noch nicht ganz fertig, ais im August 1915 die Deutschen unter Fiih-

rung des Bezwingers von Antwerpen, Generals der Infanterie Exzellenz 

von Be se l e r , vor ihnen erschienen. Obgleich nur 60000 Angreifer 

etwa 120 000 verteidigenden Russen gegeniiberstanden, gelang es, in 

unwiderstehlichem Ansturm von NO her den Fortsgiirtel zu zerspren-

gen und das Kernwerk zu nehmen. Trotzdem die Russen angezundet 

und vernichtet hatten, was anziindbar und zu vernichten war, fiel noch 

eine gewaltige Beute an Proviant, Bekleidungsstiicken, Munition, Ge-

wehren und Geschiitzen in die Hand der Sieger. Im ehemaligen rue-

sischen Offizierskasino von Modlin kann man heute eine Muster-

sammlung dieser Beutestiicke sehen. 

P ł o c k.1) Unter den Stadten an der Weichsel zwischen Modlin und 

Thorn verdient die Stadt Płock das meiste Interesse (gegenwartige 

Bevolkerungszahl: etwa 25 000 Einwohner). Płock liegt an der Stelle, 

wo die mehr meridional gerichtete „Stromenge von Iłów" ihr Ende er-

reicht und das „Becken von Gostynin" mit ostwestlicher Anordnung 

der Langsachse seinen Anfang nimmt.2) 

Die Stadt3) liegt da, wo der Ubergang iiber da6 an dieser Stelle 

relativ schmale Weichseltal (700 m Strombreite) niemals sonderlich 

schwierig war, um so weniger, ais eine im Siiden der Stadt vorgelagerte, 

landfest gewordene Insel einen guten Briickenkopf auf der flachen. 

nicht versumpften siidłichen Gegenseite abgab. Płock ist also ein echter 

Briickenort, gleichzeitig aber auch ein echter Weichselort, der den 

Strom durch seine ragende Hohenlage am rechten Hochufer beherrscht 

und sein Gesicht vollig diesem Strome zukehrt Aller Yerkehr zu ihm 

oder von ihm geht in erster Linie zu Wasser auf dem Weichselstrome 

vor sich. Keine Eisenbahn beriihrt die Stadt. Nur bis zum 44 km ent-

fernten Kutno, auf der siidlich an die Weichsel bei Płock herantreten-

1) VgL Bilderatlas, Abb. 16 
2) Vgł. hierzu S. 45—46 und die Anmerkung auf S. 46 [R]. 
3) Vgl. auch: B r a n d t , B.. Landschaftsbilder aus Polen. Zeitschr. d. Ges. 

f. Erdk., Berlin 1916, S. 691 ff. 
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den kujavischen Hochflache, geht die Bahn. Keine eigentlich verkehrs-

reichen Straften laufen hier zusammen. Das erkennt jeder Besucher 

der hoch auf dem Płateaurand sich ausdehnenden Oberstadt, die sich 

um zwei heute mit hiibschen Anlagen geschmiickte Marktplatze (Flo-

riansplatz und Alter Markt) gruppiert. Vor dem Kriege war Płock 

Gouvernementshaupt)stadt, dereń saubere Hauptstrafien mit ihrennied-

rigen, aber schmucken Steinhausem einen fiir polnische Kleinstadte iiber-

raschend guten, an eine kleine deutsche Residenz erinnernden Eindruck 

machen. 

In der nahe der Weichsel, dicht am Strom entlang- und teilweise 

am steilen Abfall des Płateaus hinaufgebauten Unterstadt hat In-

dustrie, Gewerbe, Fischerei und Schiffahrt seine Statte. Das driickt 

dieser Unterstadt einen besonderen Charakter auf. Eine zur steil ab-

warts fiihrenden Strafie umgewandelte Gehangeschlucht mit einer viel-

stufigen Treppe fiir FuBganger verbindet Ober- und Unterstadt. 

Płock ale alte Hauptstadt des fruchtbaren Herzogtums Masovien ist 

eine der altesten polnischen Weichselstadte. Die aus dem 12. Jahrhundert 

stammende, doppeltiirmige, romanische Kathedrale mit den Grabdenk-

malern der polnischen Konige Władysław Herman (1079—1102) und Bo-

lesław Krzywousty (1107—1138), sowie die daneben aufragenden Mauer-

und Turmreste der ałten masovischen Herzogsburg erinnern daran. Zu-

sammen mit dem durch besonders charaktervolle Ziegelsteingotik aus-

gezeichneten Turm des Mariaviten-Kłosters bildet diese schone Ge-

baudegruppe auf dem hohen rechten Weichselufer das weithin sichtbare 

Wahrzeichen der Stadt. Yon der auf der Hochflache inmitten der Ober-

stadt gelegenen russisch-orthodoxen Kathedrale mit ihren goldstrotzen-

den Kuppeln sieht man dagegen vom FluB aus nichts, so dafi der mitteł-

alterldch wehrhafte Stadteindruck von der besonders małerischen Weich-

selseite her durch nichts gestort wird. 

Bei dem aus der Flankenstellung von Thorn im Winter 1914 vor-

getragenen Angriff der Deutschen galt Płock ais Ziel. Es wurde im 

Februar 1915 von der Landseite genommen und blieb seitdem dauernd 

in deutscher Hand. Die iiber den Strom fiihrende Pontonbriicke hatten 

die Russen bei ihrem Abzug verbrannt; sie ist ais feste Holzbriicke 

wieder hergerichtet worden. 

D o b r z y ń . In ahnlich malerischer Lage, aber ais Siedlung un-

bedeutend, liegt zwischen Płock und Włocławek der Ort Dobrzyń. Auf 

einem aus dem Zusammenhange mit dem Dihmalplateau losgelosten. 

50—60 Meter steil iiber dem Spiegel der Weichsel aufsteigenden Hiigel 

stand hier einst eine in den Kampfen zwischen dem Deutschen Orden und 

den Polen viel umstrittene Burg. Die Anschnitte des Steilufers bei 

Dobrzyń lassen erkennen, dafi die hier vorhandenen, auffallend starken 

Hohen moglicherweise zusammenhangen mit einer Aufpressung des 

alteren, tertiaren Untergrundes durch die sohiebenden Eismassen. 
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W ł o c ł a w e k . Das direkte Gegenstiick zu Lage und Aussehen 

von Płock bildet die Stadt Włocławek. Sie liegt am linken, flachen, 

sandigen Weichselufer, wahrend an dem gegenseitigen Steilufer nur 

ein unbedeutender Vorort sich entwickelt hat. Auch Włocławek 

ist eine alte Siedlung (Ende des 11. Jahrhunderts gegriindet) mit einer 

schonen, zweiturmigen Kathedrale, welche 1365 im gotischen Stil er-

baut und spater vielfach umgebaut wurde; sie beherrscht vollstandig 

das Stadtbild. Dagegen tritt der von den Russen sonst bei polnischen 

Stadten so absichtlich herausgehobene Bau der russisch-orthodoxen 

Kirche hier auffallend zuriick. Włocławek ist im Gegensatz zu Płock 

eine Industriestadt. Yor allem haben dort Zellstoff-, Papier-, Cichorien-

und Mascbinenfabriken vor dem Kriege gearbeitet. Jetzt liegt alles still. 

Die Stadt hat am Weichselufer eine gemauerte Kaianlage, welche aber 

vollkommen versandet ist, da sie auf der Flachuferseite des Flusses liegt 

und der die Fahrrinne freihaltende Stromstrich am nordlichen Steil-

ufer entlanggeht. Gegeniiber dem anmutigen Stadtbild von Płock macht 

Włocławek einen weniger freundlichen Eindruck. Vor dem Kriege hat 

Włocławek 38000 Einwohner gehabt. 

C i e c h o c i n e k . Eine ganz aus dem Rahmen der geschilderten stad-

tischen Siedlungen herausfallende Griindung ist Ciechocinek, unweit 

der deutschen Grenze, nordwestlich von Nieszawa am linken Weichsel-

ufer gelegen. Es ist ein zu Friedenszeiten von 15—20 000 Kurgasten 

alljahrlich besucht gewesenes, weitbekanntes Sool- und Moorbad. Seine 

Lage, gegriindet auf das Yorkommen von natiirlichen Salząuellen, ist 

insofern interessant, ais Ciechocinek zu der Gruppe jener Salz-

orte gehort, die, wie das benachbarte Hohensalza, auf der Grenze der 

saxonischen Scholle gegen den russisch-baltischen Schild gelegen sind.1) 

In dieser Zone kommen nach den geologischen Untersuchungen Auf-

sattelungen von in der Tiefe vorhandenen Zechsteinsalzen bis nahe 

an die Oberflache. Die Richtung der Siidost-Nordwest-Anordnung die-

ser Sooląuellenzuge la fit sich weiterhin durch WestpreuBen und Pom-

mern ais eine tektonische Storungszone bis zum siidlichen Schweden ver-

folgen. 

Am 1. Juli 1916 ist unter der Leitung der Kaiserlieh Deutschen 

Verwaltung das im Sommer 1915 geschlossene und lange Zeit aus-

schliefilich zu Lazarettzwecken verwendete Soolbad Ciechocinek wieder 

eroffnet worden. Der Ort liegt am FuBe des dihmalen Steilhanges des 

Weichseltales auf einem sandigen, alten Talbodenstuck des Weicheel-

laufes, in einer von Natur wenig reizvollen Umgebung. Durch 

geschmackvolle Parkanlagen und Kurbauten ist aber ein beąuemer 

und anmutiger Badeort entstanden, welcher Badeeinrichtungen fiir 

Sool-, Moor-, Kohlensaure- und Lichtbader besitzt. Die hier zur Ver-

wendung kommende Soole ist eine fiinf- bis siebenprozentige. Sie wird 

^ Vgl. Handbuch von Polen, Kartę I I und I I I [R]. 
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auch auf Gradierwerke geleitet, von denen drei grofie Anlagen vor-

handen sind. 

Pflanzengeographisch ist Ciechocinek seit langem ais eine merk-

wiirdige Stelle bekannt.1) Im AnschluB an die Salząuellen hat sich hier 

eine salzliebende Flora wie am Ufer des Meeres angesiedelt, die in 

ihren charakteristischen Vertretern von dem Warschauer Botaniker 

Z. W ó y c i c k i genauer untersucht worden ist2). Die Hauptarten dieser 

an den Salztiimpeln, in der Nahe der Gradierwerke und an den Abflufi-

kanalen der Soolleitungen vorkommenden Salzflora findet man in ge-

prefiten Exemplaren im Kursaale von Ciechocinek ausgehangt. 

b. Mittelpolnische Diluvialplatten und ihre ostlichen Nachbargebietc. 

D a s F l a c h l a n d um S i e d l c e . Sudlich des Warschauer 

und Włocławeker Stauseegebietes dehnen sich rechts und links der 

zwischen Dęblin (Iwangorod) und Modlin NW—SO gerichteten Weich-

sel eine Anzahl iin Mittel zwischen 150—200 m hochgelegener Dihivial-

platten aus.3) 

Ostlich der Weichsel gehort zu ihnen das im Norden vom sudlichen 

Rand des Warschauer Stauseebeckens etwa auf der Bahnlinie Warschau 

—Małkinia—Białystok begrenzte, im Siiden von der Krzna und dem un-

teren Wieprz, im Osten vom mittleren Bug umflossene Flachland von 

Siedlce. Bei ihm handelt es sich im Wesentlichen um eine weithin ebene 

bis flachwelligeGrundmoranenlandschaft, welcher eine nur schwachliche 

Modellierung durch in ihren Ober- und Mittellaufen meist vermoorte 

FliiCchen gegeben wird, wie sie in erster Linie nach Westen und Nor-

den von der Platte abflieften. Beim Austritt dieser FliiBchen aus dem 

Bereich der Platte in das Gebiet des Warschauer Stausees oder des 

im Mittel 10—12 Kilometer breiten Weiehseltales zwischen Dęblin 

und Modlin sind ihre Unterlaufe durch jene aufgeschiitteten Diinensand-

massen verstopft, von welchen ais Ursachen fiir diese Yermoorung friiher 

(S. 45) bereits die Rede war. 

Nur mit Muhe haben sich die Wasserlaufe (z. B. der Swider-Flufi 

oberhalb Warschau) viel gewundene, tief eingerissene Erosionsrinnen 

in diese ihren Unterlauf verstopfenden Sandmassen gegraben. So kommt 

es, dafi ein starker Gegensatz zwischen ihren trage dahinschleichenden 

vermoorten Ober- und Mittellaufen im Bereich der Diluvialplatte und 

1) Vgl. Handibueh von Polen S. 129 ff. [R]. 
2) Vgl. W ó y c i e k i , Z., Obrazy roślinności Królestwa. Polskiego (Tegetations-

bilder aus dem Konigredch Polen). Herausgegeben von der math.-naturw. Abt der Ge-

sellschaft der Wdfssenschaften in, Warsdhaiu. HeFt 1: Roślinność niziny Ciechocińskiej 

(Flora der Niederung von Ciechocinek). Warschau 191,2. 
3) tlber die Gliederung der Dilwialplatten im Polnischen Flachland vgl. Hand-

buch S. 114, sowie W u n d e r l i c h , E.: „Dde geomorphologische Gliederung von 

Polen'*. Zeitschrift der Ges. f. Erdk. zu Berlin 1917. Zugleich: „Beitrage zur Pol-

nischen Landeskunde. Reihe C" Nr. 7 [R], 
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ihren engen, kraftig erodierten, sehneller flielienden Unterlaufen nahe 

dem Płateaurand oder im Bereich der ihm vorgelagerten, sanderfiillten 

Stausee- oder Urstromtalniederungen besteht. Die Verstarkung des 

Gefalles am Płateaurand reicht vielfach hin, um Miihlen1) zu trei-

ben und bietet fiir das Yerstandnis der Werdegeschichte des mittleren 

Polen einen ahnlichen Fingerzeig, wie die in Nordpolen geschilderten 

Kontraste der kleineren Niemen-Zufliisse gegeniiber dem Hauptstrome 

(vgl. da6 S. 21 iiber Łosośna-Tatarka oder die Wi lejka S. 27 Ge-

sagte). Der Niemen dort, die Weichsel hier haben sehneller und tiefer 

erodiert, ais die Unterlaufe der schwacheren Nebenfliisse. Daher der 

G efallsunterschied. 

In gewissen Abstanden sind der ebenen Grundmoranenland-

schaft um Siedlce teils os t-w es tli eh angeordnete, teils in meridionale 

Richtungen einschwenkende, hoher erhobene Hugellandschaften von 

deutlichem Endmoranen-Charakter aufgesetzt, dereń Steinreichtum auf 

den Ackern und im Hauser- und Mauerbau der Bewohner zum leicht 

erkennbaren Ausdruck kommt. Solehen, verwaschene Formen tragen-

den, seenarmen Endmoranen-Hugelzugen begegnet man z. B. siidlich 

von Siedlce und nordlich dieses Ortes bei Sokołów und Kossów.2) 

Andere Strecken der Diluvialplatte sind sandiger Natur und deuten 

auf Entstehung ais sandige Ablagerungen infolge von Auswaschungs-

vorgangen in benachbarten Endmoranenhiigeln, oder sie erweisen sich 

ais weithin versumpfte, siedlungsfeindliche Eindellungen, wie die Land-

schaft nordlich des Weges von Stoczek nach Łuków im Siiden von 

Siedlce. 

Die giinstigsten Ansdedlungsbedingungen boten in dieser Land-

schaft die weiten, mit einem steinarmen Geschiebemergel bedeckten, 

fruchtbaren, flachen Grundmoranenflachen. Manches Dorf auf der 

Diluvialhochllache scheint durch Rodung der friiher sicher viel ausge-

dehnteren Walder entstanden zu sein. 

Z e r s t o r u n g u n d W i e d e r a u f b a u p o l n i s c h e r Dor-

f e r r e c h t s der W e i c h s e l . Heute sind zahlreiche dieser land-

lichen Siedlungen von den im Sommer 1915 nach Preisgabe der 

Weichsellinie auf ihrem Riickzuge sengend und brennend das Land 

verheerenden Russen zerstort worden. Yiele sind bis auf die Findlings-

grundlage der Hauser und den ais einzigen feuerfesten Rest aufragenden 

Schornstein niedergebrannt. (Taf 6, Abb. 9 und 10.) Yerkohlte laub-

lose Baume recken neben dem Schutt ihre schwarzen Aste gen Himmel. 

Die Dorfer sind zu Wiistungen geworden, wie wir sie iiberall auch sonst 

') So liegen an kiinstlich gestauten Seen im stark geneigten Tal eines von Nor-

den bald oberhalb von Dęblin in den Wieprz einmiindenden FluGchen eine ganze Reihe 

solcher Wassermiihlen. Sie gehoren neben den frei auf den Pkteauhohen stehenden 

Windmuhlen zu den charakteristischen Merkmalen polnischer Tallandschaften. 

*) VgL Anm. S. 2 [R]. 
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Abb. 9. Notbau eines Hauses auf altem Fundament in Łupianka Stara. 

phot. iJraesein. 

Abb. 10. Grundrisse (aus Findlingsblocken) verbrannter Hauser, 

siidlich Mazowieck. 
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weithin in Polen die grundliche Zerstorungsarbeit der mit besonders 

geeigneten Instrumenten (Brandstredfen, Petroleum- und Benzin-

spritzen) ausgeriistet gewesenen rus&ischen Brand-Kommandos bezeich-

nen sehen. 

Yiel ist mittlerweile von diesen zerstorten Wohnstatten wieder 

aufgebaut worden. Sowohl die polnischen Hilfskomitees, wie vor allein 

die Kreischefs der deutschen Yerwaltung haben dabei energische Hilfe 

geleistet. Durch Anregung und Belehrung, wie durch alle Art Material-

lieferung wurden die schwer geschadigten Einwohner, soweit sie sich 

hatten retten kónnen oder spater zuriiekgekehrt waren, zum Wieder-

aufbau ihrer Wohnstatten ermuntert. Erleichtert wurde dieses durch die 

landesiibliche Bauweise. 

Das polnische Bauernhaus ist so recht ein Produkt des friiher 

holzreichen und in erster Linie Ackerbau treibenden Landes1). Holz, 

Stroh und Schindeln sind die bevorzugten Baumaterialien. Dazu treten 

in geschiebereichen Gegenden die Findlinge der Felder, welche gern ais 

Grundlage des holzernen Hausbaues benutzt werden. Wo sie besonders 

reichlich vorhanden sind, werden sie mit Geschick zur Errichtung 

kyklopischen Mauerwerks beim Hausbau verwendet. Obgleich in man-

chen Gebieten durch Vorkomimen von zum Ziegelbrennen geeigneten 

dihmalen Bandertonen (vgl. z. B. die vielen Ziegeleien im Be-

reich des alten Warschauer Stausees) auch fiir Ziegelbau auf dem 

Lande die Bedingungen gegeben waren, so widerspricht de-

reń Yerwendung doch die Tradition und dde fehlende Erfahrung. 

Wahrend jeder polnische Bauer eine von den Vatern uberkommene Fer-

tigkeit in der Bearbeitung des Holzes hat, fehlt ihm das Geschick fur 

den Steinbau. Der Ziegel kommt daher in Polen in erster Linie fiir den 

Wiederaufbau der Stadte, nicht aber fiir den der Dorfer in Betracht. 

Das im ganzen Lande jetzt geiibte Verfahren dieses Wiederauf-

baues des polnischen Dorfes ist das folgende: Die in den staatlichen 

und Domanenforsten gefallten Stamme werden der Bevolkerung teils 

umsonst, teils gegen maCiges Entgelt abgegeben. Zum Schneiden der 

Bretter und Balken werden alte Sagewerke wieder in Betrieb gesetzt oder 

neue auf Fuhrwerken unter besonderen militarischen Kommandos von 

Ort zu Ort gefahren und gegen ein Geringes den Bewohnern zur Ver-

fiigung gestellt. Fertige Fensterrahmen und Tiiren, Nagel und Hand-

werkszeug werden von der deutschen Yerwaltung geliefert. Da der pol-

nische Architekten-Verein innerhalb der Bau-Abteilung des polnischen 

„Haupthilfsausschusses zur Linderung der Not in Polen" dafiir sorgt, 

daC der alterprobte, aus der Landschaft geborene und in die Landschaft 

trefflich hineinpassende nationale Holzbaustil erhalten bleibt, so 

machen auch die neu entstandenen Dorfer einen der Umgebung gut 

angepafiten Eindruck, selbst dann, wenn noch die leuchtend hellen 

i ) TJber den Holzibeetand vgl. Handbuch S. 349 ff. [R], 
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Naturholzfarben und frischen Strohdacher jener Patina entbehren, 

welche ihre alteren Gefahrten aus friiherer Zeit so malerisch und innig 

mit der Landschaft verbindet. Art und Entstehung des polnischen 

Bauernhauses und Dorfes lafit sich daher unter den gegenwartigen 

Verhaltnissen des Wiederaufbaus besonders gut im Lande studieren. 

D a s p o l n i s c h e B a u e r n h a u s.1) Auf dem meist mit Find-

lingsblócken im Grundrifi der zu bauenden Hauser belegten Bauplatz 

werden aus vierkantig zuigehauenen, schweren Balken unter Aus-

sparen der Fenster- und Tiiroffnungen die Wandę der Hauser errich-

tet. In den Ecken werden die Balken mit Hilfe schwalben-

schwanzartig ausgeschnittener Yerzapfungen miteinander fest ver-

zahnt (ais „Schwalbenschwanzecklosung" im Sprachgebrauch der Ar-

chitekten bezeichnet). Die Fugen zwischen den Balken werden mit 

Moos verstopft, aufien mit Lehm verschmiert und haufig mit weifier 

Kreidefarbe iiberstrichen. In letzterem Fali erhalten die Hauser ein 

merkwiirdig streifiges, mehr eigenartiges ais schones Aussehen. (Taf. 

7, Abb. 11.) Nach Einziehen der Zwischenwande und Legen der 

Dielen des Bodens wird der holzerne Dachstuhl errichtet, dessen 

Giebelseite, weil meist zurStrafle gekehrt und der Aufmerksamkeit des 

Fremden am meisten ausgesetzt, mit kunst- und geschmackvoll geleg-

ten Bretterlagen besonders liebevoll verziert zu werden pflegt. Die 

Bindungen des Dachstrohes und die Art des Dachwalms ist in den ver-

schiedenen Gegenden Polens sehr verschieden und bietet zahllose Ab-

wechslungsmoglichkeiten. Die Schnitzarbeit an den Fensterumrahmun-

gen und die Art der Giebelbekronung ist ebenfalls je nach den Gegen-

den verschieden. Bunt gestrichene holzerne Fensterladen unterbrechen 

schmiickend die Flachen der AuBenwande. 

Durchweg iiblich ist ein besonderer Kalteschutz an der Wetter-

seite des Wohnhauses durch zweckentsprechende Anbringung von Rei-

sigbiindeln hinter Haseł- oder Weidengerten. 

Die Anordnung der ebenfalls aus Holz erbauten Wirtschaftsgebaude 

um das Wohnhaus erfolgt um einen viereckigen Hofraum. Ein kleiner 

von dem je nach Art des Materiales (Reisig, Holz, Stein, Draht) wie 

nach Form der Bindung aufierst vielgestaltigen Zaun umgebener, mit 

weithin leuchtenden Bauernblumen in verwilderten Beeten geschmiick-

ter, wenig gepflegter Garten liegt neben dem Eingang unter den Fen-

stern der Wohnhauser. 

D a s p o l n i s c h e D o r f.2) Zum Dorf sind diese einzelnen Bau-

ernhauser nebst den zugehorigen Stallungen und Hofbauten in oft viele 

i ) Vgl. G r i s e b a c h a Aufsatze in der Warschaiuer Zeitung: „Zum Wieder-

aufbau der polnischen Dorfer". Warsch. Ztg. No. 105, Beiblatt 18. IV. 1917 und No. 106, 

Beiblatt 19, IV. 1917. — Vgl. Handbuch S. 260 £f-

») Vgł. Bilderatias Abb. 12, 13, 35, 36, 37, 58, 59 und 96. 
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Kilometer langen Reihen, unter Einhaltung regelmaBiger Abstande der 

Hauser und ihrer Hófe angeordnet, und zwar entweder auf einer oder 

auf beiden StraBenseiten (Taf. 7, Abb. 11). So entsteht das im ganzen 

Lande bei weitem vorherrschende polnische Reihen- oder StraBen-

dorf, an dessen Ein- und Ausgang meist einragendes, einfaches Holz-

kreuz mit einer kleinen, kunstlerisch fast immer wertlosen Figur des 

Gekreuzigten aufgerichtet ist. Oft steht neben diesem Kreuz 

eine Kapelle mit dem roh geschnitzten und bemalten Bild eines 

Heiligen oder ein hoher Pfosten, auf welchem von einem, wie eine 

Laterne wirkenden, kapellenartigen Hauschen, gegen Wind und Wetter 

geschutzt, eine Heiligenfigur steht. 

Ein weiteres, jedes polnische Dorf charakterisierendes Wahr-

zeichen ist der teils mitten in der DorfstraBe, teils zur Seite der Ge-

hofte, teils mitten im Hofe liegende Brunnen. aus welchem entweder mit 

Ililfe einer Windę und Kette oder viel haufiger mit Hilfe eines hohen 

ragenden Stangengeriistes (żóraw = Kranich von den Polen benannt) 

das Wasser in Eimern geschopft wird. 

In welligem Terrain, inmitten malerischen Wechsels von Feldern, 

Garten, Wiesen und Waldern kann das Gesamtbild eines solehen pol-

nischen Dorfes ein auBerst ansprechendes sein. Besonders im Friih-

jahr, wenn der Flieder oder die Kastanien in den Bauerngarten bliihen 

und wenn das frische Griin junger Blatter die alten verwitterten Dorf-

hiiuser umrahmt, hat der Wanderer seine helle Freude daran. Sehr 

langlebig pflegt freilich, auch in Friedenszeiten, ein solches polnisches 

Bauerndorf nicht zu sein. Die Feuersgefahr ist eine zu groBe. Im 

Durchschnitt rechnet man die Lebensdauer eines solehen Dorfes nicht 

viel iiber 30—40 Jahre. Innerhalb dieser Frist soli es meist durch eine 

groBere Feuersbrunst betroffen und ganz oder teilweise eingeaschert 

werden. 

Die schweren Zerstorungen der bauerlichen Ansiedlungen durch 

den Krieg horen sofort auf, wenn man das meridional, genauer NW— 

SO hinziehende Bugtal iiberschreitet. Jenseits dieses, einen deutlichen, 

natiirlichen Terraineinschnitt bezeichnenden Tales befinden wir uns 

in WeiBruBland, also auBerhalb des ehemaligen KongreB-Polen und in 

Gebieten, welche die Russen bereits ais ihr eigenstes Besitztum, ais 

unverletzlichen, heiligen russischen Boden betrachteten. Indessen ist 

diese behauptete Zugehorigkeit zu RuBland im Hinblick auf die von der 

groflrussischen Bevolkerung des inneren RuBland erheblich abwei-

chende, ais Fremdvolk unterdriickte weiBrussische Bewohnerschaft 

keineswegs eine so einwandsfreie und fiir alle Zeiten unumstoBliche. 

Sieht man von den volkischen Unterschieden jenseits der Bug-

linie ab, so sind dort hinsichtlich des Landschaftscharakters durchaus 

die gleichen ebenen, sanftwelligen Grundmoranenlandschaften vor-

vorhanden, wie diesseits des Flusses. Infolge der niedrigen Lage der 
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versumpften Quellarme des Narew sind sie nicht einmal durch eine 

irgendwie hemerkenswerte Wasserscheidenerhebung vom Buggebiet ge-

trennt. 

D e r U r w a l d v o n B i a ł o w i e ż a.1) In dieser somit ais un-

mittelbare Fortsetzung des rechts der Weichsel gelegenen mittelpol-

nischen Flachlandes um Siedlce aufzufassenden flachen Grundmora-

nenlandschaft liegt der viel besprochene Urwald von Białowieża, ein auf 

165 000 ha zu sehatzender, geschlossener Waldbestand von annahernd 

1 Milliarde Mark Wert, der letzte Zufluchtsort der einst durch das 

ganze norddeutsche und osteuropaische Flachland verbreitet gewesenen 

Auerochsen (Urstier, Wisent), die hier seit langem ais hochgeschatztee 

Jagdwild sorgsam gehegt werden. (Taf. 8, Abb. 12.) 

In seinen óstlichen, vielfach flacheren, sumpfig-sandigen Strecken 

bildet dieser Urwald den Ubergang zum Sumpfgebiet der Rokitno-

Siimpfe des Pripet-Dnjepr im Bereich des „Polesie" (== Waldland). 

Die hoheren Hiigelzonen im Waldgebiet scheinen im Durchschnitt 

160 m hoch zu liegen, also im Mittel 15—20 m iiber dem Tal des Narew 

und seines im Herzen des Waldes entstehenden Quellflusses Narewka. 

Auf der Kartę des Weichsel-Stromwerkes wird eine Hohe etwas iiber 

200 m siidlich der Narewka angegeben. Sie wird durch die Betrach-

tung der Kartę des westl. Rufil. 1 : 100 000 bestatigt. Der flachę bis 

sanftwellige Charakter des dihmalen Untergrundes weiter Strecken des 

Waldes wird heute da besonders gut erkennbar, wo wir Deutschen aus-

holzen und durchforsten. Immerhin sind die Niveauunterschiede nur 

gering. Sie sind die Ursache fur ein sehr geringes Gefalle der den Wald 

in den verschiedensten Richtungen durchziehenden Narew- und Leśna-

Quellflusse. Da ein starkes Yerwachsen mit Wassei-pflanzen, vielfaches 

Zerspalten in einzelne Wasserlaufe und Einschwemmen von verstopfen-

den Sandmassen die Regel bildet, so ist nach starken Niederschlagen 

oder zur Zeit der Schneeschmelze infolge ungeniigenden Abflusses der 

Waldboden weithin iiberschwemmt und sumpfig. Trotzdem ist es durch-

aus irrig, sich den Urwald von Białowieża in ganzem Umfang ais einen 

Sumpfwald vorzustellen. Auf seinen lehmig-sandigen, hoher gelegenen 

Partien erhebt sich vielmehr ein prachtiger, schlank aufgeschossener 

Hochwald, demgegeniiber im hoher gelegenen westlichen und zentralen 

Teile die niedrigeren, anspruchsloseren, oft zu Zwergwuchs verkriippel-

ten Bestande von Birken oder Sumpfkiefern auf moorigem Grunde zu-

rucktreten. Hauptwaldbildner sind: Machtige, durchschnittlich 30—35 m 

hohe, kerzengerade gewachsene Kiefern, wie sie schon zu Friedens-

zeiten im Białowież'schen WaJde gefallt wurden und ais hochgeschatzte, 

viel verwendete Rammholzer im deutschen Tiefbau Benutzung fanden; 

i ) Vgl. auch: Bialowieg in deiutecher Yerwaltung. Herausgegeben, von der Mili-

tarforstverwaltung in Bialowies. 1. Heft. Berlin, P. Parey 1917. — B. B r a n d t , Die 

Siimpfe Westrufflands. Zeitschr. d. Ges. f. Brdk., Berlin 1917, S. 359—363. 
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nicht minder schlank und kraftvoll in die Hohe geschossene Eiohen, 

welche in ihrem vorherrschend hohen, astarmen Wuchs vollig verschie-

den sind von den uns aus heimatłichen Bestanden gelaufigen, knorrigen 

Baumgestalten; und schlieClich ragende Fichten (Rottannen). Die bei 

uns in erster Linie hochwaldbildende Weifibuohe (Fagus silvatica) 

fehlt dem Walde. Die Buchengrenze ist hier bereits weit ostlich iiber-

schritten.1) Dagegen begegnet man dem im Waldbild ahnlich wirkenden 

Yertreter der Laubbaume: der WeiJBbuche (Carpinus betulus) und der 

Espe. Durch diese streckenweise starkę Beteiligung von Laubwald 

wird dem Ganzen der Charakter des Mischwaldes aufgedriickt mit frei-

lich vorherrschendem Nadelholzbestand O/3 Laubwald, 2/3 Nadelwald). 

Geht man abseits der grofien FahrstraBen oder der haufiger be-

gangenen Wege tiefer in den Wald, so fehlt es nirgends an den Bildern 

echter, vollig unberiihrter Urwaldpracht mit gestiirzten und verwesten, 

am Orte des Falles faulenden Baumleichen. Unterholz tritt im 

Białowież'schen Walde zuriick; wo es sich gebildet hat, begegnet 

man Wacholderbestanden und Fichten, weloh' letztere bei starkem und 

ungehindertem Hochwachsen die forstlich wertvollere Kiefer zu er-

driicken drohen. Daher hat die deutsche Fortverwaltung zur Zeit darnit 

begonnen, Kiefernsamen zu sammeln und an geeigneten Stellen an-

zusaen. 

Vom Standpunkt des Geographen liegt der Reiz dieser wenig be-

riihrten Waldlandschaft darin, daB man in ihr noch ein Stiick der brei-

ten, osteuropaischen Mischwaldzone in nahezu urspriinglicher Form 

vor sich sieht, So wie hier hat es einst weithin vor den Rodungen der 

Menschen im mittleren Polen und RuBland ausgesehen. Daran hat der 

Umstand nichts geandert, dafi wir Deutschen von dem seit undenk-

lichen Zeiten nicht systematisch durchgeholzten Urwaldbestande 

beiderseits der bis ins Zentrum des Waldes ftihrenden Bahnlinie er-

hebliche Bestande niedergelegt haben. Grofie Werte an schon-

stem Bauholz sind auf diese Weise im Białowież'schen Ur-

walde gewonnen worden. Unaufhaltsam rollt ein Holzzug nach dem 

anderen aus seinem Bereich hinaus. Oder es verlassen die zu Flofien 

zusammengeschlossenen Stamme auf dem Narew oder Bug den Wald, 

um durch besondere FloBkommandos in das Weichselgebiet hiniiber-

gefiihrt zu werden. Mit dem so gewonnenen, groCen Holzmaterial werden 

der Heimat wertvollste Materialien an Bahnschwellen, Rundholzern, 

Balken und Brettern fur gegenwartige oder spatere Eisenbahn- und 

andere Bauten zugefiihrt. Bei der Bahnstation Gajnówka hat die unter 

der energischen Leitung des bayerischen Forstrat.es Major Esche-

rich stehende deutsche Forstverwaltung zu diesem Ende ein Sage- und 

Holzwollewerk angelegt, welches an Stelle eines dort friiher bestehen-

den russischen Sagewerkes entstanden ist. Die gesprengten und ver-

' ) Vgl. Handkicli Kartę VIT [R], 
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kohlten Triimmer des viel kleineren russischen Yorgangers sieht man 

am Bahnhof Gajnówka. 

Die Russen haben friiher den Wald absichtlich unberiihrt erhalten 

und den Bestand lediglich im Jahresumlauf von den natiirlich ab-

gestorbenen Baumleichen befreit. Nur einige primitive Teerofen unter-

hielten sie. Auch Harz, welches wir in gewissen Teilen des Waldes 

sammeln lassen, wurde nicht gewonnen. 

Was wir Deutschen augenblicklich an Holz aus dem Walde aus-

fuhren, wird nach streng forstwirtschaftlichen Grundsatzen geschlagen. 

Es wird nirgends Raubbau getrieben! Im Gegenteil wird forstwirt-

schaftlich dieses „Luftschaffen" dem Walde nur niitzen. Auch be-

trifft das derzeitige Ausschlagen nur eine kleine Zone an der 

Stichbahn von Gajnówka oder beiderseits der von ihr abgezweigten 

Feldbahnen. Sobald man sich von dieser Zone entfernt, wird man heute 

wie friiher von vollig jungfraulichem Walde umgeben. 

In dieser Waldwildnis bildet das Zarenschlofi und seine Um-

gebung eine Welt fiir sich. Es liegt auf einer 9—10 qkm 

grofien, im Innern des Waldes schon seit den Tagen der pol-

nischen Konige ausgeholzten Blofie. Von hier dehnt sich nach allen 

Seiten der Wald auf eine Entfernung von etwa 35 km im Umkreis aus. 

Das Schlofi ist erbaut ais Ziegelrohbau mit viel gedrehtem Holz an 

Dach- und Fensterverzierungen. In seinem Aufieren erinnert es am 

meisten an den Stil grofierer deutscher Kurhauser, vergleichsweise an 

Bad Schierke im Harz. Ein hoher spitzer Turm flankiert den hotelartigen 

Bau. An der Aufienwand dieses Turmes hangt das Wappen des Gou-

vernements Grodno, welches Białowieża zu Ehren den Wisent im rech-

ten unteren Felde tragt. Aufier den Żaren- und Gastzimmern enthalt 

das Schlofi grofie Gesellschaftsraume und ein schones, hohes Treppen-

haus, iiber welchem ein Deckengemalde die Huldigung der Waidmanner 

vor einem bronzenen Wisent-Standbild darstellt. 

Der grofie, durch zwei Stockwerke reichende Speisesaal ist mit 

naturrohen, ungebeizten, licht und heli wirkenden, aber mit kiinst-

lerisch unbedeutenden Holzbrandmalereien verzierten Tafelungen ge-

schmiickt. Die Decke und das eingebaute Buffet zeigen viel gedrehtes 

Holz, wie es in den 80er und 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts 

auch bei uns ublich war. An den Wanden haben einst ais Schmuck 

wertvolle, dem Żaren dargebrachte Salz- und Brottełler gehangen. Die 

Teller, wie iiberhaupt das gesamte Schlofiinventar nahmen die Russen 

bei ihrem Ruckzuge mit sich fort. 

Vom Speisesaal tritt man hinaus auf eine geraumige Terrasse nnd 

blickt von dort hinab liber Teppichbeete in die Parkanlagen um die 

durch Anstau der Narewka vor dem Schlosse kiinstlich geschaffenen 

Teiche. Auf der Nordseite des Jagdschlosses fiihrt eine Frei-

treppe in die hinter dem Schlofi, ebenso wie siidlich vor ihm sich 
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ausdehnenden Parkanlagen, in denen schone Rasen und malerische 

Fichtengruppen, sowie eine besonders prachtige Eichenkoppel den 

Blick fesseln. Unweit des Schlosses liegt am Saume des kaiserlichen 

Parkes die kleine, aus Ziegeln erbaute russisch-katholische Kirche, aus 

dereń Turm die Glocken ausgebrochen und fortgeschleppt worden sind. 

Flir das bei Hofjagden zahlreiche Gefolge und fur die standigen 

Beamten von Białowieża standen Wohnungen siidlich des Jagdschlosses 

auf der groBen Waldlichtung. Sie sind von den Russen bei ihrem Ab-

zug vollig zerstort worden. Dagegen blieb das nahe Dorf Stoczek un-

versehrt. 

In der Nahe dieses Dorfes lieigt zur Zeit ein franzosisches Gefan-

genenlager, in welchem 2000 Franzosen und zwar vorwiegend aus den 

besseren Standen, interniert sind. 

Ober die flir Białowieża so beriihmten Wisent- (Bison-) Bestande 

sei erwahnt, daB, seitdem die Verwaltung des Forstes von den Deut-

schen iibernommen wurde, kein Tier mehr erlegt worden ist. Der 

friihere Bestand von einigen 700 Stiick ist freilich durch den Krieg auf 

etwa 180 Wisente vermindert worden1). Die Tiere leben im Sommer in 

den unzuganglichen Tiefen des Waldes. Im Winter kommen sie an die 

Futterstellen heraus (Taf. 8, Abb. 12). Sie sind durch die sachgemafie 

deutsche Wildpflege gut durch die letzten Winter gebracht worden. 

Was jetzt noch an Wisenten fallt, diirfte gewildert sein, denn es haben 

noch lange Zeit hindurch groBere Trupps, seit den dortigen Kampfen 

sich verborgen haltender oder aus Gefangenlagern der Umgegend nach 

Białowieża entwichener Russen im Walde gelebt. Sie sind be-

waffnet und unsere deutschen Jagdkommandos haben dauernd mit 

ihnen Schiefiereien und Kampfe zu bestehen. Unhewaffnet und ohne den 

notigen militarischen Schutz tiefer in den Forst einzudringen, ist da-

her nicht ungefahrlich. Auch die jagenden Offiziere sind deshalb be-

stimmten einschrankenden Bestimmungen unterworfen. 

Von Ende Oktober 1915 bis Januar 1916 war eine von der 

Bayrirehen Akademie der Wissenschaften unterstiitzte zoologische Ex-

pedition unter der wissenschaftlichen Fiihrung des Herrn Dr. S t e ch o w 

im Białowież'schen Urwalde, um die bei den militarischen Verfolgung6-

kampfen im August 1915 zugrunde gegangenen Wisente und sonstigen 

interessanten Jagdtiere (Elche), dereń "Oherreste meist frei oder nur 

zeitweilig schneebedeckt im Walde lagen, zu bergen. Jetzt hat von 

dieser Ausbeute fast jedes grofiere deutsche Museum seinen Anteil er-

halten. Der waidgerechte Generalfeldmarschall S. Kgl. Hoheit Prinz 

Leopold von Bayern hat dieses Unternehmen vor allem angeregt und 

gefordert. 

Die in den Zeitungen mehrfach aufgetauchte Besorgnis, das in 

1 ) Vgl. die Angaben iib&r den fruberen und jetzigen Wildbeetand des Bia-

łowieżer Waldes in der Warschauor Zeitung Nr. 134, Beiblatt, 17. V. 1917. 
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seiner Art einzige Naturdenkmal der Wisentherde von Białowieża 

kónnte durch ungeregelten Abschufi gefahrdet wftrden, ist sciion im 

Hinblick auf diJe deutsche Jagdverordnung fur den Białowież'schen 

Urwald vom 25. September 1915 vollig gegenstandslos. Ais Leitsatz 

steht dort: „Wir wollen, obwohl es sich um Feindesland handelt, den 

Bestand an Wisenten nach Moglichkeit erhalten, um damit der Nach-

welt ein in seiner Art einziges Naturdenkmal zu bewahren." 

D i e T a l n i e d e r u n g des u n t e r e n W i e p r z u n d der 

K r z n a. In ahnlicher Weise wie sich das Flachland um Siedlce 

iiber die Bugtiefenlinie hinweg gen Osten fortsetzt, kann man die im 

Siiden diese Platte begrenzende Tiefenzone weiter nach Osten ver-

folgen. Sie wird auf der Strecke von Kock bis Dęblin durch das 3—4 

km breite Stromtal des unteren Wieprz, sowie des Unterlaufes seines 

rechten Zuflusses, der Tyśmienica, gebildet. Weiter ostlich fiihrt iiber 

die versumpfte Talwasserscheide bei Radzyń auch heute noch 

eine ununterbrochene Wasserverbindung in das versumpfte Bug-

Nebental der Krzna und durch dieses in etwa 130 m abs. 

Hohenlage in das sumpfige Becken von Brest-Litowsk. In dieses Becken 

miindet, der Krzna von Osten nach Westen entgegenfliefiend, der bei 

Brest-Litowsk in den Bug fallende Muchawiec mit seinen in vollig 

versumpften Niederungen dahinfliefienden Zufliissen. Der bereits seit 

den Tagen des polnischen Konigs Stanislaus August im Jahre 1786 

angelegte, aber erst 1839—43 fur grofiere Fahrzeuge benutzbar ge-

machte Bug-Dnjepr-Kanal stellt in diesen Sumpflandschaften die weitere 

Verbindung mit dem System des Pripet-Dnjepr bei Pińsk und dadurch 

mit dem Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres her. In diluvialer Yor-

zeit werden hier breitere Wasserverbindungen bestanden haben, 

welche iiber das Becken von Brest-Litowsk hinweg das sumpfige Wald-

land des „Polesie" mit den sumpfigen Talniederungen der 

Krzna verbanden. Dafi damals der obere Bug zeitweilig ein Quell-

fluC des Pripet-Dnjepr-Systems war, ist sehr wahrscheinlich. Moglioher-

weise gehorte po gar iiber die Gegend der erwahnten niedrigen Wasper-

scheide bei Radzyń hinweg der Wieprz zeitweilig zu diesem erweiterten 

Einzugsbereich des Schwarzen Meeres.1) Die so auffallend einander pa-

rallel verlaufenden und in ihrer Richtung (NW—SO) mit den benach-

barten Leitlinien der sud - polnischen Mittlgebirgslandschaften zu-

sammenfallenden Laufstrecken der Weichsel zwischen Dęblin und 

Modlin, sowie des Bug zwischen BrestrLitowsk und Małkinia konnen 

erst spatere nach weiterem Abschmelzen des Inlandeiees entstandene 

Durchbruchsstrecken gewesen sein. 

B r e s t - L i t o w s k (Brześć Litewski). Besonders Interesse bietet 

inmitten dieser Niederungslandschaft an der Grenze Polens und WeiG-

Rufilands die Stadt Brest-Litowsk (Brześć Litewski). Sie liegt an einem 

*) Vgl. Handbuch S. 126 [R], 
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bedeutungsvollen Verkniipfungspunkt wichtiger WasserstraBen, vor 

ałlem an dem hervorragenden Kreuzungspunkt der Linien Moskau— 

Smoleńsk—Mińsk, Charków—Homel—Pińsk, Kiew—Łuck—Cholm. 

Alle drei Linien werden hier zusammengerafft und vereint nach War-

schau und nach Dęblin weitergeleitet. Auch die wichtige, von Konigs-

berg liber Lyck—Grajewo—Białystok heranfiihrende N-S-Linie kreuzt 

Brest-Litowsk, um sudlich iiber Cholm (Chełm) nach Galizien und 

Lemberg weiter zu fiihren. Da'durch wird eine fur Truppenverschiebun-

gen besonders wichtige Querverbindung mit der Warschau—Peters-

burger Bahn im Norden und der Kiew—Cholm—Lubliner Bahn im 

Suden iiber Brest-Litowsk hergestellt. Infolge dieser giinstigen Ver-

kehrslage war die Stadt ebenso ein bedeutender Handelsplatz fur Ge-

treide, Yieh und Holz, wie ein bedeutsamer Waffenplatz fiir Truppen, 

Proviant und Munition. 

Die alte Stadt Brest, dereń erste Anlage ins 10. Jahrhundert zu-

riickgeht, lag in der durch die umgebenden sumpfigen Niederungen und 

die FluBlaufe trefflich gesicherten Lage der heutigen Zitadelle, im Win-

kel zwischen Muchawiec und Bug. Sie wurde beim Bau der russischen 

Festung in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts abgetragen. Die 

heutige moderne Stadt ist 1832 neu erbaut worden und liegt etwa 2 km 

óstlich der rein militarischen Festung am rechten Muchawiec-Ufer zwi-

schen den beiden von Kowel und Cholm kommenden Bahnlinien, unmit-

telbar an der groBen, trefflich chaussierten, iiber das Kernwerk hinaus 

gen Westen weiterfiihrenden alten ReichsstraBe Moskau—Warschau. 

Im Mai 1895 ist ein groBer Teil ihrer Hauser durch Brand vollig zer-

stort worden. Seitdem ist die Stadt in regelmaBiger, langweiliger 

Schachbrettmanier auf langlich-rechteckigem GrundriB neu erbaut wor-

den. Sie hatte vor dem Kriege etwa 55 000 Einwohner und gehorte ais 

Kreisstadt zum Gouvernement Grodno, dessen gleichbenannte Haupt-

stadt von Brest-Litowsk an Bedeutung iibertroffen wurde. Der heutige 

Stadtplan ist ein gutes Beispiel fiir eine auf Befehl, nach vor-

bestimmtem Plan geschaffene und nicht allmahlich gewachsene, jungę 

Griindungsstadt. An den hreiten, reizlosen StraBen standen niedrige, 

ein- bis zweistockige Steinhauser, hie und da von einem groBeren 

offentlichen Gebaude, wie dem russischen Gymnasium, der Borse, der 

Bank, dem Kaufhof, unterbrochen, und iiberragt von kuppel- und turm-

reichen russisch-orthodoxen Kirchen. 

Heute steht von alledem nur noch das eine oder andere Haus und 

die Kirchen. Der Rest liegt in Schutt und Asche. Die Russen haben 

bei ihrem Abzug, nach Fali der benachbarten Festung Ende August 

1915 die Stadt und alle dort lagernden, von ihnen nieht mehr mitschlepp-

baren Yorrate auf das Grundliohste zerstort. Die Deutschen fanden 

nur noch einen rauchenden Triimmerhaufen. Heute wandelt man in den 

menschenleeren, ausgestorbenen StraBen wie in einem modemen 

Pompeji. 

F r i e d e r i c h s e n , Landschaften und StaJte Polens und Litauens. 5 
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Ebenso trostlos sieht es in der nahen Zitadelle aus. Nur aus-

gebrannte, rauchgeschwarzte Mauern ohne Inhalt! Das Kernwerk der 

Feste liegt, in Buschwerk gut versteckt, auf einer, von den zwei Miin-

dungsarmen des Muchawiec umgebeneri, niedrigen, sandigen Insel und 

wird in 1 km Abstand ringsum von starken, befestigten Bastionen uni-

geben, welche von dem durch sie hindurchfliefienden Bug und Muchawiec 

in drei Abschnitte zerlegt werden. Es ist der alteste und fur heutige 

Verhaltnisse veraltetste Teil der Anlage, dereń Ilauptbedeutung die 

einer Sperrfeste der hier zusammenlaufenden Yerkehrswege war. Der 

Typus dieser alteren Anlage ahnelt vollig dem Kernwerke bei Modlin 

oder Dęblin. Auch hier liegen Kirche, Kasinobauten, Magazine im 

Innenraum der Mauerziige des Kernwerkes. Zum besonderen Schutz der 

nor dli ch desselben den Bug uberschreitenden Eisenbahnbrlicke ist in 

engem Zusammenhang mit der Zitadelle das Fort Graf Berg hinaus-

gebaut worden. Im weiteren Umkreis von 4 und 8 km ist in dem vol-

lig flachen, weithin eumpfigen und durch Staudamme und Schleusen 

leicht unter Wasser zu setzenden, landschaftlich vóllig reizlosen Ter-

rain ein Gurtel moderner Forts angelegt, der aber nicht zu verhindern 

vermochte, dali von Westen und von Norden her die deutschen Sturm-

truppen Ende August 1915 diesen Gurtel durchbrachen und in die 

Festung eindrangen. Die umgebenden Forts haben die Russen teils beim 

Abzug gesprengt, teils sind sie bei der Beschiefiung vernichtet worden. 

Heute wohnen in Brest-Litowsk nur noch deutsche Militarbehorden, 

die in den wenigen erhaltenen Gebauden Unterkommen fanden. Der 

vollig ausgebrannte Bahnhof ist ais Notbau wieder hergerichtet und die 

gesprengten Briicken liber den Bug und Muchawiec sind durch holzeme 

Neubauten ersetzt worden. 

D i e G l i e d e r u n g de r m i t t e l p o l n i s c h e n D i i u v i a 1-

p l a t t e n l i n k s d e r W e i c h s e l . 1 ) Ahnlich und doch in man-

cher Hinsicht verschieden von der Landschaft rechte der mittleren 

Weichsel zwischen Dęblin und Modlin ist die Gegend links des 

Stromes. 

Auch hier handelt es sich bei der Warschau-Lodzer Platte oder 

bei der siidlich der Pilica gelegenen Radomer Platte um im wesent-

lichen zwischen 150—200 m hochgelegene, ebene bis flachwellige 

Grundmoranenlandschaften mit hin und wieder aufgesetzten, unruhi-

geren Moranenhiigeln. 

Die Flachen dieser Diluvialplatten senken sich gen Norden ohne 

deutlich erkennbaren Steilrand zu den von Dunen iiberwehten Niede-

rungsgebieten des westlichen Teiles des Warschauer Stausees und zum 

Bzura-Tal, gen Osten brechen sie, oft in steilen, 20—30 m hohen Stufen, 

zu den Talungen der mittleren Weichsel zwischen Dęblin und Modlin 

») Vgl. Anm. S. 55 [R], 
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ab. Gen Westen dagegen findet ein allmahliches Ansteigen zu Holien 

zwischen 200—250 m, vereinzelt bis 300 m statt. 

Dort erheben sich die von Geschiebemergel umkleideten, nach 

Lage und innerem Bau ais letzte nordliche Auslaufer der siidpolnischen 

Mittelgebirgs- und Hiigellandschaften aufzufassenden, meridional an-

geordneten Anhohen um Petrikau und Lodz. Sie bilden die Wasser-

scheide zwischen der mittleren Weichsel und dereń Zuflussen: Bzura-

Rawka, Pilica und Radomka auf der einen und der Warthe auf der an-

deren Seite. Sie verhindern, dafi, wie im Osten der Hochflache von Siedlce 

rechts der Weichsel, auch hier im Westen, links des Stromes, ein 

ununterbrochenes Obergehen in benachbarte Diliwial-Landschaften er-

folgt. Vielmehr ergibt gerade diese Erhebungszone der Landschaft Mit-

tel-Polens links der Weichsel ein besonderes Moment der Gliederung, 

welches zu den trennend wirkenden, kraftig eingeschnittenen, auf die 

meridionale Richtungslinie dieser Erhebungsachse senkrecht stehenden 

Flufttalern der Radomka, Pilica und Bzura hinzutritt. 

Eine besondere, in sich geschlossene Landschaft bildet die im 

Norden der ostwestlich abfliefienden unteren Bzura, dee unteren Ner und 

der Warthe (unterhalb Koło) liegende, im Mittel 80—100 m hoch er-

hobene seenreiche Diluvialhochflache von Kujavien. Im Norden wird 

sie vom Włocławeker Staubeckenrand und vom heutigen Weichseltal 

begrenzt. 

Ais eine letzte selbstandige, diluviale Hochflache erscheint neben 

den genannten das vom Talstiick der Warthe unterhalb ihres Knies nahe 

Wieluń bis nach Koło, sowie von dem mit ihr parallel verlaufenden 

Prosna-Tal oberhalb und unterhalb Kalisch herausgeschrittene Stiick 

der mittelpolnischen Diluvialplatten. Infolge der meridionalen Lauf-

richtung der sie heraussagenden Fliisse erscheint diese Kalischer Platte 

ais ein in der Achsen-Anordnung (N—S) quer zu den iibrigen, aber pa-

rallel zu der hoher gelegenen Wasserscheidelandschaft um Lodz und 

Petrikau angeordnetes Teilstiick. 

So zeigt sich denn die gesamte dihmale Plattenlandschaft links 

der Weichsel zwischen Dęblin und Modlin bis hin zur deutschen Grenze 

ais viel kraftiger gegliedert, ais die Landschaft rechts der Weichsel 

um Siedlce-Łuków und jenseits des Bug. 

Die gesehilderte kraftige Gliederung durch bald O—W, bald N—S 

verlaufende FluBlaufe hat seinerzeit dem Yormarsch unserer Truppen 

iiber diese mittelpolnischen Diluvialplatten links der Weichsel sehr erheb-

liche Schwierigkeiten bereitet. Immer wieder las man in den Berichten 

der dortigen Operationen iiber Fliisse und Taler und ihren EinfluB auf 

Verteidigung und Angriff. Die dadurch gestellten Aufgahen und die Be-

deutung ihrer gliicklichen Losung lernt man erst wirklich verstehen 

und wiirdigen, wenn man sich vergegenwartigt, welch' schwierige 

Hemmnisse die breiten, von Diinensanden iiberwehten oder von ver-

5* 
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moorten Altwassern durchzogenen Stromtalungen (z. B. der Bzura 

oberhalb Łowicz, des unteren Ner, der Warthe oberhalb Koło) oder die 

Stauseebeckengebiete (z. B. Warschauer Stausee) im Wechsel mit den 

scharf eingerissenen, oft auf der vom Feinde besetzten Seite hoch iiber 

die gegeniiberliegende flachere, von uns ais Basis der Angriffe zu be-

nutzende Flufiniederung aufragenden Talhangen darbieten mufiten. 

D i e Z e r s t ó r u n g s z o n e an de r B z u r a u n d R a w k a . 

Besonders bei der zweiten, Anfang November 1914 aus den Riick-

zugsstellungen entlang der deutsch-polnischen Grenze erneut vorgetra-

genen Offensive gegen die Weichsellinie ist diese kraftige Gliederung 

der mittelpolnischen Diluvialplatten links der Weichsel zu deutlichstem 

Ausdruck gekommen. Nicht nur durch den hereinbrechenden Winter 

1914/15, auch durch den feindlichen Widerstand gerade an den starken 

natiirlichen Verteidigungsstellungen der Flufitaler kam dieser Angriff 

fiir langere Zeit zum Stehen. Yon Wyszogród an der Weichsel, entlang 

dem Bzura—Rawka-Tal, hatten die Russen ihre Yerteidigungsstellun-

gen quer vor die Marschrichtung der deutschen Heeresmassen gelegt. Auf 

dieser kraftig eingeschnittenen Tallinie und ihrer siidlichen Verlange-

rung iiber die Pilica bei Inowłódź durch das Nida-Tal in Sud-Polen bis 

an das Tal des Dunajec in West-Galizien lagen sich damals von Mitte 

Dezember 1914 bis Mitte Juli 1915 die feindlichen Truppen iiber ein 

halbes Jahr in hartem Stellungskampfe gegeniiber. Erst Mitte Juli 1915 

begann der von uns siegreich durchgefiihrte zweite Yorstofi gegen War-

schau und die Weichsellinie. 

Ais Folgę dieser den Widerstand begiinstigenden natiirlichen Ver-

haltnisse sind die infolge ihrer fruchtbaren diluvia.len Geschiebemergel-

boden besonders begiinstigten und erheblich dichter ais auf der Diluvial-

hochflache um Siedlce-Łuków, ostlich der Weichsel bevolkerten mittelpol-

nischen Dihmalplatten um Warschau, Lodź und Radom besonders 

schwer vom Kriege heimgesucht worden. Eine etwa 7 km breite Scha-

denzone zieht sich in einer Lange von 100 km von der Weichsel bis 

zur Pilica quer durchs Land. Hier hat der Stellungskrieg mit seinon 

Folgen fast jedes Dorf, jedes Gehoft und jede Stadt schwer betroffen. 

Die brandgeschwarzten Triimmer von Sochaczew und Rawa, das vollig 

dem Erdboden gleichgemachte Humin beweisen dies. 

Rings um die zerschossenen Stadte ist das Land in der hier be-

schriebenen Zerstorungszone an Bzura und Rawka weithin verwiistet, 

von Schiitzengraben durchzogen, von Stacheldrahten iiberspannt und 

von Granaten aufgewiihlt. Die Walder eind zerschossen und verbrannt 

oder fiir Stellungsbauten weithin abgeholzt. 

Daneben sind vor und hinter dieser Stellungslinie auch die Spuren 

unseres ersten Yormarsches im November 1914 unverkennbar, vor allem 

aber die verheerenden Wirkungen des russischen Ruckzuges auf War-

schau nach Raumung der Bzura—Rawka-Stellungen. Besonders damals. 
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Ende Juli 1915, haben die Russen in diesen fruchtbaren Dikmalgebieten 

zwischen Bzura—Rawka und Weichsel vernichtend gewiitet. Obgleich 

die Ernte noch auf den Feldern stand, sind die Scheunen gesprengt und 

niedergebrannt worden (z. B. Gut Jabłonna bei Warschau), die Felder 

wurden verwiistet und niedergewalzt. Die Ziegeleien, Stallungen und 

vor allem die Fabriken wurden auf das Griindlichste zerstort. Ein be-

sonders krasses Beispiel dafiir bietet siidwestlich Warschau, an der 

Bahn nach Skierniewice, die grofie Leinenweberei der Firma Hielle und 

Dittrich. Hier haben die Russen Werte bis zu 20 Millionen Mark ver-

nichtet. 6000 polnische Arbeiter und die von dem Lohn ihrer Arbeit le-

benden Familien, iiberwiegend polnischer Nationalitat, wurden brotlos 

gemacht.1) 

Auch die Wege und Bahnlinien sind in diesem Gebiet mittel-

polnischer Diluvialplatten schwer betroffen worden. Einerseits haben 

wir selber beim ersten Ruckzug Ende Oktober 1914, um die Verfolgung 

durch die Russen aufzuhalten, uns notgedrungen zu solchen Zerstorun-

gen gezwungen gesehen. Andererseits hat der Ruckzug des russischen 

Heeres von Mitte Juli 1915 ab ahnliche Folgen gehabt. 

Desto mehr ist zu bewundern, dali gerade in diesen Gegenden die 

Spuren dieser Zerstorung heute kaum mehr bemerkbar sind. Die 

Eisenbahnen sind schnell wieder hergestellt, die verbrannten Bahnhofs-

gebfiude provisorisch eingedeckt, die gesprengten Wassertiirme durch 

holzerne Ersatzbauten ersetzt, die Briicken ausgebessert und erneuert 

worden. Die grofie Chaussee von Warschau iiber Łowicz—Łęczyca— 

Uniejów nach Kalisch ist heute in so ausgezeichnetem Zustand, dafi man 

nicht mehr ahnt, wie sie nach der Zedt der Kainpfe durch die schweren 

Transporte der Kolonnen mitgenommen war. Zahlreiche neue Wege, 

Briicken und Uberfiihrungen sind gerade in diesem Landesteil angelegt 

worden. Oberall arbeiten noch jetzt Scharen von polnischen Zivil-

arbeitern und russischen Gefangenen unter Aufsicht und Anleitung 

deutscher Beamten und Militars an diesen Wegebauten. Sie helfen 

Baume fallen, um durch Kniippeldammunterlagen sandige oder sumpfige 

Wegestrecken zu festigen und zu verbessern. Dampfwalzen sind am 

Werk, die zu Chaussee-Kleinschlag zerschlagenen Findlinge einzuwal-

zen. Von den wahrend des 1. Rechnungsjahres der Verwaltung des Ge-

neral-Gouvernements Warschau auf 34 Millionen angewachsenen Aus-

gaben fur Wegebauten kommt kein geringer Teil gerade auf die Wege-

verbesserungen im mittelpolnischen Diluvialgebiet links der Weichsel 

mit seinem vom Kriege so besonders schwer betroffenen Wegenetz. 

D i e p o l n i s c h - j i i d i s c h e K 1 e i n s t a d t.2) Die in dieser 

Zerstorungszone liegenden stadtischen Siedlungen tragen die sich iiber-

all wiederholenden Charaktermerkmale der polnischen Kleinstadte. 
ł ) Vgl. Rusaisches Zerstorungswerk in Polen. Mit 10 photogr. Aibbildungen und 

Ausztigen aus den amtlichen Protokollen, Berlin 1916. 

») Vgi. Bilderatlas A;bb. 7, 8, 38, 39, 43, 50, 61, 62. 
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der Łódka, dieses seit kurzem von der deutschen Stadtverwaltung aus 

gesundheitspolizeilichen Grunden sorgsam eingedeckten, weil von den 

Abwassern der Fabriken und Wohnviertel des jiidischen Gettho beson-

ders stark verunreinigten Bachleins, tragt die gegenwartige 1j2 Millio-

nenstadt ihren Namen „Łódź" (Lodź). 

Den gleichen Namen trug auch schon der Vorlaufer der heutigen 

Weltstadt, das kleine Dorf Łodzią, von dem die ersten verbrieften Nach-

richten aus dem Jahre 1332 stammen.1) In der Mitte des 15. Jahrhunderts 

scheint der Ubergang des Dorfes zur „Stadt" Lodź vor sich gegangen zu 

sein. Immerhin muli die Siedelung auch noch Ende des 18. Jahrhunderts, 

ais sie 1793 unter preufiische Herrschaft kam, recht unbedeutend gewe-

sen sein, denn die Stadt zahlte damals nur 200 Einwohner. Anscheinend 

waren in friiheren Zeiten die heute weit hinter Lodź zuriickgebliebenen 

Stadte Zgierz (etwa 8 km nordlich) und Pabianice (etwa 8 km siid-

westlich) die bedeutenderen Ansiedelungen dieser Gegend. Auch sie 

lagen wie Lodź an jener alten, nach Graberfunden 6chon in der Zeit 

der Yolkerwanderungen iiber die Hochflache fiihrenden grofien Handels-

und Heerstrafie von Mitteldeutschland durch die Lausitz nach Schlesien 

und Polen. 

Die um die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts zur Preufienzeit in 

der Gegend angesiedelten Deutschen haben sich zunachst weniger in der 

Stadt Lodź ais in ihrer unmittelbaren Umgebung niedergelassen. So 

stammt aus jener Zeit die 9 km óstlich Lodź gelegene schwabische 

Bauernkolonie Neu-Sulzfeld (Nowo-Solna). Sie liegt in einer von Natur 

gunstigeren Lage, in einer allseitig von den hoheren Geschiebemergel-

flachen umgebenen Muldę, in dereń Mittelpunkt der zentrale Marktplatz 

der Kolonie angelegt wurde. Yon ihm strahlen die einen regelmafiigen, 

6-strahligen Stern bildenden Strafienziige aus, an denen die kleinen 

sauberen, den deutschen Charakter noch heute deutlich zeigeri-

den Kolonistenhauser entstanden. Wenn sich nicht dort bei Neu-Sulz-

feld, in der besseren und wasserreicheren Tiefenlage, sondern auf der 

exponierten, wasserarmeren Hohe um die Siedelung an der Łódka das 

heutige Lodź entwickelte, so hangt dies mit dem im Jahre 1820 ausgege-

benen kaiserlichen Ukas zusammen, welcher denjenigen Einwanderern 

erhebliche Yorrechte zusicherte, welche ais Handwerker oder Industrielle 

nach Polen kommen wollten, um sich an den von der russischen Regie-

rung ais zu „Fabrikstadten" geeigneten Steilen anzusiedeln. Unter die-

sen zu „Fabrikstadten" passenden Orten war aber auch Łodzią an der 

Łódka namhaft gemacht. Bei dem bis dahin volligen Fehlen eines fur 

Vgl. hierftir wie fur dde folgenden Angaben die Schrift von F. B i e 1-

s c h o w s k y , Die Textilindustrie des Lodzer Rayons. Ihr Werden und ihre Bedeu-

tung. Staats- und sozial-wissenschaftl. Forschungen, herausgegeben von Schmoller und 

Sering, Beft 160, Berlin 1912, sowie die Jubilaumsschrift: „Lodzer Zeitung 1863— 

1913", Lodź 1913. 
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Fabriktatigkeit geeigneten biirgerlichen Mittelstandes in Polen wie im 

benachbarten Rufiland war der Erla.fi dieser Verordnung durch Zar 

Alexander I. ein fiir die beabsichtigte Industrialisierung Polens aus-

schlaggebender Schritt. Fiir Lodz wurde er jedenfalls der AnlafS fiir 

seine heutige Bedeutung und GroBe.1) 

Nun begann vom Jahre 1828 ab, im AnschlufJ an di es en Zarenukas, ^CTi^J 

die Einwanderung schlesischer, siich&ischer, bohmischer und brandenbur-

gischer Weber und Tuchmachermeister nach Polen, zuerst nicht so sehr 

in die Stadt Lodz selber, ale vielmehr in den ganzen spateren sogenann-

ten „Lodzer Rayon". Die Einwanderung direkt naoh Lodz wurde erstim 

Anschlufi an einen Besuch des Żaren Alexander I. (1825), welcher eine 

Erweiterung und einen Ausbau gerade dieser Stadt wlinschte, besonders 

begiinstigt. 

So wuchs Lodz auBerordentlich schnell. 1829 zlihlte man 4300 Ein-

wohner. 1840 schon 20 000 Einwohner, was damals gleichbedeutend mit 

der Rangordnung ais zweitgroCte Stadt Polens war. 1854 erfolgte die 

Griindung des groBartigen Scheiblerschen Etablissements. Mit fort-

schreitender Verdrangung der Kleinbetriebe durch die GroBbetriebe, 

der Handarbeit durch die Maschine, schritt der ZentralisationsprozeB 

der Textilindustrie an diesem Orte schnell fort. Die,Stadt Lodz ent-

wickelte sich immer mehr auf Kosten ihrer industriellen Umgebung. 

Ihre ungiinstige Verkehrslage abseits der modernen polnischen Haupt-

schienenwege wurde 1866 behoben, ais die Verbindungslinie mit der 

Warschau—Wiener Linie, die „Lodzer Fabrikbahn" eroffnet wurde und 

den Absatz der Waren erleichterte. 1877 hatte sich Lodz zu einer rein 

deutschen Industriestadt von 70 000 Einwohnern aufgeschwungen. Weit-

gehendste Vorrechte wurden seinen deutschen Einwohnern gewahrt, wie 

di es die sonst in RuBland so stark unterdriickte Moglichkeit zu Vereina-

bildung, die Griindungserlaubnis fiir eigene deutsche Schulen u. s. w. 

beweist. 

Dieses friedlich-arbeitsame Bild einer von seiner Umgebung abge-

sonderten deutschen industriellen Mittelstadt wandelt sich bald nach 

1877. In den folgenden 20 Jahren gesteigerter wirtschaftlicher Entwick-

lung wurde Lodz zu einer modernen, kapitalistisch bewirtschafteten 

Grofi-Stadt vom Charakter etwa Glasgows. 1897 zahlte es iiber 300 000 

Einwohner, kurz vor dem Kriege rund 400000. Jetzt schatzt man die 

Bewohnerschaft auf rund ł/2 Million. Besonders im AnschluB an die 

russische Zollpolitik der 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderte 

ging dieser zahlenmaBige Aufschwung und innere UmwandlungsprozeG 

vor sich. Lodz galt in den letzten Jahrzehnten, wie dies der inter-

essante Milieu-Roman des polnischen Schriftstellers R e y m o n t „Lodz" 

so anschaulich echildert ais das ..gelobte Land", in dem man marchen-

haft schnell reich werden konnte. 

n Vgl. Handbuch, S. 399 ff. [R]. 
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In dieser letzten Entwicklungsphase der Stadt erschienen (nach der 

Durchfiihrung der Bauernbefreiung 1864) in den Lodzer Fabriken auch 

die polnischen Arbeiter; sie riickten in den 80er und 90er Jahren sogar 

in die Meister- und unteren Beamtenstellen ein. Daneben versuchte im 

letzten Jahrzehnt die polnische Intelligenz in die leitenden Stellen zu 

gelangen. Lodź war zum russischen Manchester, zu einem der groliten 

Industriezentren der Welt, vor allem zu dem neben Moskau grofiten 

Rufilands geworden, in dessen Fabriken die Leitung in den Handen 

eines deutschen und jiidischen Unternehmertums lag. Seitdein soniit 

Lodź aufgehort hatte, ein deutsches Gemeinwesen im russischen Staate 

zu bilden und eingetreten war in den russischen Wirtschaftsverband, hat 

es auch die weiten ostlichen russischen Markte ais starkste Konkurrentin 

Moskaus erobert. 

Trotzdem nahmen unter seiner bunten, von allen Seiten zugewan-

derten Bevolkerung vor dem Kriege die Einwohner mit deutscher Mutter-

sprache immer noch l/s (33,5%) ein. Daneben stand das Judentum mit 
XIĄ der Bewohnerschaft, wahrend 41% auf das Polentum kamen. Das 

russische Element war verschwindend klein und entfiel lediglich auf 

Militar und Beamtenschaft. Etwa 3/4 dieser Bevolkerung waren Arbeiter, 

d. h. im weitesten Sinne gegen Entgelt im Dienste der Lodzer Industrie 

Stehende. 

Die gesamte textilindustrielle Produktion, fiir dereń Umfang die 

Nahe der siidpolnischen und oberschlesischen Kohlenfelder besonders be-

deutungsvoll ist, erstreckte sich ausschlielilich auf billige Waren. Hoch-

wertige feine Baumwollwaren wurden entsprechend den Yerhaltnissen 

des dafiir weniger empfanglichen osteuropaischen und asiatischen 

Marktes in Lodź nicht hergestellt, 90% der gesamten Produktion 

machte die Baumwoll-Industrie, nur 10% die Woll-Industrie aus. 

Diese einzigartige, ungemein charakteristische Entwicklung von 

Lodź erklart das heutige Aussehen und den Grundrifi der Stadt Es feh-

len alle alteren oder historisch interessanten Gebaude von Kunst- oder 

Bauwert. Nur Wohnhauser und Fabriken und zwar diese bunt durchein-

ander, ohne Gliederung in Wohn- und Fabrikviertel, beherrschen das 

Stadtbild. Das einzelne Haus ist meist geschmacklos in niichternstem 

Etagenstil des Ausganges des vorigen Jahrhunderts erbaut. Selbst d;e 

Palaste der grofiindustriellen Millionare, wie der Palast Heinzel in der 

Petrikauer Strafte, der Palast Poznański in der Garten-StraUe sind 

architektonisch wenig schone Gebaude. Meist sind die Hauser nur nie-

drige Bauten, im Durchschnitt mit zwei, vielfach nur mit einem Stock-

wcrk versehen. Dazwischen stehen verstreut aus der alteren Zeit der 

Stadt unverandert erhaltene, niedrige Holzhauser, uberragt von den gar-

et'gen, fensterlosen, unverputzten Ziegelstein-Brandmauern benach-

barter hoherer Gebaude-Komplexe oder Fabrikanlagen. Solche Hauser-
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gruppen mit ihrer abstofienden Niichternheit verunzieren selbst die grofi-

stadtische Hauptstrafie: die „Petrikauer Strafie". 

Diese grofie Hauptverkehrsader der heutigen Stadt durchzieht, 5 

bi= 6 km lang, schnurgerade von Nord nach Sud, das Stadtbild. Senk-

recht darauf stehen alle Nebenstrafien. Im Norden endet sie auf dem-

„Nowy Rynek", dem „Neuen Markt", der kreisrund angelegt, von einigen 

itofierlich recht unscheinbaren offentlichen Gebauden, darunter Rathaus 

und Magistrat, sowie der Kuppelkirche der S. Trinitatis-Gemeinde, iiber-

ragt wird. (Taf. 11, Abb. 16.) Am anderen Ende der Petrikauer Strafie 

liegt ein zweiter runder Markt, im Siiden der Stadt, auf einer Anhóhe, 

daher ais „Górny Rynek" = „Hoher Markt" bezeichnet, Seine Niich-

ternheit unterbricht auch nicht ein einziges, irgendwie bemerkenswertes 

Gebaude. 

Etwas weniger regelmafiig angelegt ist die Altstadt, gruppiert um 

einen dritten Marktplatz, den Alt-Markt, „Stary Rynek". Von ihm lau-

fen die Strafien unregelmafiiger, vor allem radial aus. Das Quartier um 

ihn ist das von der arnffichsten jiidischen Bevolkerung bewohnte, un-

saubere Gettho, „Bałuty" (Taf. 11, Abb. 17 genannt, durch welches man 

nur mit einem gewissen Widerstreben geht. Verwahrloste Bettler, Ge-

schafte machend herumlungernde, kaftanbekłeidete Juden mit der nie-

drigen, charakteristischen schwarzen Schirmmiitze; bleichwangige 

Weiber und Kinder drangen sich in den engen Gassen dieses Viertels. 

Auffallend schlecht ist das Pflaster dieser fast */2 Millionenstadt, 

Grofie Locher in den Biirgersteigen, schlechtes, holperiges Kopfstein-

pflaster auf den Fahrdammen! Dazu die mit Kalk bespritzten, un-

sauberen Rinnsteine der unkanalisierten Grofistadt. Was an Unzu-

langlichkeiten der Strafien bei deutschen Kleinstadten durch die Arm-

lichkeit der jeweiligen Stadtverwaltung entschuldigt werden mag, ist 

hier in Lodź auf langjahrige Verwahrlosung einer doch sicher an Multi-

Millionaren nicht armen und daher zur Losung Sffentlicher Aufgaben 

unschwer fahig gewesenen Grofistadt zu schreiben und unentschuldbar. 

Erstaunlich Vieles hat heute die aufierst riihrige deutsche Verwaltung 

gebessert. Zu den so leicht nicht zu siihnenden Siinden der Vergan-

genheit gehort trotz ortlich schwieriger Verhaltnisse das Fehlen 

einer stadtischen Kanalisation und Wasserleitung. Sehr gut entwickelt 

ist dagegen in der weitlaufig gebauten Stadt das elektrische Trambahn-

netz. 

Was der Besucher Lodz's in diesen Kriegszeiten sieht, ist nicht das 

arbeitsame und geschaftig hastende Lodź der Zeit vor dem Kriege, es 

ist ein durch den Krieg ins Lebensmark getroffenes, totes Lodz. 

In Lodz steht z. Zt. wegen volligen Mangels an Rohstoffen fast je-

der Fabrikbetrieb. Grofie Mengen der Lodzer Arbeiter haben in 

Deutschland zum Ersatz fiir die dortige militarisch eingezogene Fabrik-
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bevolkerung lohnende Beschaftigung gefunden, viele haben die Russen 

mit sich genommen. Das gellende Pfeifen der die Vesperstunden verkiin-

denden Fabrikfloten hort man nicht mehr. Nirgends klappern die rast-

losen Webstiihle; iiberall stehen die geschaftigen Spindeln. Totenstill 

ist es in allen Fabriken. Ein eindrucksvolles, trauriges Kriegsbild! 

Von den schweren Kampfen, welche um den Besitz der Stadt gefiihrt 

wurden, bekommt man eine kleine Vorstellung, wenn man nach Norden 

oder Siiden hinausfahrt zum Orte Zgierz oder nach Pabianice. Hier 

drauCen um die Stadt ist viel zerstort und zerschossen. Manche Fabrik 

liegt in Triimmern, manohes Grab redet vom Kampf. Am ergreifendsten 

das unlangst geweihte Massengraberfeld bei Ruda-Rzgów,1) siidlich 

von Lodz. Hier ruhen auf der Hohe und am Fufie eines die Umgebung 

weithin iiberragenden Endmoranenhiigels die Opfer der Kampfe vom 20. 

bis 22. November 1914. Der Totenhiigel, gekront von einem etwa 10 m 

hohen schwarzen schlichten Holzkreuz, welches aufgerichtet ist in einer 

machtigen Findlingspackung, tragt 7—8 Ma^sengraber, in denen 2000 

deutsche Krieger bestattet sind. Am Fufie des Hiigels bergen 4 weitere 

grolie Massengraber einige 1000 Russen. Am NW-Hang steht eine kleine 

holzerne Gedachtnis-Kapelle, um welche Einzelgraber von aus den um-

liegenden Schlachtfeldern hierher umgebetteter Toter liegen. 

Ais Folgę dieser opferreichen Kampfe fiel Lodz am 6. Dezember 

1914 und ist seitdem fest in deutscher Hancl geblieben. 

d) Die mittelpolnische Weichseltallandschaft zwischen Dęblin (Iwan-

gorod) und Modlin (Nowo-Georgiewsk). 

D a s B i l d v o n F l u B u n d Tal.2) Innerhalb der mittelpol-

nischen Diluvialplatten bildet das Weichselstromtal zwischen Dęblin und 

Modlin ais mittlere Teilungszone eine landschaftliche Einheit fiir sich. 

Dies um so mehr, ais es sich beiderseits des Stromes um eine im Mittel 

10—12 km breite, im Maximum bis auf 15 km anschwellende, in die um-

gebenden diluvialen Hochflachen 20—30 m tief eingesenkte und in sich 

geschlossene Talung handelt. Unterhalb Warschau vereinigt sich diese 

Talung mit der in ost-westlicher Richtung quer vorziehenden Niede-

rung des ehemaligen Warschauer Stauseebecken6. 

Die beiderseitigen Talwande der Weichseltallandschaft zwischen 

Dęblin und Modlin ziehen, ziemlich parallel zueinander, in einer mitt-

leren NW—SO-Richtung dahin. Sie folgen also der tektonischen Haupt-

linie, welche den tieferen Untergrund des Landes beherrscht, wie dies 

1) Vgl. E i c h 1 e r , A., Die Schlacht bei Rzgów. Jahrb. d. deutsch>en Vereins fur 

Lodz und Umgegend. Lodz, 1917, S. 45—67. , 
2) Vgl. Kartę d. westl. RuCl., 1 : 100000, Blatt H 33, H 34, J 34, J 35 K 35. 

und BiMeratla® Abb. 47—49. 
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ein Blick auf die nahe benachbarten Mittelgebirgslandschaften Sttd-

Polens anzunebmen erlaubt.1) 

Die heutige Weichsel flieftt in dieser breiten, diluvialen Talung in 

zahlreiehen, aber meist nur flachen Bogen dabin. Indem sie sich bei 

ihren Windungen bald melir den rechten, bald mehr den linken alten 

diluvialen Steilrandern nahert, schneidet sie zwischen diesen und dem 

heutigen Flufi hoher gelegene, alte Talbodenreste heraus, welche zu 

wechselnden Seiten des Stromes gelegen, gut besiedelte und durch 

Deiche vor Hochwassergefahr geschiitzte, fruchtbare Stromniederungen 

bilden. Es entsprechen diese Talbodenreste den bei fruherem Anlalł ge-

schilderten alteren „Kempen" unterhalb Modlin (vergl. S. 48), ais 

Folgeerscheinungen des auch von dort beriehteten jugendlichen Ein-

schneidens der heutigen Weichsel in einen alteren breiteren Talboden. 

Wie dort, so sind hier diese Kempen teils aus sandigen, teils aus frucht-

baren, tonigen Schlammabsatzen der diluvialen Weichsel oder aus den 

jugendlichen Ablagerungen spaterer Hochwasser aufgebaut. So er-

streckt sich eine solche, mit fetten Niederungswiesen und vielfach auf 

urspriinglich deutsche Ansiedler zuriickgehenden Dorfern und Einzel-

hofen inmitten fruchtbarer Marschen bedeckte Talaue sudlich von 

Warschau bis in die Gegend von Góra Kalwarja, Sie wird durchzogen 

von einem fast 10 km langen, parallel zur heutigen Weichsel dahin-

flieftenden Altwasser, der Wilanówka, an dereń malerischen, von prach-

tigen Baumgruppen bestandenen Ufern sudlich von Warschau das rei-

zende Barock-SchloBchen Johann Sobieskis, Wilanów liegt. Den Ober-

lauf dieses Wilanówka-Altlaufes bildet die Jeziorka, welche bei dem 

Warschauer Villenvorort Jeziorna in kraftig modelliertem Tal den di-

luvialen Weichselsteilrand durchbricht und in die Wilanówka ein-

mundet. 

Dieses zum Schuiz gegen Hochwasser eingepolderte, fruchtbare 

Talbodenstuck wird zwischen Karczew und Góra Kalwarja von dem 

heutigen Strom quer durchschnitten. Seine Fortsetzung erscheint von 

Karczew bis Wilga (gegeniiber der Pilica-Mundung) ais gMchfalle 

deiohgeschiitzter, gut besiedelter Talbodenrest auf der rechten Strom-

seite, wahrend sich die Weichsel selber zwischen Karczew und der 

Pilica-Miindung dem linken Talhang nahert und an dem male-

risch auf hohem Steilufer aufragenden Góra Kalwarja und weiterhin zu 

Fiifien, der auf steilem, altem Pralluferhang aufstrebenden Burgruine 

von Czersk vorbeifliefit. 

Oberhalb der Pilica-Einmiindung bis in die Gegend der Radomka-

Miindung wiederholt sich das Gleiche. Die Weiclisel biegt hier gen 

Osten zum rechten Ufer hiniiber und lafit zwischen sich und dem 

alten Steilhang einen gut besiedelten, eingedeichten Talbodenrest in 

der Gegend des Ortes Magnuszew stehen. 

Vgl. hierzu die tektonisolie tfbeTsicMskarte im Handłmołi (Kartę I I I ) [R]. 
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Von da ab bis nach Dęblin halt sich der Strom, nur kiirzere Bogen 

beschreibend, aber in besonders vielgeteiltem, an Sanden und Altwas-

sern reichen Bette dahinfliefiend, mehr in der Mitte des alten Dihmal-

tales. Die Weichsel wird daher auf dieser Strecke- nicht auf einem, 

sondern auf beiden Ufern von besiedelten, teilweise fruchtbaren Kemp-

landschaften begleitet. 

Aufier den beschriebenen beiderseits des Stromes bald recht6, bald 

links erscheinenden, besiedelten, alten Talbodenresten zieht sich 

zwischen letzteren und dem 20—30 m aufragenden diluvialen Steilrand 

auf der ganzen Erstreckung des rechten Flufiufers von Dęblin bis in 

die Gegend von Praga ein tiefer gelegener, vielfach sumpfig-mooriger, 

von Auenwaldern und Erlenbruchen bestandener, vorwiegend aber von 

Kiefernwaldern auf sandigem Boden bedeckter Niederungsstreifen ent-

lang, welcher vielfach echte Diinenlandschaften zeigt und anscheinend 

auf weite Strecken hin noch nicht lange von dem Hauptstrom verlassen 

sein diirfte. Diese Zone ist im Gegensatz zu den besiedelten Kempen 

kaum bewohnt und wenig fruchtbar. 

Die auch in diesem Talstiick nur auf dem rechten Flufiufer der 

Weichsel erscheinenden Diinen (das linkę, meist steiler ansteigende 

Ufor ist fast vollig frei von ihnen) sind, ebenso wie die Dunen im Stau-

seegebiet bei Warschau und Włocławek, auf Entstehung durch West-

winde zuriickzufiihren und dadurch in ihrer raumlichen Verteilung er-

klart. Ihre Sande verwisohen bei Annaherung an Warschau—Praga 

den tflbergang des eigentlichen diliwialen Urstromtales zu den friiher 

geschilderten Warschauer Stauseebeckenregionen, durch dessen unter-

halb Kłoster Bielany beiderseits flachę Landschaften die Weichsel von 

Warschau bis Modlin fliefit. 

Die Moglichkeit fiir die Entwicklung dieser echten Diinenland-

schaften im Weichseltal zwischen Dęblin und Modlin wird einerseits 

durch die erheblich grofiere durchsohnittliche Breite der rechtsuferigen 

Talpartien zwischen Flufi und diluvialem Steilrand gegeben, anderer-

seits durch die reichlich im Strombett des heutigen und des dihmalen 

Stromes vorhandenen fhmatilen Sandablagerungen. 

Aus den gleichen Sanden bauen sich die auf der besprochenen 

Flufistrecke besonders zahlreichen und fiir die Schiffahrt auf dem 

vollig unregulierten und fast aller Wasserbauten entbehrenden Flufi 

besonders gefahrlichen Sandbanke auf. Jedes Hochwasser verlegt diese 

Sande, verstopft Altwasser und durchbricht bei den haufig sehr schwe-

ren Eisstauungen, seitwarts von Engen in der Stromrinne, die hoher ge-

legenen Talbodenpartien und verlegt so den Strom.1) 

Eine prachtige WasserstraGe wiirde sich bei entsprechender Pflege 

aus diesem verwilderten Flufistiick Dęblin—Modlin maehen lassen. 

i ) Vgl. Naheres im Weichselstromwerk. Bd. I I I S. 280 ff. Berlin 1899. 
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Wenn die Russen es trotz einer in den 70er Jahren des vorigen Jahr-

hunderts vom Weicheelstrom-Inspektor K o s t a n e c k i bearbeiteten 

und durch eine internationale Konferenz der Weichseluferstaaten ge-

billigten Regulierung des russischen Weichselanteiles nicht getan haben, 

so mogen nicht zuletzt militarische Bedenken den Ausschlag gegeben 

haben. Bildet doch gerade die 12—15 km breite, teils sandige, teils 

sumpfige und von Altwassern und Nebenarmen durchzogene, diluviale 

Talung dieses Flufiwildlings eine besonders schwer uberschreitbare, na-

tiirliche Sperre gegen feindliches Vordringen. Im gegenwiirtigen Krieg 

freilich hat diese absichtliche Vernachlassigung die Russen auch nicht 

zu schiitzen vermocht. Den deutschen Truppen gelang es, auch dieser 

starken natiirlichen Schranke Herr zu werden. 

Nachdem bereits im Oktober 1914 bei dem 1. deutschen Vordrin-

gen in Polen bei Góra Kalwarja in der Richtung auf Karczew eine vor-

iibergehende Weichseliiberschreitung gegliickt war, erzwang gelegent-

lich des 2. Vorstofies in der Nacht vom 29. zum 30. Juli 1915 General 

v o n W o y r s c h zwischen Kozienice und der Radomka-Miindung den 

tTbergang iiber das hier geschilderte Talstiick. Damit war die Weich-" 

selsperre gebrochen und es fiel im Anschlufi daran am 1. August 1915 

die Festung Iwangorod (Dęblin), welche dieses Stromstiick zu decken 

bestimmt gewesen war. 

D ę b l i n ( I w a n g o r o d ) . Dęblin ist, wie Modlin, lediglich 

Militarfestung gewesen und wurde nach dem polnischen Aufstand 

erbaut. Es bildete den linken Fliigelpunkt der Weichselfront. Es 

deckte, unmittelbar unterhalb der Einmundung des Wieprz in die 

Weichsel inmitten der hier von Diinensanden iiberwehten, von Alt-

wassern durchzogenen, etwa 15 km breiten, flachen und schwer zugang-

lichen Stromniederung gelegen, den Kreuzungspunkt der von Kiew iiber 

Kowel—Cholm—Lublin nach Warschau fiihrenden Bahn mit der von 

Dąbrowa—Kielce—Radom nach Brest-Litowsk, Pińsk und Smoleńsk— 

Moskau gehenden Linie. Die Eisenbahnbriicke der 1884 eroffneten 

Linie Dęblin—Dąbrowa—Wien (resp. Breslau—Berlin) fiihrte unmit-

telbar siidwestlich der Festung iiber den Strom und wurde durch das 

Fort Gorczakow gedeckt. Das Kernwerk ist von Bastionen und durch 

von der Weichsel leioht zu fiillende Graben geschiitzt. Es umschlieBt 

die Kasernen und Yerwaltungsgebaude, welche heute, wie bei allen von 

den Russen geraumten Festungen, vollig ausgebrannt sind. Ein Kranz 

von 6 Forts umgibt in 4 km Entfernung das Kernwerk. 

W a r s c h a u (W a r s z a w a) -1) Nahe dem nordlichen Ende der 

besprochenen Weichseltalstrecke, dicht vor ihrer Einmundung in die 

weiten, flachen Niederungen des ehemaligen Warschauer Stauseebeckens 

liegt auf 30 m hoch iiber dem Fiu fi aufragender, diluvialer Geschiebe-

mergel-Platte die Hauptstadt Polens: Warschau. 

l ) Ygl. Bilderatlas, Abb. 50-57. 
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Fundę zahlreicher Urnenfriedhófe aus dem Ende der Bronzezoit 

deuten darauf hin, dali an der Stelle des heutigen Warschau bereits ini 

ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung eine Siedelung bestand und 

eine Strafie die Weichsel ąuerte. Die Briickenkopfe dieser durch die 

flachę Sandinsel des heutigen Sachsenwerders begiinstigten Furt liber 

die hier nur 400 m breite Weichsel lagen bei dem heutigen Schło fi Bel-

vedere und bei dem ihm gegeniiber liegenden Orte Grochów.1) 

Spater hat wahrend der vom 6. bis 11. Jahrhundert reichenden 

„Periode der Erdbefestigungen und Burgen" an der Stelle des heutigen 

Warschauer Botanischen Gartens, also nahe der ersten Ansiedlungs-

statte der Bronzezeit bei Schlofi Belvedere, eine alte Burg gestanden. 

Ihre Bedeutung fur die umgebende Landschaft Masovien scheint aber 

keine grofie gewesen zu sein. Vielmehr war im friihen Mittelalter die 

am linken Weichselufer weiter stromaufwarts gelegene Burg 

und Stadt Czersk, ais Herrschersitz der „Herren von Maso-

vien und Czersk" lange Zeit vor grofierer Bedeutung. Ais spater von 

1207—1526 die Siedelung an der Stelle des heutigen Warschau zur Re-

sidenz der Herzóge von Masovien geworden war, stand sie immer noch 

an Bedeutung zuriick gegeniiber Krakau, welches vom 12. bis zum An-

fang des 16. Jahrhunderts die beherrschende polnische Hauptstadt 

blieb. 

Erst ais Krakaus Lage im Laufe der territorialen Entwicklung und 

Ausdehnung des Polenreiches immer exzentrischer wurde, kam es zur 

Verlegung der Hauptstadt von Krakau nach Warschau. Dies geschah, 

ais 1526 das Herzogtum Masovien seine bisherige Sonderstellung ver-

loren hatte und an Polen gekommen war. Damals begann das zum 

Mittelpunkt der Landschaft Masovien herangewachsene Warschau 

mehr und mehr auch in den Vordergrund Gesamtpolens zu treten. Seit-

dem dann Sigismund II. die Stadt Warschau 1550 zu seiner Residenz 

gemacht hatte, haben Polens Konige hier immer haufiger Aufenthalt 

genommen. Besonders gewinnt damals die Stadt deswegen an poli-

tischer Bedeutung, weil die heute vom modernen Warschau bereits in 

ihr Weichbild aufgenommene Ebene beim Dorfe Wola zum Wahlfeld 

der polnischen Konige gemacht wurde. 

Das Alter der Stadt ais politischer Hauptstadt Polens ist also kein 

sehr hohes. Was Warschau zu dieser seit Ende des 16. Jahrhunderts 

bis heute behaupteten Bedeutung befahigte, war vor allem seine ort-

liche geographische Lage an der Kreuzungsstelle grofier Handelewege. 

Wichtige, von den alten Urstromtalern und Staubeckenzonen Mittel-

Polens vorgezeichnete O—W gerichtete Strafien fanden an der Stelle 

Warschaus eine bequeme, durch die relativ geringe Breite des Flwees 

*) Vgl. J a k i m o w i c z R., Warszawa i jej okolice w czasach przedhisto-

rycznych (Warschau und seine Umgebung in praehistorischer Zeit). ' Herausgegeben 

von der Poln. Ges. f. LandesJrande dn Warechau. Warechau 1916. 



Fr i ede r i chsen , Landschaften und Stadte Polens und Litauens, Taf. 15.  

phot. Friedericusen. 

Abb. 14. Juden auf dem Markt von Nasielsk. 

phot. Friederichsen. 

Abb. 15. Inneres eines judischen Kramladens in Nasielsk. 
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(400 m) und das gunstige, von sumpfigen Niederungen freie Gegen-

ufer erleichterte Furtstelle. Die grofie, wie dies die prahistorischen 

Fundę langs des Weiehsel-Ufers beweisen, schon seit alters begangene 

N—S-Strafie der Weichsel entlang und auf dersełben kreuzte bei War-

schau diese ostwestlichen Handelswege.1) Ebenso aber kreuzten sich 

hier die beiden alten polnischen Diagonalstrafien, dereń eine, schon 

von den Romern benutzt, von Italien zu den Bernsteinlandern der Ost-

seekiiste und den Ostseeprovinzen verlief, dereń andere vom Schwarzen 

Meer und aus der Ukrainę her Odessa und Kiew mit Danzig und 

Stettin verband2). Zur Zeit eines iiber die Grenze des „grofipolnischen" 

Gebietes von Gnesen, wie iiber die der „kleinpolnischen" Landschaften 

um Krakau durch Hinzufiigen kleinrussischer, weifirussischer und litau-

ischer Gebietsteile nach Osten und Nordosten machtig erweiterten pol-

nisch-litauischen Reiohes muGten alle diese Handelsstrafien erneute und 

erweiterte Bedeutung gewinnen und die Landschaft Masovien mit ihrer 

Hauptstadt Warschau zum lagebedingten, naturlichen Mittelpunkt des 

Reiches machen. 

Des Weiteren kam die begiinstigte Hohenlage auf dem linken, stei-

len Diluvialplateau und an den 20—30 m liber das Niveau der Weichsel 

ansteigenden Steilhangen hinzu (Taf. 12, Abb. 18). Dadurch be-

herrschte die Stadt ais giinstig gelegene Briickensiedelung den Strom und 

das niedrige Gegenufer, auf dessen zwar flachem, sandigen, aber einen 

ausreichend festen Baugrund abgebenden Untergrund die Yorstadt 

Praga ais Briickenkopf-Siedelung entstand. Schichtąuellen am Steil-

hang, welche iiber wasserundurchlassigen, tonigen Schichten aus dariiber-

lagernden diluvialen Sanden austraten, artesische Brunnen, welche durch 

die Schichtlagerung im Stadtuntergrund ermoglicht wurden, boten gerade 

an dieser Stelle weitere gunstige Verhaltnisse fiir die Stadtentwick-

lung. 

Ais altesten Teil der heutigen Stadt Warschau laRt jeder Stadtplan 

unschwer das Stadtviertel um den Alt-Markt (Stare Miasto) erkennen 

(vgl. Fig. 1). Dort am hohen Weichselufer, die Furt iiber den Strom be-

herrschend, lag die alte ma?ovische Herzogsburg, die im 13. Jahrhun-

dert aus Holz aufgefiihrt. spater in Stein neuerbaut und schlieBlich zur 

prunkvollen, polnischen Konigsburg erweitert wurde. Der Grundrifi die-

ser Altstadt entspricht der regelmafiigen Anlage der osteuropai3clien, 

gegriindeten Kolonialstadt. In der Mitte liegt der geraumige vier-

eckige Marktplatz, auf dessen 4 Ecken StraCen einmiinden, die 

ihrerseits wieder rechtwinklig von StraJBenziigen geschnitten werden. 

Gegen die Weichsel hin wurde diese Altstadt von einer heute noch zum 

Teil auf den Uferhohen erhaltenen einfachen Steinmauer geschiitzt (Taf. 

VgL J a k i m o w i c z , â  a. O. 

2) Vgl. S a w i c k i , L. v., Warschau. Eine anthropogeographieche Studie. 

Deutsche Rundschau fur Geogr. XXXVI I , Wien, 1914/15, 366-375. 
Fr i ede r i chsen , Landschaften und Stadte Polens und Litauens. 6 
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13, Abb. 24). Gegen die Landseite war sie umzogen von einer gebo-

gen verlaufenden Doppelmauer mit 3 Toren1). Diesen Mauerzug er-

kennt man noch heute deutlich in der elliptisch um den alten Stadtkern 

laufenden Strafie „Podwale'". Auf dem alten Marktplatz, von dessen 

schmalen, hochgiebeligen Patrizier- und Kleinbiirgerhausern aus der 

hilkfc 

Iworti)*, 

clipy Werj 

,(Sn iK;i|.i Konii.t> 

Oęhoi* 

SlAw,. 

Fig. 1. 

S t a d t p l a n v o n W a r s c h a u . 

(Original in 1:25000 herausgegeben von der Kartogr. Abt. des Stellv. Generalstabes 

der Armee 1915.) 

Mitte des 16. Jahrhunderts (vergl. z. B. Haus des Fiirsten von Masovien; 

Fugger-Haus) heute noch mancherlei gut erhalten ist, erhob sich 

*) K o t h e , I., Die Baudenkmaler von Warschau. Historische Monatsblatter fiir 

die Provinz Posen. Bd. II, Posen 1901, 161—168. 
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das 1819 abgebrochene Rathaus-1) Heute steht an seiner Stelle ein 

monumentaler Brunnen mit der Warscbauer Quellnymphe, dem Wap-

pen der Stadt. Urspriinglich wird dieser Altmarkt von offenen, hól-

zernen Lauben umgeben gewesen sein, die dann spater bei Errichtung 

der Steinhauser zu den heute bogenformig uberwolbten Verkaufsstanden 

und Laden wurden. Zwischen Markt und KonigsschloB erhob 6ich 

die ais Holzkapelle bereits im Jahre 1250 dort errichtete etad-

tisohe Pfarrkirche St. Johannis, welche 1817 bei Griindung des Erzbis-

turns Warschau ais alteste Stadtkirche zur Metropolitankirche (Dom) 

von Warschau erhoben wurde. Es ist eine dreischiffige, spatgothische 

Hallenkirche, die nach Zerfall der Holzkapelle ais Ziegelbau errichtet 

worden war, dann aber durch eine neuzeitliche Stuck-Uberarbeitung 

(1836—40) in ihrem asthetischen und baugeschichtlichen Werte stark 

beeintrachtigt wurde. 

Die mittelalterliche, zunftmaBige Gliederung der Quartiere der 

Altstadt hat sich bis heute erhalten, denn man findet hier die 

meist judischen Handwerker der einzelnen Gewerke noch jetzt in be-

stimmten Straften vereinigt. Entsprechend der geringen raumlichen 

Entwicklung der Warschauer Altstadt sind die Strafien und Gassen 

meist eng (Taf. 13, Abb. 19—24), oft nur wenige Schritte breit, die 

Hauser dagegen oft zweistockig unterkellert, sehr sark und wehrhaft 

in den Grundmauern und meist drei- und mehrstockig hochgefiihrt. Da 

weder von den im Anfang des 19. Jahrhunderts, mit Ausnahme der 

Weichselseite, geschleiften Tiirmen und Mauern, noch von den privaten 

und offentlichen Gebauden frtiherer Jahrhunderte sonderlich viel in der 

Warschauer Altstadt erhalten ist, so macht sie keinen so unberiihrten 

Eindruck mehr, wie etwa die Altstadt von Krakau oder Posen. 

Was den Deutschen bei dieser Warschauer Altstadt am meisten 

interessiert, ist ihre nachweislich rein deutsche Herkunft und ihr Jahr-

hunderte lang wohlerhaltener deutscher Charakter.2) Durch den 1207 

zur Regierung gekommenen Herzog Konrad von Masovien wurden 

deutsche Handwerker und Kaufleute zur Ansiedlung neben dem bisher 

unbedeutenden Dorfchen Warszawa herangezogen. Die Stadt wurde in 

Anlehnung an den damals von eben diesem Herzog Konrad in Jazdów 

(dem spateren Warschauer Yorort Ujazdów) erriehteten, von seiner 

damaligen Residenz in Płock aus haufig besuchten Sommersitz ge-

') Vgl. die Aufsatzredhe einee ungenannton Autors und guten Kenners des 

alten Warschau in der Warschauer Zeitung: Der Alt-Warschauer Marktplatz. (No. 112, 

Beiblatt. 15. IV. 17; No. 115, Beiblatt, 28. IV. 17; No. 129, Beiblatt, 12. V. 17; No. 

133, Beiblatt, 16. V. 17.) 
2) Vgl. E i c h 1 e r , A. Die Deutschen in. Polen. Jahrb. des deutschen Ver-

eins fiir Lodź und Umgegend. Lodź 1917, S. 123—134. Ferner die unter Verwertung 

der Studien eines ungenannten deutschen Einwohners des heutigen Warschau verfaCte 

Aufsatzreiho der Deutschen Warschauer Zeitung 1916, betitelt: „Aus der Geschichte 

der Stadt Warschau". 

6* 
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griindet. Die so geschaffene deutsche Stadt an der Stelle der jetzigen 

Altstadt wuchs unter Konrads Nachfolgern schnell heran. Dies be-

weist die Tatsaehe, dali sie 1338 ais Verhandlungsort fiir einen grofien 

ProzeB gewahlt wurde, der zwischen den deutschen Ordensrittern und 

dem polnischen Konig Kasimir dem GroBen um die Kulmer und Do-

brzyner Lande gefiihrt wurde.1) Die uns iiberlieferten Namen des 

damaligen Warschauer Stadtvogtes, des Untervogts, der Schoffen 

usw. sind alle deutsch und beweisen den deutschen Charakter der 

Stadtverwaltung. Die Ratsakte und Protokolle wurden im ganzen 14. 

und 15. Jahrhundert in deutscher Sprache gefiihrt. Die Hanse hatte 

standige Vertreter in der Stadt. Die damalige Bliite deutschen Han-

dels und Yerkehrs wird bewiesen durch dauernden Verkehr zwischen 

Warschau und den Reiohsstadten Augsburg und Niirnberg. So hatte 

das alte Augsburger Handelshaus der Fugger zu Anfang des 16. Jahr-

hunderts einen Zweig in Warschau. Das heutige Fugger-Haus (Markt 

No. 27; Fukier-Haus) ist freilich 1515 von einem anderen hochangesehe-

nen. alten, deutschen Warschauer Burger, dem Weinhandler Gregor 

Korb, gebaut und erst 1810, nach verschiedenen anderen Besitzern, 

von Florian Fukier, dem UrgroBvater des heutigen Besitzers, gekauft 

worden. Auch Polens Konige (z. B. Sigismund I.) waren den geld-

kraftigen Fuggers verschul'det. Deutsche Handwerksmeister bildeten 

polnische Gesellen aus und befruchteten so die ort&standigen In-

nungen mit deutschem Geist und deutscher Kunst 

Dieser deutsche EinfluB in der Warschauer Altstadt erhielt sich, 

trotz der spateren im Gang der historisehen Ereignisse erfolgten Um-

wandlung zur politischen Hauptstadt Polens, noch bis in's 17. Jahr-

hundert hinein. Eine aus dem Jahre 1668 stammende Urkunde nennt 

fiir die Hauser am Warschauer Altmarkt nur deutsche Besitzer.3) 

Die Weiterentwicklung4) dieses altesten Stadtkernes geschah zu-

nachst nach Norden hinaus. Dorthin wuchs um einen auBerhalb der 

alten Stadtmauer gelegenen Neuen Markt (Nowe Miasto), eine Neustadt 

heran von viel unregelmafiigerer Gestalt, ais die gegriindete und nach 

feststehendem Schema erbaute Altstadt. Sie scheint in ihrem Kern be-

reifcs ins 14. Jahrhundert zuriickzugehen. Fiir diese Neustadt wurde 

1413 ein eigener Vogt ernannt. Auch sie erhielt deutsches Stadtrecht, 

wenn auch in ihr, im Gegensatz zur Altstadt, die polnische Sprache 

herrschte. Da sie sich am Steilabhang der Weichsel hinab bis dicht 

ans Weichselufer ausdehnte, ist sie vorwiegend von einer Fischerei 

i ) Vgl. E i c h l e r , A., a. a. O. a 125-126. 
s) Die spatere Bezeichnung „burmistrz" ( = Biirgermeister) weist noch heute auf 

den starken deutschen EinfluC in polnischen Stadten zuruck. 
3) E i c h l e r , A., a. a. O. a 132-133. 

*) VgL M a ł c u ż y ń s k i , W., ROCT-ÓJ terrytorjabiy miasta Warszawy (Territo-

rial-Entwicklung WaTSchaue). Warschau 1900. 
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und Handel treibenden polnischen Bevolkerung bewohnt gewesen. Der 

Name „Rybaki ( = FischerstraBe) in dieser Neustadt deutet noch 

heute darauf hin; desgleichen lagen spater in diesem, bei 

Anlage der russischen Zitadelle (1831) zum Teil wieder geschleiften 

Stadtteil die im 17. Jahrhundert gebauten, groBen Getreidespeicher, 

welche, wie bei anderen Weichselstadten (z. B. Kazimierz, Nieszawa), 

auf die erhebliche Handelsbedeutung der Weichsel in friiheren Jahr-

hunderten hinweisen. 

Die weitere Entwicklung der Stadt um diese beiden alten Siede-

lungszentren des Alt- und Neu-Marktes erfolgte 6eit Ende des 16. Jahr-

hunderts. Erst dadurch, daB Warschau die dauernde Residenz der pol-

nischen Konige, der Sitz der Reichstage, des hohen Adels und der Be-

hórden wurde, erfolgte der AnstoB zu diesem neuefen Ausbau. So ent-

stand eine weitlaufig bebaute Vorstadt, von Palasten und kleineren 

Wohnhausern (fur die Dienerschaft und die Handwerker im Dienste 

des Adels) im AnschluB an das gleichzeitig prachtig ausgebaute Ko-

nigsschloB sudlich der Altstadt. Sie wuchs vor allem entlang der 

hoch am Weichselufer, mit schónem Blick auf den Strom und die jcn-

seitige FluBniederung dahinziehenden Krakauer LandstraBe und 

wurde der Hauptkrystallisationspunkt fiir das Wachstum des modernen 

Warschau. Ais sogenannte „Krakauer Vorstadt" ist der Hauptstrafien-

zug dieses Stadtteils noch heute im Strafiennamen der „Krakowskie 

Przedmieście" erhalten. Aber auch an der „Miodowa" (Meth-

[Honig]straBe) und an der „Długa" ( = lange StraBe) ging diese Wei-

terentwicklung des neueren Stadtbildes vor sich. Der Merian'sche 

Kupferstich von Warschau in S a m u e l von P u f e n d o r f s Ge-

schichte Karle X. Gustav von Schweden1) gibt eine gute Vorstelłung vom 

damaligen Aussehen Warsohaus von der Weichsel-Seite her und zeigt, 

wie die Hohe des Steilufers oberhalb der Alt- und Neustadt, neben der 

Konigsburg von zahlreichen Palasten gekront war. Am Weichselhang 

hinab zogen sich, wie der Stiołi zeigt, die zugehorigen Park- und Gar-

tenanlagen, sodaG damals die von Natur so prachtige FluGlage War-

schaus weit mehr ais heute ausgenutzt gewesen sein rnufi, indem man 

damals den Ausblick auf den maohtigen Strom von der HochuferstraBe 

frei genoB und die bauliche oder architektonische Yerwendung der 

natiirlichen Flulihange mit Erfolg versucht zu haben scheint. 

Diesen ganzen, im 17. Jahrhundert entstandenen Vorstadt-Komplex 

hatte man mit der Konigsburg und dem alten Stadtkern dadurch in en-

geren Zusammenhang gebracht, daB man einen beide Gebiete umzie-

henden, kiinstlichen Graben mit Bastionen anlegte. Die heutigen Stra-

Benziige Nalewki—Przejazd—Św. Krzyska liegen im Zuge dieser dama-

ligen Befestigungen. Der auch heute noch innerhalb des Gebietes 

') S a m u e l F r e i h e r r v o n P u f e n d o r f ) Sieben Biicher von don Thaten 

Carl Gustavs, Koniga in Schweden. Deutsche ttbersetzung. Amsterdam 1697, S. 292. 
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zwischen Weichsel-Steilufer und diesen alten Befestigungsanlagen vor-

handene Reichtum an Kirchen, Palasten und Garten geht auf die Zeiten 

zuriick, in welchen sich hier im 17. Jahrhundert und spater im 18. Jahr-

hundert die „Krakauer Vorstadt" vor den Toren der Altstadt weiter 

entwickelte. 

In ihrer siidlichen Fortsetzung hat sich spaterhin in der „Neuen 

Welt" (Nowy Świat) und in der Aleja Ujazdowska, auf der 

Hohe des Weichselufers, jenes vornehmste Wohnviertel Warschaus 

gebildet, in welchem die Palaste der heutigen polnischen Magnaten 

neben den in die schonen Parks und offentlichen Garten friiherer Zei-

ten (Fraskati-Park, Ujazdowski-Park) riicksichtslos hineingebauten 

russischen Militar-Hospitalern liegen. 

Die neueren, eigentlichen Wohnquartiere der stadtischen Massen 

haben sich dagegen breit gegen Westen im Hintergrund dieser 

alter besiedelten und nahe dem Steilabfall zur Weichsel gelege-

nen vornehmen Stadtteile auf der Dihmalplatte ausgedehnt ijnd zwar 

in grofier RegelmaBigkeit, mit rechtwinklig sich schneidenden, mit ein-

formigen steinernen Etagenhausern (oft fast amerikanisch hohen) be-

setzten Strafienfluchten. Infolge dieses allseitigen Wachsens nach 

der Landseite sind die einst dort um Warschau liegenden 

Dorfer Ujazdów, Mokotów, Czyste, Wola, Powązki, aufgesogen und zu 

volkreichen Yororten der Grofistadt geworden. Nur in der aufiersten 

Peripherie haben sie noch jetzt vóllig dorflichen Charakter behalten. 

Dort gehen die AuCenąuartiere der Stadt mit ihren armseligen, bau-

falligen Holzhausern fast unmerklich ins flachę Lapd iiber. 

Dieses im 19. und 20. Jahrhundert entstandene, neuere Warschau 

wird in NW—SO-Richtung geradlinig durchzogen von der 3 Kilometer 

langen „Marszałkoweka-Strafie", die ihrerseits wieder, etwa in der 

Mitte, senkrecht von der breiten, baumbestandenen „Aleja Jerozo-

limska" geąuert wird, welche am Wiener und Kalischer Bahnhof ent-

lang fiihrt und in der prunkvollen, sogenannten „3. Briicke" oder „Ponia-

towski-Briicke" iiber die Weichsel zum Sachsen-Werder1) und zum Pra-

gaer-Flachufer hiniiberfiihrt. Die machtige, auf 12—20 m hohen Bogen 

in der Hohe des Steilrandes iiber die Unterstadt hinwegge-

fiihrte Briicke ist erst unlangst (September 1916) nach Wiederherstel-

lung des von den Russen gesprengten Mittelstiickes dem Yerkehr wieder-

iibergeben worden. Sie hat seinerzeit 22 Millionen Mark gekostet und 

ist trotz ihres massigen Prunkes kein sonderlich schoner Briickenbau. 

Die von modernen Kaufladen dicht besetzte, ais Hauptgeschafts-

straBe Warschaus anzusehende Marszałkowska-Strafie zieht ziemlich 

parallel zu dem, eine ahnliche Rolle in dem etwas alteren, dem Weichsel-

Dieser friiher „DoUeninsel" genannte Werder wurde 1629 mit deutschen Kolo-

nieten besaedelt, erhielt den Namen „HolLanderinsel" und wurde spater aiuf „Saska 

Kępa" ( = Sachsische Insel) umgetajuft.. Vgl. Ai. E i c h l e r a. a. O. S. 131. 
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steilhang nahen Stadtteil spielenden StraBenzug des „Nowy Świat" und 

„Aleja Ujazdowska" in der Fortsetzung der „Krakauer Yorstadf. 

Beide StraBenzuge bilden das Riickgrat Warschaus, auf welche alle 

Nebenstrafien ziemlioh senkrecht verlaufen. 

Gleichzeitig mit dem Ausbau der neueren Stadtteile auf der Dilu-

vialplatte erfolgte wahrend des 18. und 19. Jahrhunderts der Anbau der 

zwischen dem Steilhang und dem Weichselstrom liegenden, stromauf 

immer breiter werdenden, vor der Altstadt nur schmalen Weichselnie-

derung. Hier entstand in feuchter, ungesunder, den Uberschwemmungen 

der Weichsel ausgesetzter Gegend eine teils von Mietskasernen, 

teils von Fabriken und Militarkasernen, teils von niedrigen 

Wohnhausern der armeren Yolksklasse bewohntes Unteretadt-

viertel, Powiśle genannt. Die Unterstadt hat ais Flufihafenviertel 

keine sonderliche Bedeutung, da bei der vollig ungeniigend regulierten 

Weichsel und dem Fehlen aller groBerer Kaianlagen Warschaus Schiffs-

verkehr sehr unbedeutend ist. Im Vergleich mit deutschen FluBliafen-

bildern, etwa an Weser, Elbe oder Rhein etwas sehr Auffallendes! 

Die Einschaltung dieses unschonen unteren Stadtteiles zwischen 

den von Natur malerischen Steilhang und die Ufer der Weichsel stort auf 

der ganzen Weichselfront das Stadtbild von der FluBseite her. Yor 

allem sein Vorhandensein verhindert, dafi der Anblick Warschaus vom 

Wasser aus ein wirkungsvoller ist, wie ihn eigentlich die von Natur an-

mutigen Gehange des Flusses bieten miifiten. 

Am wenigsten storend wirkt diese Unterstadt unterhalb des 

Schlosses, auf dem dort nur schmal entwickelten Vorland des Steilhan-

ges der Altstadt. Hier zwischen „Alter Briicke" („Stary Most") unid der 

groBen Eisenbahn-Briicke zeigt sich die Stadt von der Wasserseite oder 

von Praga her am wirkungsvollsten. Dennoch hat man infolge der 

wirren, ungeregelten Bebauung und der iiberall herrschenden Verwahr-

losung (selbst der Terassen vor dem Koniglichen SchloB) nicht anna-

hernd die von der Natur gegebenen Moglichkeiten zur Schaffung eines 

asthetisch schonen Stadtbildes zur FluBseite auszunutzen verstanden. 

Rings um das nach allen Seiten auf der Hochflache ausgebreitete 

Keuere Warschau schlingt sich eine Zone weit angelegter russischer 

Kasernenbauten und Truppensommerlager, welche zusammen mit der 

ais Zwingburg nordlich der Stadt. nach dem November-Aufstand von 

1831 erbauten Zitadelle jedrm deutlich zum Bewufitsein bringt, 

wie wuchtig die russische Faust auf Polens Hauptstadt ruhte. 

Das gilt auch fur die Umgebung der Pragaer Briickenkopf-Siedelung 

am rechten Weichsel-Ufer mit ihren weitgedehnten Kasernenanlagen, 

mit denen zusammen das heute mit Alt-Praga verbundene Neu-Praga 

und Kamionek eine Vorstadt von 80 000 Seelen bildet. Dieses An-

wachsen Pragas ist geschehen im AnschluB an die groBen und wich-

tigen Bahnhofs-Anlagen des Petersburger und Brester Bahnhofes, de-
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ren Bedeutung, wie die der ihn heute mit der Altstadt verbinden-

den, auBerst verkehrsbelebten Alten Briicke (vom Ingenieur K i e r -

b e d ź 1859—64 errichtet und daher ale „Kierbedź-Briicke" bezeichnet) 

in dem Moment geschwunden sein wird, wo die von den Russen bisher 

mit Absichtlichkeit verhinderte, aber hochst erwiinschte Anlage eines 

Zentralbahnhofes fiir Warschau durchgefiihrt sein wird. 

Auf den aufieren, baulichen Charakter des heutigen Warschau au-

Berhalb des alteren Stadtkerns von Alt- und Neu-Stadt, wie er sich in 

den grofien offentlichen Gebauden, Platzen und Kirchenbauteri am wir-

kungsvollsten auspragt., haben von allem zwei geschichtliche Epochen 

den HaupteinfluB gehabt: die Zeit . Johann S o b i e s k i s (1674— 

1696) und der sachsischen Konige: A u g u s t II. (1697—1733), 

A u g u s t III. (1734—1763), S t a n i s l a u s A u g u s t Pon i a-

t o w s k i (1764—1795), sowie die Periode der wachsenden Russenherr-

schaft seit 1815. 

Durch die in der ersten dieser beiden Perioden ausgefuhrten Bau-

werke und stadtischen Anlagen hat das Stadtbild Warschaus den auch 

heute noch durch die hervorragendsten seiner Kunstdenkmaler gewahr-

ten Charakter einer Stadt des Barocks und des Klassizismus1) erhal-

ten (Taf. 14, Abb. 25—29). Yor allem gilt dies fiir denjenigen Teil, 

welcher von Mitte des 17. bis Ende des 18. Jahrhunderts ausgebaut 

wurde, d. h. fiir die Umgebung des Schlosses und der sudlich daran an-

schlieftenden „Krakauer Vorstadt". Hier liegen dicht nebeneinander 

eine ganze Reihe barocker Kirchenbauten und Palaste, die, wie man mit 

Recht gesagt hat/) „ein Jahrhundert mitteleuropaischer Kunst-

geschichte vom Ende des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 

illustrieren." So stammt die Front der der Heiligen Anna geweihten 

ehemaligen Bernhardiner Kirche an der Krakauer Yorstadt aus dem 

Jahre 1788. (Taf. 14, Abb. 26.) Die eiidlich folgende, der Himmelfahrt 

Mariae geweihte Karmeliter-Kirche (auch Hl.-Josef-Kirche genannt), 

welche 1643 erbaut wurde, aber wahrend des Schwedenkrieges teilweiee 

niederbrannte, wurde durch den deutschen Baumeister S c h r o e g e r 

auf Kosten des Fiirsten R a d z i w i ł ł 1782 wieder aufgebaut, Die 

Kirche des friiheren Nonnenklosters der Visitation aus dem Jahre 1760 

liegt gegeniiber der Einmiinldung der Królewska in die Krakauer Yor-

stadt. Letztere beiden Kirchen sind die prachtigsten der Barock-

Kirchen dieser Zeit in der erwahnten Stadtgegend.3) 

') C l e m e n , P., Der Zustand der Kunstdenkmaler auf dem óstl. Kriegeschau-

platz. Deutsch Warschauer Zeitung No. 52, Beiblatt, 22. I I . 1916. 

2) Vgl. K o h t e, I., Die Baudenkmaler von Warschau. Sondern,ummer der 

Deutschen Warschauer Zeitnng vom 10. August 1915. 
3) Vgl. auch Wegweiser durch Warschau. Verlag der Deutschen Staatedruckerei. 

Warschau 1916. 
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phot. Friederichsen. 

Abb. 16. Rathaus und Trinitatis-Kirche am Neu-Markt 

in Lodz. 

phot. Praesent. 

Abb. 17. Alte Holzhauser neben modernen Mietskasernen in der Neustadt-Strafie 

in Lodz. 





B. Mittelpolen und Weilirufilard. 89 

Unter den Palastbauten jener Epoche geht das Konigliche Schło fi 

(Taf. 14, Abb. 28) in seiner zur Weichsel gekehrten Front und in den 

Terrassenanlagen auf Kónig A u g u s t III. zuriick, der das seit 1610 unter 

S i g i s m u n d III. (1587—1632)') an Stelle des fruheren Holzbaues in 

Stein errichtete, aber in den Schwedenkriegen zerstorte Gebaude durch 

A n t o n i o S o l a r i o 1747 neu aufbauen liefl. Der iibrige Teil des 

Baues ist nach den Planen von D o m i n i k M a r l i n i 1785 auf den 

Trlimmern aus dem grofien Schlofibrande der 70 er Jahre des 18. 

Jahrhunderts erbaut worden, wurde aber unter der russischen Regie-

rung mit einem hafilichen, gelbbraunen Anstrich uberzogen, welcher die 

architektonische Wirkung der Anlage abschwacht. Von der Beschiefiung 

wahrend dieses Krieges von der Pragaer Seite aus hat das Schlofi trotz 

seiner exponierten Lage nur wenig gelitten (einige Kugeln in Wanden, 

Fensterscheiben und Spiegeln). Dagegen ist seine ganze, aus der Zeit 

S t a n i s l a u s A u g u s t P o n i a t o w s k i s (1764—1795), des letzten 

Polenkonigs, stammende wertvolle Inneneinrichtung von den abzie-

henden Russen fortgeschafft worden. 

Architektonisch weit schoner ist das mit gro Bem Geschick auf un 

giinstigem Raum, in einer Ecke des Saohsenplatzes errichtete Br i ih l-

sche Palais (jetzt Telegraphen-Amt) des Ministers A u g u s t III. (nach 

1750 ais Rokoko-Bau errichtet), sowie das an der Krakauer Yor-

stadt hinter prachtigen, schmiedeeisernen Gittertoren, um einen in 

den Raumverhaltnissen gut wirkenden Hof-Platz gelegene Palais Po-

t o c k i (erbaut um 1790) und schliefilich das Palais K r a s i ń s k i (er-

baut um 1690). An letzterem Bau (Taf. 14, Abb. 29) war kein gerin-

gerer ais der damals in Warschau wirkende grofie Baumeister An-

d r e a s S ch 1 ii t e r1) mitbeteiligt. An anderen im 18. Jahrhundert 

entstandenen Bauten Warschaus hat der Schopfer des vielbewunderten 

Barock-Baues de6 Dresdener Zwingers, P o p p e l m a n n , mitgewirkt. 

Leider sind viele Teile dieser architektonisch wertvollen Gebaude aus der 

Zeit der sachsischen Konige spater mit entstellendem Kalkverputz ver-

unstaltet worden.3) Das gilt auch von dem gelbbraunen Ólfarben-

anstrich der jetzigen Gebaude des Sachsenplatzes, welche dort neu er-

richtet wurden nach dem 1842 erfolgten Abbruche des fruheren, auf 

A u g u s t II. zuriickgehenden und nach dem Muster seiner Dresdner 

*) Ein Standbild dieses Konigs auf noher Steinsiiule wurde auf dem Platz vor 

dem Schlosse 1643 durch Sigismunds Sohn errichtet. Die heutigen Delphine am Fufi 

dieses von C l e m e n t M o l l y aus Bologna geschaffenen Denkmals eind spatere, ent-

stellende Zutaten. 
a) K o h t e , J-, Ein Werk Schliiters in Warschau. Zentralblatt der Bauverwal-

tung, Berlin 1916. — Das Palais Krasiński. Deutsche Warschauer Zeitung N a 15. 

Beiblatt, 16. I. 1917. 

3) VgL G r i s e b a c h , H„ Die Farbę im Warschauer Stadtbdld. Deutsche 

Warschauer Zeitung No. 308, Beiblatt, 6. Nov. 1916. 



90 Friedericheen, Landschaften und Stadte Polens und .Lkauens. 

Residenz erbaut gewesenen sachsisch-polnischen Konigsschlosses, des-

een Schlofipark wir noch heute in der gartnerisch so sehr gelungenen 

Anlage des hinter dem Sachsenplatz und seinen modernen Gebauden 

liegenden „Saehsischen Garten" vor uns haben. 

Das schónste und mit Recht beriihmteste Bauwerk unter den 

Palasten Warschaus ist das reizende Lustschlofi Łazienki ( = Bader), 

welches im Jahre 1784 ais Umbau eines barocken Bade-

hauses unter Leitung und Mitwirkung des Konigs S t a n i s l a u s 

A u g u s t P o n i a t o w s k i selber entstanden ist.') Das Schlofi liegt 

auf einer Insel inmitten eines kiinstlich gestauten, langgestreckten Sees 

und „stellt eine der entzuckendsten Schópfungen des Stiles des Stanis-

laus August dar, der dem franzosisohen Louis XVI.-Stil entspricht, aber 

schon sehr viel starker mit klassischen Elementen durchsetzt ist. Es 

ist eine der feinsten und raffiniertesten Aufierungen des spaten Rokoko 

uberhaupt."2) 

Das Innere ist heute von den Russen vollig ausgeraumt worden. 

Auch die grofien in die Wandę des Hauptsaales eingelassen gewesenen 

Wandgemalde B a c c i a r e l l i s sind aus den Wandverkleidungen ge-

lijst und herausgenommen worden. 

Das Schlofichen liegt inmitten eines an hohen, alten Baumen und 

praohtigen gartnerischen Anlagen besonders reichen Parkes, am Fu Be 

des Steil-Abfalles zur Weichselterrasse, ostlich der Ujazdower Allee. 

Es ist mit grofiem Geschick durch saulengetragene Fliigelbauten und 

eine in den See hinausgebaute, mit Statuen geschmiickte, breit zum 

Wasser abgetreppte Terrasse seiner stimmungsvollen TJmgebung einge-

gliedert worden. Ein idyllisches, im Laubwerk verstecktes Sommer-

theater liegt in der Nahe des Schlosses auf einer Insel des Sees. 

Mit dem Untergang des polnischen Kónigreiches und nach den 

Teilungen, sowie nach der kurzeń, das Stadtbild aufierlich nicht beein-

flussenden Zeit preufiischer Herrschaft von 1795—1806 (der „Pano-

wanie Pruskie") ist es die nach dem Wiener Kongrefi 1815 beginnende 

russische Herrschaft gewesen, welche dem heutigen Stadtbilde War-

schaus die weiteren und in vieler Beziehung ausschlaggebenden Merk-

male gab. 

Yor allem entstanden unter der Russenherrschaft eine Reihe von 

griechisch-orthodoxen Kirchenbauten, unter denen der bei weitem 

grofite und eindrucksvollste die 1894 begonnene, 1912 geweihte grie-

chisch-orthodoxe Kathedrale auf dem Sachsenplatze ist. Ihre in 

Aufien-, wie Innenarchitektur in streng byzantinischen Formen 

gehaltenen, durch 6 von vergoldeten Kuppeln gekronte Tiirme iiber-

ragten und von einem hohen Glockenturm flankierten, weifien Massen 

^ Vgl. L a u t e r b a c h , A. Die Bauwerke der Reg.-Zeit Kenig Stanislaus 

Augusta in Warschau. Seemann's Zeitschrift f. bildende Kunst, Nov.-Beft 1916. 
! ) C l e r n e n , P„ a, a. O. 
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sind protzig und aufdringlich mitten in die vollig andersartige Archi-

tektur des Sachsenplatzes hineingesetzt worden. Sie wirken in dieser 

Umgebung storend, wie ein Fremdkórper. Den Polen ist obendrein 

dieses Bauwerk ais das charakteristische Symbol der gewesenen rusń-

schen Gewaltherrschaft besonders hassenswert, etwa wie das Zwinguri 

der Zitadelle im Norden ihrer Stadt. Bei der geschickt ausgewahlten 

hohen Lage des Bauplatzes ist die Kirche von allen Seiten bei Annahe-

rung an die Stadt weithin sichtbar. 

Von kiinstlerischem Gesichtspunkte aus viel anmutiger und feiner 

gegliedert, auch in die umgebenden Laubmassen des Ujazdower Parkes 

hiibsch hineingestellt, wirkt die zierlicne, aber ihres schlechten Mate-

riales wegen bereits baufallige, griechisch-orthodoxe St. Michaels-

Kirche an der Ujazdower Allee. Weitere derartige, von farbigen 

oder vergoldeten Kuppeln gekronte, kleine russische Kirchenbauten 

zeigi die Peripherie der Stadt in den Kasernen- und Lagervorstadten 

der russischen Garnisontruppen. Nicht neu erbaut, sondern 1835 aut> 

der fruheren romisch-katholischen Piaristen-Kirche durch Aufsetzen 

vergoldeter und mit der bisherigen Architektur der Kirche wie mit dem 

Strafienbild ihrer Umgebung schlecht zusammenpassender Kuppeln zu 

einer russisch-orthodoxen Kirche umgewandelt, steht die friihere russi-

sche Domkirche an der Długa (Langestrafie). (Taf. 14, Abb. 25.) 

Besonders geschmacklos, das friiher 60 stilvoll abschlieBende 

StraCenbild der „Krakauer Vorstadt" vollig zerstorend, wirkt die von den 

Russen in moskovitischem Baustil umgebaute Front des einst der 

„Wissenschaftlichen Gesellschaft" gehorenden, fruheren Palais 

S t a s z i c , in welchem vor dem Kriege das russische Gymnasium unter-

gebracht war, jetzt ein grofies deuteches Soldatenheim sich befindet. Der 

aus der russischen Zeit stammende griine Obelisk, der urspriinglich auf 

dem Sachsenplatz stand, spater bei beginnendem Bau der dortigen 

Kathedrale auf den sogenannten „Griinen Platz" verbracht wurde, ist 

jetzt abgebrochen. Er beleidigte wegen seiner Geschmacklosigkeit das 

Auge, wegen seiner Aufschrift „Den am 29. November 1830 in Treue fiir 

ihren Monarchen gefallenen Polen" das Vaterlandsgefiihl eines jeden 

patriotischen Polen. Im Volksmund hieli es: „Das Denkmal der 13 Ver-

rater". 

In die beste Zeit der russischen Bautatigkeit des 19. Jahrhunderts 

Warschaus fallt das auBerhalb der Stadt gelegene, oberhalb des Ła-

zienki-Parkes hoch auf der Steilkante des Abbruches zum Weichseltal, 

mit prachtigem Ausblick auf den majestatischen Strom 1822 ais Resi-

denz des Grofifiirsten K o n s t a n t i n P a w l o w i t s c h erbaute 

Schło fi Belvedere, dessen Innenausstattung die Russen bei der Raumung 

Warschaus mitnahmen. 

Zu den genannten, das auBere Stadtbild von 1815 nicht 

unerheblich verandernden, offentlichen Bauwerken aus der Russen-
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zeit treten schliefilich (aufier dem Grofien Theater) noch eine 

Reihe im Stadtinnem gelegener, architektonisch wenig bedeutungs-

voller Verwaltungsgebaude hinzu, welche daran erinnern, dafi in War-

schau wahrend des letzten Jahrhunderts die gesamte Beamtenschaft 

und Polizei russisch war. Aufierlich kam dies vor dem Kriege auch im 

Strafienbild dadurch zum Ausdruck, dafi nur russisch und polnisch 

geschriebene Firmenschilder und Strafienaufschriften erlaubt waren, 

und dafi im offentlichen Leben der Strafie die russischen Militars und 

Beamten eine grofie Rolle spielten. Russisch muteten auch die flinken, 

kleinen Droschken an, welche einen grofien Teil des offentlichen Ver-

kehrs bewaltigten, der durch ein erst seit 1908 bestehendes und nicht 

ausreichend dichtes Strafienbahnnetz auch heute noch stark auf ihre 

Ililfe angewiesen ist. Fehlt es doch Warschau, trotz seiner mittler-

weile grofien raumlichen Ausdehnung, an einer eigentlichen Stadtbahn. 

Die vorhandene Ringbahn ist nur im Norden und Westen der Stadt um 

ihr Weichbild gelegt und verbindet, weniger im Dienste des Kleinver-

kehrs, ais des internationalen Grofiverkehrs die Bahnhofe von Praga 

mit denen von Warschau iiber die dicht oberhalb der Zitadelle die 

Weichsel kreuzende Eisenbahnbriicke (der dritten, die bei Warschau 

iiber den Strom fiihrt). 

Entsprechend der in den letzten zwei Jahrhunderten dauernd ge-

wachsenen Bedeutung Warschaus sind die Einwohnerzahlen rasch ge-

stiegen. Wahrend die Stadt 1526: 10000 Einwohner, um 1650 

20000 Eiwohner zahlte. war dieselbe um 1795 auf 75 000 Einwohner, 

um 1815 auf 80000 Einwohner und um 1910 vor dem Kriege 

auf rund 850000 Einwohner angewachsen. Also innerhalb 100 Jah-

ren eine' Vermehrung um iiber das Zehnfache. Auf Grund des sta-

tistischen Materiales der Kommission zur Brot- und Mehlyerteilung1) 

betrug die Bevolkerung 1916 in den 13 Zentralbezirken Warschaus 

ohne Praga 730000 Seelen. Neu- und Alt-Praga, die schon seit langem 

zu Warschau gehorten, zahlten 80 000 Seelen und die neuerdings hinzu-

gekommenen Yorstadtbezirke weitere 140000 Einwohner, so dafi die 

Gesamtzahl fiir das jetzige grófiere Warschau etwa 950000 Einwohner 

betragt. Nach neueren Revisionen dieser Zahlung ergab sich indessen 

(auf Grund der Nachpriifungen der Berechtigungen der Brotkarten-

empfanger), dafi Warschau im Marz 1917 nur rund 875 000 Einwohner 

hatte.2) Darunter waren 350 000 Juden, die vor allem in dem west-

lichen und nordwestlichen Gettho, sowie in Praga dicht zusammen-

gedrangt wohnen. In dem Warschauer Bezirk VI (Nalewki) sind in 

einem Hause bis zu 47 Wohnungen festgestellt worden. Im Durch-

schnitt kommen fiir Grofi-Warschau 92 Einwohner auf ein Haus. Weit 

Vgl. Deutsche Warschauer Zeitung No. 118, Beiiblatt 29, IV. 16. 

2) Vgl. Deutsche Warschaiuer Zeitung No. 108. Beiblatt 21. IV. 17. 
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iiber 200 000 Personen diirften wahrend des Krieges Warschau verlassen 
haben. 

Das starkę Anwachsen der stadtischen Bevolkerung hangt eng zu-

sammen mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt, welche in den 

letzten Jahrzehnten immer mehr zu einem wichtigen Handels- und In-

dustrie-Zentrum fiir Polen mit einem grofien Markt fiir Getreide, Holz 

and Wolle, Zucker, Textilwaren, Konfektion und Modewaren, sowie zu 

einer wichtigen Geldborse geworden ist. Der Zug zur Stadt aus dem 

umliegenden Lande hat Entvolkerung und Landflucht aus dem platten 

Lande der Umgebung zur Folgę gehabt. Die zentrale Lage im Lande 

und in dessen von hier radial nach allen Seiten ausstrahlenden Bahn-

netz, die politische Bedeutung ais Sitz des Generalgouverneurs der 

Weichselprovinzen zur Russenzeit, sowie die kulturelle Bedeutung ais 

Statte einer (f rei lich von der polnischen Bevolkerung in den letzten 

Jahrzehnten immer mehr gemiedenen) Universitat und eines Polytech-

nikums hat Warschau auch in diesem Krieg ais erstrebenswertestes 

Ziel aller auf die Eroberung Polens abzielenden Bemiihungen der Mittel-

machte erscheinen lassen. 

Ais Festung hat Warschau eine besondere Geschichte. Im 18. 

Jahrhundert war nur der Briickenkopf von Praga befestigt. Seine 1794 

von den Russen erstiirmten, spater von den Franzosen und 1831 von 

den Polen wiederhergestellten Befestigungen sind heute v5llig zerfal-

len. Von 1832 an haben die Russen dafiir am linken Weichselufer, un-

mittelbar nordlich der Stadt, die Zitadelle ais Militarfestung, im wesent-

lichen zur Niederhaltung der Landeshauptstadt und ais politisches Ge-

fangnis angelegt. Sie hat gegen die Landseite 5 Bastionen und wird 

im Abstand von nur x/2 km von 6 kleinen, vorgeschobenen Werken um-

geben, welche ebenso wie das mit seiner Kehlmauer an die Weichsel 

angelehnte Kernwerk fiir sich allein heute nicht den geringsten mili-

tarischen Verteidigungswert haben. Wohl aber bildet die Alexander-

Zitadelle1) mit ihren groCen, fiir 1-5 000 Mann ausreichenden Kasernen 

und sonstigen Anlagen eine auch heute nooh gut verwertbare Militiłr-

stadt und wichtiges Waffenarsenal. In der Geschichte Polens, vor allem 

nach den Auf standen 1863/64 und 1905/06 spielte die Zitadelle ais die 

Statte der politischen Gerichtsverfahren (im beriichtigten Pavillon X) 

und ais Ort der Vollstreckung ungezahlter Todesurteile an politischen 

Gefangenen,2) darunter an zahlreichen Unschuldigen,' eine diistere 

Rolle. Zum Schutz cler unmittelbar siidlich der Festungswerke iiber die 

Weichsel fuhrenden Eisenbahnbriicke wurde das heute bedeutungslose 

und aufgelassene Fort Śliwicki angelegt. 

*) Die Warschauer Citadelle. Deutsche W-arschauer Zeitung No. 11, Baiblatt, 

12. I. 1916. — Warschauer Mitteilungen No. 12, 12. Mai 1917, S. 3 - 4 
2) Vgl. die Artikeleerie der Deutschen Warschauer Zeitung vom Januar 1916 

u. ff. unter dem Titel: Die russischen Kriegsgerichte in der Citadelle. 
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Ais man sich spater, namentlich nach den Aufstanden von 1863/64 

entschlofi, die immer volkreicher anwachsende, ais Verkehrs-, Industrie-

und Handelszentrum des Landes immer bedeutender werdende Stadt ais 

ein starkes Glied einer befestigten Weichsellinie neuzeitlich zu be-

festigen, da wurden im Umkreis von etwa 8 km vom Zentrum der Stadt 

18 Forts angelegt. Besonders dicht liegen sie auf der Westseite. Sie 

sind gerade nach dieser Himmelsrichtung durch einen in 5ł/2 km da-

zwischen gelegten, inneren Fortgiirtel von 8 Forts weiter verstarkt wor-

den. Erst dadurch erhielt Warschau die Sicherung, welche der Stadt 

ais Truppenverammlungsraum ersten Ranges (vergl. die bisherigen aus-

gedehnten Kasernenanlagen an der Peripherie der Stadt) unbedingt 

notig war. Alle diese Forts sind erst 1891 nach neuesten Grundsatzen 

um- und ausgebaut worden, haben aber in diesem Kriege das gleiche 

Schicksal wie alle russischen Forts erlitten: sie wurden von uns zer-

schossen oder von den Russen gesprengt. 

Der Fali Warschaus, im Anfang August 1915, geschah im Anschlufi 

an die Erstiirmung der Festung Iwangorod und die Erzwingung des 

Weichseliiberganges der Armee v o n W o y r s c h und v o n K o e v e s s 

weiter im Siiden. Warschaus Fali besiegelte die Eroberung Polens. 

Seit dem Einzug der deutschen Krieger unter Prinz Leopold von 

Bayerns Fiihrung (5. August 1915) wurde Warschau zum Mittelpunkt 

des Wiederaufbaues des Neuen Polen, zum Sitz des General-Gouver-

neurs, des Eroberers Antwerpens und Modlins, Generals von Be-

seler und der ihm unterstellten deutschen Verwaltung, dereń erfolg-

reiche Tatigkeit im AnsehluB an die beispiellosen militarischen Erfolge 

die Polen befreiende Proklamation des 5. November uberhaupt erst er-

moglichte. An diesem welthistorischen Datum empfing im alten Konigs-

schloB von Warschau das eroberte Polen seine so lange verlorene Selb-

standigkeit aus den Handen der Sieger zuriick. 



C. Landschaften und Stadte im siidlichen Polen. 

a. Im polnischen Mittelgebirge.1) 

N a t i i r l i c h e L a n d s c h a f t s g 1 i e d e r u n g S i i d-Po-

1 e n s.1) Im Gegensatz zu den weithin nur 100—150 m hoch gelegenen 

Niederungs-Landschaften der nordlichen und mittleren Zone Polens 

erhebt sich die siidliche Zone zu grofieren Meereshohen (durcli-

schnittlich 200—300 m; in den hoheren Partien 400—500 m; in 

den hochsten Erhebungen iiber 600 m) und unterscheidet sich 

schon dadurch von den bieher betrachteten Tiefenlands-Giirteln. 

Eine deutliche Zweiteilung dieses siidlichen Landstreifens wird 

durch das den Yerlauf der bisherigen kongrefi-polnischen Grenze 

gegen Galizien bedingende nórdliche Vorspringen des Weichsel-

San-Dreiecks verursacht. Diese Zerlegung in eine Ost- und West-

halfte tritt noch deutlicher zu Tage durch das aus der Spitze des San-

Weichsel-Dreiecks bei Sandomierz-Zawiehost in der Richtung auf 

Dęblin meridional gerichtete Abfliefien der Weichsel. 

Dadurch wird ein raumlich ausgedehnterer, bis zur deutschen 

Grenze reichender, westlicher Teil des siidlichen Landgiirtels von 

einem an Ausdehnung geringeren, ostlichen zwischen Weichsel, San und 

Bug gelegenen getrennt. Diesen ostlichen Abschnitt in der Yerlange-

rung des ais „Roztocze" bezeichneten Lemberger Hiigellandes jen-

seits der kongrefi-polnischen Grenze kann man ais das „Tomaszów-

Lubliner Hugelland" um den oberen Wieprz ais Hauptentwas&erungs-

ader bezeichnen. Der westliche, grofiere Zonenanteil lafit sich sehr deut-

lich durch die NW—SO gerichtete, auch im inneren Bau des Bodens 

vorgezeichnete Tiefenlinie der Nida in einen siidwestlichen unid nord-

ostlichen Anteil zerlegen.5) 

Ais Name fiir den siidwestlichen Teil ist seit langem die Bezeich-

nung ais „Polnische Platte" im Gebrauch. Dieser Name entspricht gut 

der weithin ebenen, wenn auch durch Erosionsstufen widerstands-

fahigerer Gesteinsschichten, wie durch aufragende Hartlinge und 

streckenweise tief eingeschnittene Taler kraftig modellierten Landschaft. 

!) VgL Kartę d. Westl. Rufil. 1 : 100000, Blatt F 39, G 39, H 39, J 39 

F 38, G 38, J 38; F 37, G 37, H 37, J 37. 

2) tlber die Gliederung Siidpolens vgl. den beredts genannten Gliederungsaufsatz 

(vgl. Anm. auf S. 55) [R], 
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Daneben hat man das Ganze auch mit dem Namen der beiden im nord-

weetlichen und im sudostlichen Teil dieser Hóhenziige liegenden Stadte 

Wieluń und Krakau ais „Krakau-Wieluner Hóhenriicken" zusammen-

gefalit.1) 

Fiir den Nordostteil, die Hiigel- und Mittelgebirgslandschaft zwi-

schen Nida und Weichsel, sind zahlreichere Namen iiblich. Sie kniipfen 

in alterer Zeit, so bei D ł u g o s z und K r o m e r , an die hochste, iiber 

600 m ansteigende Erhebung der Łysa Góra an ais eines schon friih 

in Polen ais Kalvarienberg verehrten, durch zwei Kloster-

bauten (Kloster des heiligen Kreuzes und St. Katharinenkloster) ge-

heiligten Berges (Mons. S. Crucis). Nach der in der sudostlichen Yer-

langerung der Haupterhebungsachse an der Weichsel gelegenen, histo-

riach bedeutungsvollen Stadt Sandomierz hat man neuerdings (vergl. 

Kartę des Weichselstrom-Werks) vom „Sandomierz-Gebirge" ge-

sprochen. Die Bezeichnung ist nicht sonderlich gliicklich, da der 

namengebende Ort sehr exzentrisch liegt. Besser ware dann, von einem 

„Sandomierz-Kielcer Hóhenriicken" zu sprechen, wobei der Name 

Kielces ais einer nahe dem NW-Ende des Hauptzuges des Gebirges ge-

legenen Stadt Richtung und Ausdehnung von Sandomierz aus gegen 

Nordwesten hin andeutet. 

Im Folgenden wird dem Beispiel G. Puschs 2 ) und Fe rd . Ro-

mer s3) entsprechend, die auch von G. G ii r i c h4) benutzte Bezeich-

nung „Polnisches Mittelgebirge" angewendet werden. Sie vermeidet die 

zu enge Begrenzung auf die hochste Kette und entspricht am besten 

dem vollig an deutsche Mittelgebirgslandschaften erinnernden, allge-

meinen Charakter der zu besprechenden Gegend. 

Abgesehen von dieser Gliederungsmoglichkeit der sudlichen Zone 

Polens besteht ihre groJJte Eigenart im Gegensatz zum mittleren und 

nordlichen Gurtel des Landes in ihrem inneren Bau, ais der wesent-

lichsten Ursache fiir ihre heutige Oberflachengestalt. Starkere tekto-

nische Bewegungen haben hier im Siiden die alteren Gesteinsunter-

lagen gehoben und in groGere Hohen gebracht und dadurch den Cha-

rakter der Mittelgebirgs-Hiigellandschaft im Gegensatz zu dem Niede-

rungscharakter der mittleren und nordlichen Zone verursacht. 

D a s p o l n i s c h e M i t t e l g e b i r g e a i s G a n z e s. 

«) O r o h y g r o g r a p h i e . Das polnische Mittelgebirge stellt eine 

140 km lange, 60 km breite Zone von NW—SO angeordneten Bo-

») Vgl. Handbuch & 99 ff. [R]. 

") Greognostische Beschreibung von Polen, 2 Teile, Stuttgart und Tubingen 1833 

und 1836. 
3) F e r d . R o m e r , Geogr. Beobachtungen im polnischen Mittelgebirge. Z. d. D. 

Geol. Ges. XVII I . Bd. Berlin 1866, S. 667 fff 

*) Das Palaozoikum im polnischen Mittelgebirge. Verh. d. Kais. Russ. minerał. 

Ges. II. Serie, Bd. XXX I I , St. Petersburg 1896. 
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denwellen dar. Die hochste, langste und ausgesprochenste dieser 

Erhebungen ist die nórdlichste des ganzen Systems. Sie er-

reicht in der Łysa Góra 611 m Gipfelhohe. Nach dem auf ihrem 

SO-Ende sich erhebenden, bereits von B o l e s ł a w C h r o b r y um das 

Jahr 1000 begriindeten Kloster zuin heiligen Kreuz wird diese Kette auch 

die „Heilige Kreuzkette" (Święty Krzyż-Kette) genannt. Ihr parallel 

fliefit in streng nordwest-siidostlicher Richtung der Oberlauf der Ka-

mienna, dereń Tal eine deutliche Grenze gegen die benachbarte, nord-

ostlich vorgelagerte Hochflache von Radom bildet, 

Die sudlichste Kette des Mittelgebirgs-Systems besteht aus un-

regelmafiigen Reihen kleiner Riicken, erreicht nur geringere Hohen, 

zeigt aber die steileren Gehange. In ihr liegt auf 350 m hohem Quarzit-

riicken die in der Geschichte Polens oftmals eine Rolle spielende Burg 

von Chęciny. Man konnte daher den ganzen Hohenzug nach Ort und 

Burg ais „Riicken von Chęciny" benennen. Seine nordwestlichen Aus-

liiufer erreichen bei dem kleinen Stadtchen Przedbórz die Pilica. Der 

Kette von Chęciny parallel, aber aufierhalb des von ihr in mehrfachen 

Quertalern durchbrochenen Mittelgebirges fliefit im siidwestlichen Vor-

land die Nida, ein linker Zuflufi der oberen Weichsel. Ihr Talzug ist 

aus den schweren Stellungskampfen wahrend des Winters und Friih-

jahrs 1915 hinlanglich bekannt geworden. 

Zwischen den beiden nordwestlich und siidostlich das Mittel-

gebirge begrenzenden Hohenriicken, der Święty Krzyż- und der Chę-

ciny-Kette erhebt sich eine ganze Anzahl staffelformig gegeneinander 

verschobener, niedrigerer Hohenziige. Sie sind nicht einander parallel 

angeordnet, sondern konvergieren ein wenig gegen Nordwesten. 

Die durchschnittlicjhe Hohe der Kamme des gesamten Mittelgebirgs-

Systems betragt 400 m. Die mittlere Hohenlage des Gelandes zu FiiRen 

seiner Riicken 250—300 m. Da die Hohen iiber .350 m nur auf eine 

schmale Zone im nordwestlich gelegenen Hohenzug der Święty Krzyż-

Kette beschrankt sind, dort freilich iiber 5—600 m erreichen, so ist die 

Massenanschwellung des Mittelgebirges im V ergi o i eh zur siidwestlich 

gelegenen Polnischen Platte eine geringere.1) 

Gegen SO zur Weichsel bei Sandomierz hin, nimmt die Mittel-

gebirgs-Landschaft mehr und mehr den Charakter einer sanftwelligen, 

weithin ganz ebenen Hochflache an, welche in durchschnittlich 50—60 

Meter Hohe in von Loss iiberkleideten Hangen steil zum Weichseltal 

abbricht. Ein iihnliches allmahliches Ausklingen in Hochflachen-Land-

schaften zeigt das Nordwestende des Gebirges bei Annaherung an die 

Pilica in der Gegend um Opoczno und Przedbórz. 

Hydrographisch ist der gro fi te Teil des Mittelgebirges durch Nida 

und Kamienna der oberen Weichsel tributar. Das Gewassernetz ist be-

sonders charakteristisch dadurch, dafi ein vielfacher Wechsel zwischen 

! ) Vgl. die IIóhen«ohiehtenkarte ( IV) im I landtach [R]. 

F r i e d e r i c h s e n , Landschaften und Stadte Polens und Łitauens. 7 
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engen, jugendlich durchstromten und tief eingerissenen Quertalern mit 

breiten, sanderfullten oder versumpften Langstalern mit Fliissen ge-

ringen Gefalles zu beobachten ist. Es kommt auf diese Weise eine rost-

formige Gliederung des Gebirges zustande, welche dem Verkehr auch in 

der Richtung quer zum Streichen der Bodenerhebungen Durchlasse ge-

wahrt. In dieser Beziehung erinnert das polnische Mittelgebirge durch-

aus an die Yerhaltnisse des Schweizerischen Jura, mit welchem man es 

auch wohl hinsichtlich seiner Lage ais Vorhóhenzug der Sudeten ver-

glichen hat.1) 

/?) G e o l o g i e u n d T e k t o n i k . Die Erklarung fiir diese 

vorstehend kurz skizzierten orohydrographischen Yerhaltnisse gibt Ge-

ologie, Tektonik und Morphologie. 

Nach allem, was wir seit G. G. P-usch, Ferdinand R o m e r , J. 

S i e m i r a d z k i ,2) G. G ii r i c h , J. L e w i ń s k i3) u. a. dariiber wissen, 

handelt es sich um ein System urspriinglich NW—SO gefalteter, vor-

karbonischer Ketten, welches spater durch posthume Neufaltung, vor 

allem durch Verwerfungen in mit der alten Faltung gleichen oder ahn-

lichen Richtungen neugestaltet resp. zu Keilschollen zertriimmert 

wurde.4) Danach wiirde das heutige Mittelgebirge eher zur Gruppe der 

Bruch- und Schollengebirge, ais zu der echter Faltengebirge zu rechnen 

sein. Seine weiteren durch Abtragungsvorgange zu den verschiedenen 

geologischen Epochen bedingten Schicksale erhohen die auBerlich so 

stark hervortretenden Ahnlichkeiten mit unseren deutschen Mittelge-

birgs-Landschaften. 

Am Aufbau des Ganzen nehmen in der Kernzone palaozoische Ab-

lagerungen erheblichen Anteil (Kambrium, Silur, Devon).B) Daran 

legen sich im Nordosten und Norden Ablagerungen aus der Trias (Bunt-

sandst9in und Muschelkalk) in germanischer Fazies. Die Erzfiihrung 

der alteren Gesteinsfolge hat die Grundlagen abgegeben fiir einen frii-

her zeitweilig eifrig betriebenen, in letzter Zeit vor dem Kriege ziemlich 

vernachlassigten, nach dem Frieden mit neuzeitlichen Mitteln unschwer 

wieder zu belebenden und auszubauenden Erzbergbau, dem die Nahe 

der Kohlen des Dąbrowa-Beckens zugute kommt. Silber, Blei. Kupfer 

und Eisen kommen vor und wurden ausgebeutet. 

Vgl. P a r t s c h J., Dor ostliche Kriegsschauplatz. Drittes Hett der von 

A. H e t t n e r herausgegebenen Folgę: Die Kriegsschauplatze. Berlin-Leipzig 1916. 

S. 46. 
2 ) S i e m i r a d z k i , J., Studien im polnischen Mittelgebirge. Jahresbericht K. 

K. Geol. Reichsanst. Wien, 1886, S. 669. 
3) L e w i ń s k i , J., Utwory dyluwia.lne i ukształtowanie powierzchni przedlodow-

cowej dorzecza Przemszy (Die diluvialen Ablagerungen und die praeglaciale Ober flachen-

gestaltung des Przemszagebietes). Prace Tow. Nauk. Warszaiwsk. (Arbeiten der Gesell-

achaft der Wissenschalten in Warschau). I I I . Mathem. naturw. Klasse. No. 7, War-

schau 1914. 
4) tlber das Alter der Faltung vgL Handbuch S. 62 und S. 94 [R]. 
8) Uber Karbon und Zechetein des Mittelgebirges vgl. Handbuch S. 62 u. 63 [R], 
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Das gesamte altere Gebirge wird umsaumt von randlich auftreten-

den Jura-Ablagerungen, dereń Schichtfolgen gegen NO unter die Kreide-

schichten der Hochflache von Radom, gegen SW und unter die Kreide-

schichten der Talung der Nida absinken.1) 

Tertiarablagerungen in Form von Sanden und weichen Tonen lie-

gen am SO-Abhange in zur Weichsel offenen Buchten und deuten da-

rauf hin, dafi einst auch das subkarpatbische Tertiarmeer den Fufi des 

Mittelgebirges bespiilte. 

Innerhalb dieses geologisch jiingeren Mantels liegt der hoch er-

hobene Kern des polnischen Mittelgebirges zwischen der Święty 

Krzyż und Chęciny-Kette etwas excentrisch, mehr auf den SW-Abfall 

des ganzen Aufbaues verschoben. 

Lagerungsfolge und Gesteinscharakter der aufbauenden Schichten 

genau zu erkennen, wird im gesamten polnischen Mittelgebirge dadurch 

erschwert, dafi Taler und Hohen weithin von noch heute ausgedehnten 

Waldungen bedeckt sind. Dazu kommt ein dichter Mantel von Ver-

witterungsschutt und Gehangelehm, sowie eine im SO 20—30m mach-

tige LoB-Schicht. Auch die Eiszeit, von der noch zu reden sein wird, 

hat durch ihre Ablagerungen die Verschleierung des inneren Baues ge-

fordert. 

7) M o r p h o 1 o g i e. Fiir das heutige Aussehen des Landschafts-

bildes ist Art und Widerstandsfahigkeit der Gesteine der palaozoischen 

und mesozoischen Schichtfolgen wichtig. Zaokige Felskamme und 

schmale Steinriicken werden von den weitverbreiteten, unterdevonischen 

Quarziten und den harten, oberdevonischen Kalken gebildet. Kambrische 

und silurische, sowie triadische Sandsteine formen abgerundete Riicken; 

wahrend die harteren Partien der Jurakalke wiederum harte Formen 

bilden. 

Hinsichtlich der Art der Bodenkrume ist ein Wechsel zwischen 

leichterem, sandigem und tonigem, schwererem Boden iiberall nachweis-

bar. Einen besonders schweren, zahen Tonboden ergeben die Letten-

und Mergel-Tone der Trias (Keuper). Da auf ihnen das Wasser schlecht 

ablauft, sind sie oft die Ursache fiir sumpfige Strecken innerhalb der 

auf dem Triasboden besonders gut fortkommenden Walder. Auch weite 

Moorflachen in den flachen Langstalern der nordwestlichen Abdachung 

gegen die Pilica hin (z. B. bei Końskie und Opoczno) sind so zu er-

klaren. 

Die Eiszeit2) hat vor allem auf der N- und NW-Abdachung des 

Gebirges, wo sich das Eis nur langsam, weil gegen das natiirliche Ge-

falle des Bodens auf das Mittelgebirge hinaufschob, echte Geschiebe-

1) Vgl. die geol. trbersichtskarte im Weiehselstromwerk und Kartę I I im Hand-

buch von Polen. 
s) Vgl. Ł o z i ń s k i , W . v., G-lacialerscheinunigen am Rand der nordischen 

Yereisung. Mitt, d. Geol. Ges. Wien, I I , 1909, S. 162 ff. 

7* 
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mergel von nordischem Charakter in grofierer Menge angehauft. Auf 

der S- und SO-Abdachung sind diese eiszeitlichen Bildungen meist san-

dig-kiesiger Natur und in ihrer Machtigkeit erheblich geringer. t)be? 

den groBten Hohen (Święty Krzyż-Kette und Fortsetzungen) scheint 

das diluviale Eis, wenn iiberhaupt, so nur kurze Zeit gestanden zu 

haben.1) Dort fehlen die charakteristischen Eiszeit-Ablagerungen fa6t 

ganz und an ihre Stelle tritt eine Triimmerzone der harten Quarzite2) 

ais wahrscheinliches Produkt periglacialer Verwitterungsvorgange.3) 

Neben der Einwirkung der Tektonik und Gesteinsverteilung sind 

die verschiedenen Abtragungsvorgange wahrend der geologischen Ver-

gangenheit fiir das heutige Bild des Gebirges von grofiter Wichtigkeit 

geworden. Wie in den deutschen Mittelgebirgen werden wir auch hier 

nach der WNW—OSO gerichteten vorkarbonischen Faltung („Kielcer 

Richtung" Siemiradzkis) eine alsbald einsetzende, starkę subaerische 

Abtragung der palaozoischen Kernzone anzunehmen haben, dereń Ab-

tragungsprodukte in einer Periode relativer tektonischer Ruhe, wahrend 

der Perm- und Triaszeit zur Ablagerung in der Umgebung der abge-

tragenen Gebirgsteile kamen. Es wird daher die durch randliche Abla-

gerungen mariner Jura- und Kreideschichten in der Umgebung des Mit-

telgebirges bewiesene Meerestransgression ein bis nahe an das Meeres-

Niveau abgetragenes Land vorgefunden haben. Nur die hochsten zen-

tralen Partien werden ais Inseln aufgeragt haben. 

Ais diese mesozoischen Meere zuriickwichen und ihre Ablagerun-

gen hinterliefien, begannen die schon erwahnten posthumen Bodenbewe-

gungen (Faltungen und vor allem Briiche), welche anscheinend am 

Ende der Kreidezeit4) jenes Schollengebirge schufen, dessen Reste wir 

heute vor uns sehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dafi die Folgen 

dieser erneuten tektonischen Storungsperiode durch ahnlich langwah-

rende, subaerische Abtragungs-Vorgange im Alt-Tertiar wieder einge-

ebnet wurden, wie wir sie auch aus den deutschen Mittelgebirgen ken-

nen. So haben wir wahrscheinlich in den heutigen, zwischen den hoheren 

Hartlingsriicken des Mittelgebirges erhaltenen Abtragungsflachen der 

tiefer gelegenen Partien Analoga fiir die von P h i 1 i p p i5) zuerst in 

Thiiringen erkannten, spater an zahllosen anderen Stellen Mitteldeutsch-

lands und Mittel-Europas nachgewiesenen praoligocanen Abtragungs-

flachen. Ist es doch sehr wahrscheinlich, dafi zeitweilig eine sicher 

pramiozane Abtragungsflache in einheitlich sanfter Neigung auch aus 

den Vorhohen der siidlich des Mittelgebirges liegenden Karpathen bis 

' ) L e w i ń s k i , a. a. O. S. 106 ff. 

2) Vgli. Bilderatlas, Albb. 80 und 81. 

' ) Ł o z i ń s k i . W. v., Die periglaciale Facies der mechanischen Verwitterung. 

Naturw. Wochenschrift N. F. X. Bd. No. 41, Berlin 1911, S. 641-647. 

«) L e w i ń s k i , a. -a. O., S. 122. 
s) P h i l i p p i , E. tJbcr die praevigocane Landoberflache in Thiiringen, Zeit-

sehrift cl. Deutsch. geol. Ges. Bd. 62, 1910, S. 305—404. 
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in diese Gegenden gereicht haben wird.1) Die heutige Unterbrechung 

dieses einstigen Zusammenhanges zwischen Karpathen und Mittel-

gebirge durch die tiefe Senke des Weichsel-San-Dreiecks geschah jeden-

falls erst im AnschluB an den wahrscheinlich in der mittleren Miozan-

Zeit eingetretenen machtigen Weichsel-Abbruch,1) dessen Verlauf das 

heutige Weichseltal zwischen Krakau und Sandomierz folgt. Kraftige 

Wiederbelebung der Erosion mufi die Folgę dieses wichtigen Vorgange& 

fiir die umgebenden sudpolnischen und subkarpathischen Abtragungs-

landschaften gewesen sein. U ber diese im Alttertiar entstandenen, mit-

tel- bis jung-tertiar zertriimmerten Abtragungsflachen werden nur die 

heute hochsten, weil aus widerstandsfahigen Gesteinen (Quarziten, Do-

lomiten, harten Kalken) bestehenden Bergziige des Mittelgebirges ais 

Hartlinge (Monadnocks) aufgeragt haben. 

Wie alt das heutige Flufinetz mit seinem charakteristischen Wech-

sel von Langs- und Quertalziigen ist, mag dahingestellt bleiben. Wahr-

scheinlich wird auch dieses in seiner Hauptanlage ein erhebliches Alter 

haben und ais ein konseąuentes Entwasserungsnetz, der allmahlichen 

Abdachung der praoligozanen oder pramiozanen Abtragungsflache1) 

von S gegen N folgend, urspriinglich gen N und NO einheitlich gerichtet 

gewesen sein. Jedenfalls tragen die Querdurchbruchsstrecken der 

Fliisse antecedenten2) Charakter, und sicherlich fand die Eiszeit, sie 

ebenso vor, wie die iiber die Abtragungshochflaohe aufragenden Hart-

lingsriicken.3) 

Dafiir, daB die Eiszeit ais letztes bodengestaltend wichtiges Er-

eignis die hoher erhobenen Bodenschwellen des Mittelgebirges nur bis 

340—360 m Hohe hat bearbeiten konnen, scheinen die bis zu diesen 

Hohen nachweiebaren Eisschliff-Wirkungen zu sprechen. Die scharfen 

Gratriicken grofierer Hohen deuten trotz gegenteiliger Meinung einiger 

polnischer Geologen4) darauf hin, dafi sie im Wesentlichen ais „Nuna-

taker" iiber das ca. 200 m machtige Inlandeis hinweg geragt haben.5) 

Der auf diese Eiszeit folgenden Phase der Herrschaft trockener 

Windę an der Randzone des Inland-Eises ist die Bildung der grofsen 

Staubmassen zuzuschreiben, welche heute ais LóB-Ablagerungen vom 

FuBe der Święty Krzyż-Kette bis zur Weichseltal-Niederung die Land-

schaft verhullen. Ihre ebenen Oberflachen deuten schon darauf hin, dafs 

sie auf Abtragungsflachen zur Ablagerung kamen. Ihre Einlagerung 

in die heutigen Taler und Auskleidung der Talboden und Hangę be-

L e w i ń s k i , a. a. O., & 141. 

2) Vgl. hierzu den Text zu Abb. 79 im Bilderatlas [R], 

3) Vgl. Bilderatlas, Abb. 77-79. 

L e w i ń s k i und M i k l a s z e w s k i . 

6) Ł o z i ń s k i , W. v„ Der d ihmale Nunatak des polnischen Mittelgebirges. 

natsber. d. Deutschen Geol. Ges. 1909, No. 11, S. 447-454. 
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weist, daB auch diese Hohlforinen schon vor der Lofi-Zeit vorhanden 

gewesen sein miissen. Auch im Gebiete der Nida, wie in den Yorhohen 

der Karpathen, sowie auf dem ganzen Lubliner Hiigellande der nordost-

lichen Nachbarschaft des polnischen Mittelgebirges sind diese wegen 

ihrer Fruchtbarkeit fiir den Anbau so wichtigen LoG-Ablagerungen zum 

Absatz gekommen. 

S a n d o m i e r z u n d das W e i c h s e l t a l b e i Z a w i -

c h o s t.1) Ais geeigneter Ausgangspunkt fiir einen Besuch der polni-

schen Mittelgebirgs-Landschaften kann die Stadt Sandomierz an der 

Weichsel gewahlt werden. Die Stadt erhebt sich an einer Stelle, wo die 

palaozoische Unterlage des Mittelgebirges mit ihren sudostlichen Aus-

laufern an die jungtertiare Bruch-Linie herantritt. Die kambrische 

Unterlage ist erschlossen am Fufi der unmittelbar ostlich der Stadt bis 

80 und 90 m hoch sich erhebenden Pfefferberge. 

Sandomierz gegeniiber, auf der osterreichischen Seite des Weichsel-

Ufers, liegt ein kleiner Ort Nadbrzezie, von dem aus eine von den 

Osterreichern an Stelle der im Kriege zerstorten alten Briicke neu er-

richtete, starkę Holzbriicke iiber den Flufi und sein Uberschwemmungs-

gebiet hiniiberfiihrt. Passiert man diese Briicke, so erblickt man ostlich 

derselben an den Weichselgestaden die Anlage eines kleinen, von den 

Osterreichern hier angelegten FluBhafens. Auch ist die gesamte óster-

reichische Uferstrecke oberhalb und unterhalb dieser Briicke im Gegen-

satz zu den fast unregulierten russischen Gegenufern durch FluBbauten 

reguliert worden. Diese Bauten haben eine starkę Anlagerung der 

leicht beweglichen Flulkande auf der osterreichischen Seite zur Folgę 

gehabt. Zur Feetlegung dieser Sande sieht man die Niederung bei San-

domierz weithin mit dichtem Weidengestriipp bedeckt, ein gutes Bei-

spiel eines zwar kiinstlich geforderten Auen-Waldes. Die Hohenlage 

des Weichsel-Tales hier bei Sandomierz betragt 145 m iiber dem Meere. 

Da die genannten Pfefferberge 236 m Hohe erreichen, so erhebt sich 

das linkę Steilufer bei Sandomierz 80—90 m tiber den Flufi. 

Oberhalb des Ubergangspunktes bei Sandomierz erweitert sich das 

Weichseltal auf 4—5 km Breite. Das Steilufer tritt nordlich zuriick, der 

Flufl drangt auf die Siidseite des Talbettes hiniiber und la Ist zwischen 

sich und dem Steilhang eine von Altwassern durchzogene, vielfach ver-

sumpfte, tief liegende Niederung. Erst bei Świniary engt sich durch 

Vorspringen flacher Sandstein-Hóhen das Stromtal erneut auf 1 km 

Breite ein und ermoglicht dadurch einen, wie bei Sandomierz, erleich-

terten tTbergang. 

Auch unterhalb von Sandomierz erweitert sich das Weichseltal von 

neuem und lafit zwischen sich und dem Steilufer der linken Flufiseite 

eine 3 km breite, gut eingedeichte und fruchtbare Niederung frei, in 

dereń Hintergrund die steil zum Tal abbrechenden Auslaufer des pol-

1)Vgl. Bilderatlas Abb. 89-90. 
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nischen Mittelgebirges, von machtigen LoBmassen iiberkleidet, in durch-

schnittlich 50—60 m, stellenweise bis 80 m H5he aufragen, wahrend sich 

rechts des Flusses, besonders nach Einmiindung des San, eine fast un-

ubersehbare, von Diinensanden iiberwehte, von dichten, kaum bewohn-

ten Waldern iiberzogene Niederung bis an den steil aufsteigenden Ab-

bruch des Lubliner Hiigellandes ais unwirtliche, schwer durchschreitbare 

Grenzzone (entlang der bisherigen russisch-osterreichischen Grenze) 

hinzieht. Erst 15 km stromabwarts von Sandomierz bei der kleinen Sie-

delung Zawichost wird der FluB von neuem dadurch eingeengt, daB von 

links her die Auslaufer des palaozoischen Mittelgebirges, von rechts die 

in strenger NW—SO-Richtung dahinziehenden Randhohen der Kreide-

hiigel-Landschaft um Kraśnik und Lublin nahe aneinander herantreten. 

Hier bei Zawichost steht man am Beginn jener Weichsel-Durchbruchs-

strecke quer durch die Kreidelandschaften der Hochflachen von Lublin 

und Radom, an dereń nordlicher Ausmiindung die historisch beriihmte 

und landschaftlich schon gelegene Stadt Kazimierz liegt. 

D i e L o B l a n d s c h a f t um S a n d o m i e r z u n d O p a -

t ó w.1) In starkem Gegensatz zu der beschriebenen FluBtal-

Landschaft zwischen Sandomierz und Zawichost steht die dahinter 

liegende, linksufrige Hochflache. Abgesehen von ihrer tieferen 

Unterlage, welche nur in besonders giinstigen Taleinschnitten 

oder bei Brunnen-Bohrungen beobachtet werden kann, wird sie 

aufgebaut aus jener bereits mehrfach genannten Staub-Ablagerung 

des am Ende der Eiszeit in dem damaligen kalteren und trocke-

neren Klima gebildeten LoB. War schon das voreiszeitliche Relief 

dieser Gegend nach allem, was von der Entwicklungsgeschichte dieser 

Landschaft friiher gesagt worden ist, stark verebnet, so ist dieser Cha-

rakter durch diese LoB-Ablagerungen noch erhoht worden. In der Tat 

kommt man, wenn man etwa von Sandomierz nach Opatów oder von 

dort nach Ostrowiec fahrt, weithin iiber fast tischebene Flachen. 

Auf ihnen fehlt jeder Baum und Strauch, so daB die Be-

wohner streckenweise getrockneten Kuhdiinger zur Feuerung verwen-

den, ahnlich wie dies aus gleichen Griindeń z. B. im holzarmen Arme-

nien geschieht. Dagegen sind diese Flachen infolge der auBerordent-

lichen Fruchtbarkeit des LoB auf das sorgsamste angebaut und bilden 

eine der reichsten Weizen und Gerste produzierenden Landschaften 

Polens (gleba sandomierska). Infolge dieser Yerhaltnisse ist die 

Gegend gut besiedelt, vorwiegend im GroBgrundbesitz, dessen 

weit gedehnten Feldern mit groBen Scheunen, ebenso wie auf vor-

herrschenden Getreideanbau hinweisenden Muhlen man ais Haupt-

charaktermerkmalen der Landschaft iiberall begegnet. Da der LoBboden 

wasserdurchlassig ist und daher flieBende Gewasser auf der Hochflache 

*) Vgl. Bilderatlas Abb. 85—88. 
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fehlen, so ist die Wasserbeschaffung fur die Plateau-Siedelungen nur 

mit Hilfe tief hinabgesenkter Brunnen moglich. 

Anders sieht es in diesen LoB-Gegenden in den tiefer gelegenen 

Talpartien aus. Das Vorhandensein eines Tales bemerkt man infolge 

der vielfach steil eingerissenen Schluchten meist erst dann, wenn 

man am Rande derselben steht. Diese Schluchten mit ihren viel-

verzweigten Systemen greifen in das Sandomierz-Opatower LoB-

plateau einerseits von den Randem des Abfalles vom Weichseltal 

aus ein und sind dann kurze, wasserlose Schluchtensysteme, oder 

sie schlieBen sich an die wenigen, von dauernd fliefiendem Waeser 

durchzogenen Talungen, wie vornehmlich an das Tal der Opatówka 

oder das der Koprzywianka an. Sind die erstgenannten, kurzeń, steilran-

digen Trockenschluchten vermutlich postglacialen, also sehr jugend-

lichen Alters, so sind zum mindesten die Hauptziige der von Wasser 

noch heute dauernd durchfloesenen, gróBeren Taler von hoherem Alter 

und jedenfalls wohl voreiszeitlich angelegt. Dafiir spricht die Tatsache, 

dafi ihre Hangę sanfter geboscht, in denUmrissen zugerundet erschei-

nen und mit LoB vollstandig uberkleidet sind, auch breitere Talbóden 

besitzen. Diese letzteren pflegen in den groBen Talziigen meist durch-

feuchtet und mit Wiesen- oder Bruchvegetation bedeckt zu sein; letzteres 

deswegen, weil der unter dem LoB lagernde, wasserundurchlassige Ge-

schiebelehm ein Stagnieren des Wassers zur Folgę hat. Das Tal der 

Opatówka ist in seinen mittleren und oberen Talstiicken ein gutes Bei-

spiel fiir diese pradiluvialen, weitbodigen, streckenweise versump[ten 

LoBtaler, wahrend ihr unteres Talstiick zwischen Kichary und Dwi-

kozy ein ebenso charakteristisches Beispiel fiir eine erneute Yertiefung 

der Talanlage infolge riickschreitender Erosion vom Weichseltal her 

sein diirfte. 

Bei den kleineren, jugendlicheren lioB-Schluchten ist ihr heutiges 

Aussehen vor allem bestimmt durch die Neigung des Lofies in senk-

rechten Wanden abzubrechen. Sie werden geschaffen durch das Ab-

fliefien der Tageswasser, welche vorhandene Einsenkungen schnell 

vertiefen oder beim HiniiberflieBen iiber die Steilstufen des Plateau-

randes infolge des leichten Zerfalls des Materiales rasch riickwarts ein-

schneidende, vielverastelte, nackte Schluchtensysteme zu bilden ver-

mogen. Die Kampfe, welche seinerzeit bei der ersten osterreichischen 

Offensive am Beginn des Krieges hier stattfanden, vor allem aber die 

erneuten, energischen VorstoBe der Armeen D a n k 1 und A u f f e n -

b e r g im Sommer 1915 (nach Durchbrechung der Nida-Linie) gegen 

Kraśnik und Lublin, wurden in diesem uniibersichtlichen, quer zur 

IMarschrichtung tief durchschlucihteten Lofigebiet auBerst beschwerlich. 

Das Gesamtbild der LóB-Landschaft ist jedenfalls ein ungemein 

charakteristisches und stellt dem Beobachter, wenn auch in verkleiner-

tem MaBstabe, so doch in typischer Ausbildung alle jene Merkmale vor 
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Augen, welche F e r d i n a n d von R i c h t h o f e n ale der Urheber 

der heute allgemein angenomemnen aolischen Theorie der Lofientste-

hung aus den charakteristischen Lofilandschaften von China berichtet 

hat. Mancherlei Ahnlichkeiten sind auch vorhanden nut, dem nahe gelege-

nen Lofigebiet am Nordfufi der Karpathen. Besonders die Ahnlichkeit des 

ais „Wagram" von osterreichischen Geologen1) bezeichneten Lofisteil-

Abbruches zur Weichselniederung ist hier wie dort eine grofie. Freilicn 

ist in beiden Fallen der urspriingliche, aus der Neigung des Lofies zu 

senkrechter Zerkliiftung entstehende Steilabfall im Laufe der Zeiten da-

durch gemildert worden, dafi entweder der Mensch beim Beackern der 

Lófiabstiirze die K anten des Abfalles gerundet und die Abhange aus-

geglichen hat, oder dafi im Anschlufi an die abfliefienden Tageswasser 

sich bildendes Gekriech einen gewissen Ausgleich schuf. Die leichte 

Bearbeitung des Lofi hat die Bauern dieser Gegend dazu veranlafit, 

ihre Vorratskeller direkt in den Boden einzugraben, ja hat an einzelnen 

Steilen sogar dazu gefiihrt, Lofiwohnungen herzustellen. Yor allem die 

die grofieren Talziige an den Hangen und am Boden begleitenden Bau-

erndórfer zeigen vielfache Verwendung der hinter den Hausern aufstei-

genden Lofiabhange zu baulichen Zwecken. 

Ein ahnlicher, wagramartiger Abfall des Lofiplateaus, wie er zur 

Weichsel stattfindet, lafit sich am NO-Rande des Gebietes am Ab-

fall zur Kamienna beobachten. Auch er ist teik durch Trockenschluch-

ten, teik durch dauernd durchflossene, vielfach verzweigte Talsysteme 

gegliedert. 

D i e Ś w i ę t y K r z y ż - K e t t e 2 ) . Ist gegen Kamienna- und 

Weichseltal hin, wie die Aufschltisse in allen Talem leicht erkennen 

lassen, die Lofischicht eine machtige (20—30 m), so wird sie bei An-

naherung an die Święty Krzyż-Kette immer diinner, bis sie schliefilich 

am Fufie derselben auskeilt. Damit beginnt eine neue Landschaft, dereń 

Hauptcharakterzug durch die Święty Krzyż-Kette selber gegeben wird. 

Diesen Hóhenzug besucht man am besten vom kleinen Dorfchen Słupia 

Nowa aus. 

Der Ort liegt am Fufie des SO-Endes der Kette, die sich 

hier bis iiber 590 m Meereshóhe mit auffalligen, scharfkantigen Formen 

aus der Umgebung erhebt, gekront von dem am SO-Ende liegenden 

Kloster des heiligen Kreuzes. Es ist eine alte Wallfahrtsstatte, dereń 

Griindung bereits zuriickgeht in das Jahr 1008, ais von Frankreich kom-

mende Bendiktinermonche hierher eine Reliąuie des heiligen Kreuzes 

brachten, zu dereń Ehren durch B o l e s ł a w C h r o b r y eine Kapelle und 

1) Ł o z i ń s k i , W . v. , Das Sandomierz-Opatower Lolłplateau. Globus, Bd. 

XCVI, 1909, S. 334. Der Namo „Wagram" wird dort vorgescMagen nach dem Vorbild 

der Bezeiebnung der steilen Lofistufe link® der Donau abwarts Krems. 

2) Vgl. Bilderatlas, Abb. 77 81 und 82. 
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spater ein Kloster gegriindet wurde.1) Das Heiligtum wurde zum viel-

erstrebten Wallfahrtsort, an den sich in dieser wenig besiedelten Ge-

gend bald ein Marktplatz anschloB, der spater, um die Ruhe des Klosters 

nicht zu storen, .an den FuB des Berges nach Słupia Nowa verlegfc 

wurde. 

Das Kloster wurde viel besucht und bald sehr reich. Im Jahre 

1370 wurde es durch die Litauer K i e j s t u t und L u b ar t voriiber-

gehend seiner Reliąuie beraubt, die aber bald auf Jagiełłos Veranlassung 

zuriickgebracht werden mufite. Von da ab hat gerade Jagiełło ais 

Fiirst von Polen-Litauen das Kloster und seine Reliąuie besonders ver-

ehrt und hier vor allen groBeren Unternehmungen seines Lebens An-

dachten gehalten, auch die Ausmalung des Klosters befohlen. In den 

Schwedenkriegen war es das Ziel manches feindlichen Angriffs. Seine 

Kloster-Bibliothek war reich und weithin beriihmt. 

Durch eine schwere Feuersbrunst 1777 wurde alles vernichtet. Das 

an der alten Stelle neu erbaute Kloster wurde 1806 geweiht- und in 

letzter Zeit vor dem Krieg von den Russen ais Staatsgefangnis verwen-

det. Im Yerlaufe des Weltkrieges ist die im Barockstil errichtete Kloster-

kirche durch BeschieBung und Zertrummerung des Kirchturms und der 

Kirche selber schwer beschadigt worden. 

Der Stationsweg von Słupia Nowa hinauf zum Kloster fiihrt durch 

alten, hochstammigen Tannen- und Fichtenwald, der auch weiterhin den 

etwa 15 km weit gegen NW hinziehenden Hohenriicken bedeckt. Ent-

ppreebend dem heiligen Kreuz-Kloster am SO-Ende des Zuges liegt das 

heilige Katharinenkloster ais gleichfalls viel besuchter Wallfahrtsort, 

fur die Beinhardiner 1478 durch J a n v o n R z e s z begriindet, am 

NO-Abhang der Święty Krzyż-Kette. Von ihm aus fiihrt ein Weg zur 

hochsten ITóhe des gesamten polnischen Mittelgebirges, der 611 m hohen 

Łysa Góra. Der Name, welcher „kahler Berg" bedeutet, wiirde besser 

der in seiner nordwestlichen Yerlangerung liegenden Góra Radostowa 

(452 m) zukommen, denn die Łysa Góra ist waldbedeokt, wahrend die 

Góra Radostowa ein tatsachlich kahler Gipfel ist. Ihre Besteigung ist 

daher in mancher Beziehung lohnender. 

Der Umblick von der Góra Radostowa laBt zunachst erkennen, daB 

die ganze Święty Krzyż-Kette, wie dies schon die Quarzitblock-Halden 

in den waldbedeckten Teilen bei Słupia Nowa deutlich beweisen, 

ein Hartling ist, dessen Herauswittern aus seiner Umgebung in erster 

Linie den widerstandsfahigen, unterdevonischen Quarziten zu danken 

ist. Der nackte Riicken der Góra Radostowa ist von den weiflen 

Blocken dieses Gesteins weithin iibersat. 

Des weiteren hat man von der Radostowa-Hohe einen klaren Ein-

blick in das an ihrem FuB gelegene, in NO—SW-Richtung quer zum 

Vgl. J a n o w s k i , A., Wycieczki po kraju (Wanderungen im Lande). Heft 

I, Warschau 1908, S. 43 ff. 
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Streichen der Kette durchbrechende Lubrzanka-Tal. Es ist dieses 

Tal ein Gegenstiick zu dem ganz analogen Durchbruchstal der Słu-

pianka unterhalb des Święty Krzyż-Klosters am SO-Ende des Zuges. 

Hier wie dort handelt es sich um Beispiele jener antecedenten Durch-

briiche, von den en im Zusammenhang mit der Entwicklungsgeschichte 

des ganzen Mittelgebirges bereits an friiherer Stelle die Rede gewesen 

ist. Durch das Lubrzanka-, wie durch das Słupianka-Quertal wird der 

gesamte, hochst erhobene Święty Krzyż-Bergzug in drei deutlich er-

kennbare Teile zerlegt; denn sowohl sudlich des Słupianka-Durchbruches, 

wie nordwestlich des Lubrzanka-Durchbruchtales zieht der Quarzit-

Bergriicken ais deutlich erkennbarer Hartling, seine Umgebung kraftig 

iiberragend, fort. Dafi er nordlich und sudlich von ahnlichen, aus glei-

chen Griinden groBerer Widerstandsfahigkeit ihrer Gesteine iiber die 

Umgebung aufragenden Nachbarbergziigen des Mittelgebirges parallel 

begleitet wird, ist eine weitere Erkenntnis dieses Umblicks von der Góra 

Radostowa aus. Wie stark eingeebnet demgegeniiber die zwischen 

diesen hoher erhobenen Hartlingsziigen liegenden Gebirgsteile sind, er-

kennt man, wenn man nach Abstieg von der Hohe unter mehrfachem 

fjberschreiten der hin- und herpendelnden Lubrzanka nach Kielce wan-

dert. 

K i e l c e . In Kielce1) steht man in dem wichtigsten Kultur-Zentrum 

der polnischen Mittelgebirgs-Landschaften, einer zur Russenzeit 35 000 

Einwohner zahlenden Stadt, dereń Grundung bereits in die Zeiten des 

heiligen Adalbert zuriiokgehen soli. Die Uberlieferung berichtet, daB 

Adalbert dort gepredigt habe und daB dann zu seinen Ehren eine Kirche 

aus Larchenholz mit dem heiligen Adalbert ais Schutzpatron errichtet 

wurde. Sie soli in der Vorstadt Bodzenty gelegen haben und ais hol-

zerne Kirche 1762 abgebrochen, spater aus Stein wieder neu aufgebaut 

worden sein. 

Mit voller Sicherheit tritt Kielce in die Geschichte ein, ais 

der Krakauer Bischof Gettko (Gedeon) im Jahre 1171 hier eine Ka-

pelle zu Ehren der Mutter Gottes errichtete. Sie wurde spater zur Stifts-

kirche erhoben. Seit dieser Zeit wurde Kielce dem Bischof von Krakau 

unterstellt und hat von da an ais Bischofssitz, im AnschluB an Krakau 

eine erhebliche Rolle in der polnischen Kirchen-Geschichte gespielt. 

Die spater zur Kathedrale gewordene Stiftskirche ist im Laufe der 

Jahrhunderte vielfach umgebaut und verbessert worden. Der urspriing-

lich romanische Bau wandelte sich so zu einem Barockbau um, dessen 

Inneres durch den Krakauer Maler N i z i ń s k i neuerdings modern 

ausgemalt wurde. Die Kathedrale liegt auf dem hochsten Punkte der in 

sanfthiigeligem Terrain angelegten Stadt. Sie beherrscht mit ihrer 

Fassade und dem neben ihr frei stehenden Glockenturm das Stadtbild 

ł ) Vgl. J a n o w s k i , o. c. 
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weithin. Das alte, friiher auf dem Marktplatz stehende Rathaus ist ab-

gebrochen worden. 

Ein besonderer Anziehungspunkt Kielces ist das 3 km westlioh der 

Stadt, auf einem die Umgebung kraftig iiberragenden Hiigel gelegene 

Kloster Karczówka. Es wurde begriindet von dem Krakauer Bischor 

Martin S z y s z k o w s k i , welcher gelegentlich der furchtbaren Pest im 

17. Jahrhundert das Geliibde einer solchen Griindung im Falle 

der Yerschonung der Stadt, Kielce abgelegt hatte. So wurde 1624 die 

Kirche auf der Anhohe erbaut, dereń Hauptanziehungspunkt eine 1628 

dorthin gebrachte Reliąuie des heiligen Boromaus darstellt. Spater ist 

neben dieser Kirche ein Bernhardiner-Kloster entstanden. Von Interesse 

ist die aus einem Bleiglanzblock gearbeitete Figur der heiligen Barbara 

in der Klosterkirche, denn sie weist auf den in der Umgegend von 

Kielce vorhandenen und zeitweilig abgebauten Erzreichtum hin. Der 

Ausblick vom Kloster in die Landschaft, besonders gen Osten auf die 

Stadt Kielce und die dahinter sich erhebenden scharf hervortretenden 

Quarzitrucken der Święty Krzyż-Kette ist ein besonders schoner. 

H a u p t v e r k e h r ' s l i n i e n des p l o l n i s c h e n M i t t e l -

g e b i r g e s . Wahrend des Krieges hat die Stadt Kielce im Anechlufi 

an die Kampfe an der benachbarten Nida, sowie im Zusammenhang 

mit dem zweimaligen Yormarsch der deutschen und osterreichischen 

Truppen gegen Iwangorod (Dęblin) im Oktober 1914 und im Juli 

und August des Jahres 1915 schwer zu leiden gehabt. Bildet sie 

doch den Schliisselpunkt fiir die wichtige DiagonalstraUe, welche 

von hier aus durch die vom Verkehr vorgezeichnete Gebirgsein-

sattelung gegen NO iiber Radom nach Dęblin und Brest-Litowsk 

iiber das Gebirge hinwegfiihrt, und welche sich ais Schienen-

strang gen SO iiber Myslowitz nach Wien, ais gute Autostradę nach 

Krakau fortgesetzt. An der Station Skarżysko, 30 km nordostlich von 

Kielce, wird diese wichtige Yerbindungslinie senkrecht geąuert von 

der in der Langsrichtung des polnischen Mittelgebirges, unter Be-

nutzung des Langstals des Oberlaufs der Kamienna und der Drzewiczka 

verlaufenden Bahnlinie, welche von Lodz iiber Końskie, Ostrowiec nach 

Sandomierz fiihrt. Der letzte Teil dieser fiir die Mittelgebirgsland-

schaften so wichtigen NW—SO-Verkehrslinie ist von Ostrowiec ab erst 

im Kriege und zwar von den Russen fertiggestellt worden. 

Eine Fahrt auf beiden Bahnlinien, einmal parallel zur Langsrich-

tung des Gebirges, im Streichen der Schichten, dann senkrecht dazu, 

quer zum Streichen, erweitert den allgeineinen Einblick in den Land-

schaftscharakter des polnischen Mittelgebirges. 

Den deutschen Reisenden erinnern die Ausblicke aus den Wagen-

fenstern der Querbahnlinie, soweit es sich um Partien der offenen, 

waldfreien Landschaft mit ihren den Gesamteindruck bestimmenden, 

roten. triadischen Yerwitterungsboden handelt, an hessische Buntsand-
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steingegenden, wahrend ihn die weithin vorherrschenden, nadelholz-

bestandenen Landschaften an den heimatlichen Harz und seine, wie 

dort, diister verwitterten, schindelgedeckten Siedelungen gemahnen. 

Ahnliche Eindriicke empfangt man von der Lang&bahnlinie aus, 

vermehrt um den Einblick in die weiten, gefallearmen, sanft gebóscliten, 

von unstet pendelnd dahinflieBenden Fliissen durchzogenen, oft weit-

hin vermoorten, im Streiclien des Gebirges gelegenen Talungen. Man 

wird an alte Abtragungslandschaften, wie etwa im Ural, erinnert und 

vermeint, wie dort, in den eintónigen Konturen der Bergriicken und der 

Profilierung der Talhange den Schliissel fiir die zweifellos mehrzyk-

lischen AbtragungOTorgange1) dieses in morphologischer Hinsicht bis-

her so wenig bekannten Gebirges zu erkennen. 

b. Im Bereich der Polnischen Platte. 

D i e P o l n i s c h e P l a t t e a i s G a n z e s . Wie im pol-

nischen Mittelgebirge, so ist auch im Bereich der Polnischen 

Platte die allgemeine Richtung der Bodenerhebungen eine nord-

west-siidostliche. Das entspricht, hier wie dort, der vorherr-

schenden Streichrichtung der aufbauenden Gesteinsschichten. Wenn-

gleich man bei dem Namen „Polnische Platte" in erster Linie an die 

siidlichen Teile der Erhebungszone des siidwestlichen Polen bis etwa 

in die Gegend von Czenstochau zu denken pflegt, so lafit sich doch 

auf Grund des inneren Baues die Fortsetzung der Platte bis in die 

Nahe der Stadt Kalisch nachweisen. 

In den Hohenverhaltnissen zeigt sich gegen NW hin ein dauerndes 

Sinken. Erheben sich im SO die Landschaften breit anschwellend zu 

300—400 m, im Hóchstfalle nahezu bis 500 m, so trifft man zwischen 

Wieluń und Czenstochau nur noch Hohen von 200—300 m. 

Im Siiden wird das Gebiet der Polnischen Platte sehr deutlich be-

grenzt durch den steilen Abbruch zum Rudawagraben, dessen Tiefen-

linie heute die Bahn von Oderberg nach Krakau folgt. Dieser Graben-

einbruch ist im alteren Tertiar entstanden. Sein Boden liegt zwischen 

225—250 m Meereshohe, so dafi die bis 400 und 450 m nordlich auf-

ragenden Hochflachen der Polnischen Platte ihn um 200 m relativ iiber-

ragen. Zwischen diesem Rudawagraben und dem mit ihm weiter siid-

lięji parallel verlaufenden Weichseltal oberhalb Krakau liegt das so-

genannte „Krakauer Hugelland", welches deswegen ais eine zur Pol-

nischen Platte gehorige Yorstufe anzusehen ist, weil es sowohl nach 

seinem inneren Aufbau aus mesozoischen Schichten von mit der Pol-

nischen Platte faziell gleicher Entwicklung (germanische Fazies der 

Trias und des Jura), wie auch nach seiner Oberflachengestaltung (siid-

westlich iiber den Rudawagraben hinwegziehende Abtragungsflachen) 

i ) Vgl. L e w i ń s k i , a. a. O. S. 141 ff. 
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eine unmittelbare Fortsetzung der Polnischen Platte darstellt. So ist 

denn eigentlich erst das Weichseltal sudlich des Rudawagrabens die 

naturgegebene Siidgrenze der Polnischen Platte, ebenso wie dies auf 

der Strecke von Krakau stromabwarts bis in die Gegend der von link3 

einmiindenden Nida der Fali ist. 

Gegeniiber der im einen, wie im andern Fali in der Landschaft 

deutlich ausgesprochenen Sudbegrenzung der Polnischen Platte findet 

gegen O und NO ein mehr allmahliches Ubergehen in die Nida- und 

Pilica-Tallandschaften statt. Dorthin senkt sich das Gebiet der Platte 

ais eine sanftwellige, schwach geneigte Hochebene langsam zu den 

FluBtalern hinab. 

Um so groBer ist der Gegensatz dieser sanften Ost- und Nordost-

abdachung zu dem steilen Abbruch, in welchem die Polnische Platte 

gegen W und SW in einer wie eine Gebirgsmauer wirkenden Ab-

tragungsstufe zu den Talungen der Przemsza und der Warthe mit rela-

tiven Erhebungen von iiber 150 m Hohe abbricht, 

Die Entwasserung der Platte erfolgt von den hóchsterhobenen 

mittleren Teilen aus ziemlich allseitig: nach SW zur oberen Weichsel 

durch den aus der weiBen und schwarzen Przemsza gebildeten FluB 

Przemsza, gen O durch die Quellflusse der Nida und Pilica zur oberen 

und mittleren Weichsel, gen NW zum OdernebenfluB Warthe, so daB 

im Bereich der hochsterhobenen mittleren Teile der Platte die viel-

gewundene Wasserscheide zwischen Oder- und Weichselgebiet liegt. 

Die dortigen Hohen von nahezu 500 m bilden also gleichzeitig einen 

wichtigen hydrographischen Knotenpunkt. Die immerhin groBraumigen 

Einzugsgebiete genannter Fliisse stehen denen der nur kurzeń, kafion-

artig tief eingeschnittenen Flusse der Suidabdachung der Polnischen 

Platte gegensatzreich gegeniiber. 

Geologisch betrachtet ist das Gebiet der Polnischen Platte nicht 

minder abwechslungsreich, ais die Gegend des Mittelgebirges. Der west-

liche Teil nahe der deutschen Grenze gegen die benachbarte Provinz 

Schlesien wird gebildet durch die auf devonischem Untergrund ruhen-

den Ablagerungen der Steinkohlenschichten und liegt in der Fortset-

zung des oberschlesischen Kohlenbeckens. Auf polnischem Boden wer-

den die karbonischen Schichtfolgen besonders in der Umgebung des 

Ortes Dąbrowa abgebaut. Die dort gewonnenen Kohlen sind die 

Grundlage geworden fiir das sudpolnische Industriegebiet, welches sich 

um • die Stadte Sosnowice - Będzin, Zawierce und Czenstochau 

(Częstochowa) gebildet hat. 

Uber den Randem der muldenformig gelagerten, vielfach durch Ver-

werfungen in ihrem Zusammenhang zerstuckelten Steinkohlenschichten 

liegt gegen O und NO eine Folgę von Schichten der Trias-, Jura- und 

Kreidezeit. Ihre Ablagerungen sind sanft gegen NO geneigt. Briiche 
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in der- Kielcer Richtung, wahrscheinlich auch schwache Faltungen mit 

gleicher Anordnung haben spater diese Schichtfolgen betroffen. Fiir 

das heutige Aussehen der weithin Hochflachencharakter tragenden 

Polnischen Platte scheint diese sanft geneigte Schichtenlagerung aber 

nicht die einzige Ursache der Oberflachengestaltung gewesen zu sein. 

Es diirften vielmehr die heutigen Hochflachen der Polnischen Platte, 

ebenso wie im benachbarten polnischen Mittelgebirge, das Ergebnis 

jener alttertiaren Abtragungsvorgange sein, von denen friiher die Rede 

war und welche auch fiir diese Gebiete angenommen werden miissen. 

Wir hatten es somit hier im siidwestlichen Polen mit ahn-

licben Yerhaltnissen zu tun, wie im Bereiche der rauhen Alb im 

siidwestlichen Deutschland, wo die Abtragungsflachen der heutigen 

Hochebene gleichfalls die sanft geneigten Schichtenkopfe der Gesteins-

folge des inneren Aufbaues unter spitzem Winkel schneiden. Auch 

darin liegt eine grofie Ahnlichkeit beider Landschaften begriindet, dali 

hier in Sudwest-Polen, wie dort in Siidwest-Deutschland, die Harte-

unterschiede der mesozoischen Schichtenfolgen zur Herausbildung einer 

aufierst charakteristischen Erosionsstufen-Landschaft gefiihrt haben. 

In der Polnischen Platte' sind es vor allem die harten Muschel-

kalkbanke und die ais Felsenkalk bezeichneten, widerstandsfahigen 

Dolomite des oberen w ci fi en Jura, welche die harten Schichten darstel-

len. Sie wechseln mit triadischen Mergeln, Tonen und Sandsteinen und 

weniger widerstandsfahigen, oolithischen Jura-Plattenkalken oder fur 

Wasser schwer durchlassigen Schiefertonen. So ist es innerhalb der 

Polnischen Platte zur Herausarbeitung von zwei ihre Umgebung deut-

lich iiberragenden, steil aufsteigenden Denudationsstufen gekommen. 

Der Kern der einen, aus Muschelkalk gebilidet, verlauft aus der Gegend 

von Chrzanów-Krzeszowice iiber Beuthen nach Tarnowitz und bildet 

hier auf deutschem Gebiete, im Norden der Klodnitz die Wasserscheide 

zur Malapane. Der zweite Stufenabfall, bestehend aus dem harten, sog. 

„Felsenkalk" des weifien Jura, zieht sich in derselben Gegend bei 

Chrzanów-Krzeszowice beginnend, in mehr nórdlicher Richtung bis 

in die Gegend von Czenstochau hin. Er divergiert also mit der Rich-

tung des vorher erwahnten Muschelkalk-Steilrandes und lafit zwischen 

sich und ihm ein tiefer gelegenes, aus weicheren triadischen und juras-

sischąti Gesteinen bestehendes, sanftwelliges Hiigelland. t)ber dasselbe 

ragt im steilfelsigen, von Schluchten gegliederten, vielfach gelappten 

Abfall die jurassische Felsenkalk-Steilstufe mit 100—150 m relativer 

Erhebung auf. 

In den zwischen beiden Steilrandern hegenden, tieferen Gebieten 

sammelt die Warthe ihre Wasser, um sie nach Norden und NW der Oder 

zuzufiihren, die Przemsza, um sie nach S und SO zur oberen Weichsel 

zu leiten. Starkę Schichtąuellen, welche das in den benachbarten zer-
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kliifteten Kalkhochflachen versunkene Wasser auf undurchlassigen 

Letten zum Austritt bringen, geben beiden Fliissen die Entstehung. 

In starkem Gegensatz zu dem Wasserreichtum dieser Niederungs-

partien stehen die jenseits des Steilrandes der Jurakalkabbriiche auf 

sanft geneigter Stufenlehne gen O und NO sich ausdehnenden, wasser-

armen Jura-Hochflachen. Die Kliiftigkeit der Kalkę, welche das ober-

1'lachliche Wasser zum Versinken bringt, bildet die Ursache dieses 

Gegensatzes. Die Zerstorung der Kalkplattenoberflache geschieht daher 

weniger durch die abtragende Wirkung fliefienden Wassers in der 

Hohe, ais vielmehr hauptsachlich durch das dauernde Zuriickweichen 

des westlichen Steilrandes infolge Auswaschens der den Jurakalk unter-

lagernden, weicheren Doggerschichten und Keupertone in der Tiefe. Ais 

Spuren einst weiterer Ausdehnung der so in ihrem Bestande bedrohten 

Jurakalkplatte liegen vor ihrem heute zerlappten und durch Tal-

sehluchten gegliederten Steilabsturz (wie bei der Rauhen Alb) weit 

hinausgeschobene Zeugenberge, vielfach dort wie hier gekront von 

Burgen. 

Wie im benachbarten Mittelgebirge, so hat auch auf der Pol-

nischen Platte die Eiszeit auf die Oberflache umgestaltend ge-

wirkt; selbst die iiber 400 m sich erhebenden Teile der Hoch-

flache scheinen nicht dauernd ais Nunatacker aufgeragt zu 

haben.1) Sonst wird das ganze Gebiet ais in der Diluvial-

zeit vom Eise bedeckt und von ihm beeinflufit anzusehen sein. 

So zeigen die seit der Eiszeit freilich schon durch starkę Verwit.te-

rungsvorgange zum teilweisen Zerfall gebrachten, phantastisch iiber die 

Hochflachen aufragenden Felsbildungen aus harterem Dolomit und 

Felsenkalken die Formen ehemaliger Rundlinge, oder bilden doch wenig-

stens in ihren Konturen stark eisgeschliffene Felsgruppen. Auch sind 

iiberall im Bereich der Platte zweifellos diluviale Geschiebemergel-

und Sandablagerungen vorhanden. Fluvioglaciale Sande sind besonders 

reichlich vertreten in dem Urstromtal der Warthe. Dort haben sie Anlafi 

gegeben zur Bildung von Flugsandgebieten und Diinenregionen, welche 

unter der Einwirkung von Westwinden vielfach in die Ausmiindungen 

der kleinen Nebentaler, welche den Jura-Kalkabbruch durchsagen, hin-

einwanderten und dort Anlafi gaben zum Aufstau des Wasserabflusses 

und zur Bildung vermoorter Talstiicke oberhalb der Ausmiindungen 

dieser Seitentaler.2) 

Wahrscheinlich bereits vor der Vergletscherung gebildete, machtige 

Sande sind in bis zu 50 und 80 m Machtigkeit in verschiedenen 

Teilen des Przemszagebietes vorhanden. Sie werden von Le-

L e w i ń s k i , J., Utwory lodowcowe okolic Ojcowa (Die diluvialen Ablage-

rungen der Umgegend von Ojców). Sitz.-Ber. d. Warsch. Ges. d. Wissensch. 1913, 

Lief. 9, S. 819-849. 

») Vgl. Bilderatlas, Abb. 69 und 70. 
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w i ń s k i1) ais Vorschuttungssande des herannahenden Inlandeises ge-

deutet und sind ais solche in bereits praglaciale Talziige eingelagert 

worden. Ihre Massen wurden von den modernen Fliissen wieder zer-

sagt. Wegen der gro Ben Yerbreitung dieser praglacialen Sande spielen 

im Przemszagebiet aus ihnen entstandene moderne Flugsande und 

Diinenmassen eine ganz besonders grofie Rolle. "Dberall da, wo der 

heutige Grundwasserspiegel in diesen machtigen Sanden so tief liegt, 

dafi er die Yegetation nicht mehr speisen kann, entstehen geradezu 

wiistenartige Landstrecken, aus dereń Sandmassen heraus Wander-

dtinen in die umgebenden Vegetationsgebiete hineinwandern oder Flug-

sandmassen auf die umgebenden Hohen hinaufgeweht werden. Ein be-

sonders charakteristisches Beispiel einer solchen Sandwiiste liegt nahe 

dem durch seinen Erzbergbau in friiheren Zeiten bekannt gewordenen 

Orte Olkusz. Es ist die fast 12 km lange bis iiber 3 km breite Sand-

wiiste von Klucze beim Orte Błędów. 

Schliefllich ist auch der LoB, wie im benachbarten polnischen Mit-

telgebirge, auf den siidlichen Teilen der Polnischen Platte und vor 

allem auf ihrer siidostlichen Abdachung zur Nida weithin verbreitet und 

die Ursache fiir die in diesen Gebieten gunstigen Ackerbau- und Be-

siedelungsverhaltnisse. 

C z e n s t o c h a u ( C z ę s t o c h o w a ) . In einer fiir die Jura-

Kalk-Gebiete der Landschaft der Polnischen Platte sehr oharakteri-

stischen Umgebung liegt die ais Wallfahrtsort weitberiihmte Stadt 

Czenstochau. Sie erhebt sich am linken Ufer der Warthe an der Stelle, 

wo das aus der Gegend von Zawierce in SO—NW-Richtung breit her-

ziehende, dihmale Urstromtal der Warthe rechtwinklig umbiegt und 

in ein enges Durchbruchstal durch die ihren Lauf ąuerenden Jura-Kalk-

Landschaften eintritt. 

Die Stadt ist hervorgegangen aus einer alteren, unmittelbar an den 

Warthe-Ufern gelegenen Siedelung, welche zum ersten Małe geschicht-

lich im Jahre 1377 erwahnt wird und welche 1502 kraft magde-

burgischen Rechts stadtische Freiheiten erhielt2). Neben ihr griindete 

August II. 1717 am NordfluB des klaren Berges (Jasna Góra) eine 

neuere Niederlassung, die heute noch ais der Stadtteil Częstochówka 

um den Targ Wieluński (Wieluńer Wochenmarkt) be6teht. Im Jahre 

1826 wurde dieses Alt- und Neu-Czenstochau zu einer Stadt vereinigt. 

So entstand durch das Zusammenwachsen einer alteren Siedelung 

an der Warthe und einer jiingeren um den 2 km westlich gelegenen 

Klosterberg der Jasna Góra das heutige Czenstochau. Jeder Blick auf 

einen modernen Stadtplan lafit dies unschwer erkennen und zeigt, wie 

heute die mit doppelter Baumallee bepflanzte, breite HauptstraBe Ulica 

1) L e w i ń s k i , Arbeit iiber das Przemszagebiet a. a. O. S. 96 ff. 
2 ) Vgl. Przewodnik po Częstochowie i okolicy (Fiihrer durch Czenstochau und 

Umgebung). Herausgeg. von der Ges. f. Landeskunde zu Warschau, Warschau 1909. 
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Panny Maryi ( = Mutter-Maria-Strafie) die beiden Siedlungen mit-

einander verbindet und die Krystallisationsachse geworden ist fiir 

den Ausbau des zwischen beiden Siedlungskernen gelegenen, die 

Hauptstrafie senkrecht schneidenden Strafiennetzes des neueren Stadt-

viertels. Trotzdem Czenstochau in letzter Zeit bis nahezu 80 000 Ein-

wohner gehabt hat (heute im Kriege 74 000), und trotzdem durch die 

zahllosen Pilgerfahrten zeitweilig ein aufierst reges Leben in die 

Stadt gekommen sein mufi, macht das Stadtbild im ganzen den Ein-

druck einer Kleinstadt. Nur niedrige, selten mehr ais einstockige 

Steinhauser herrschen in den Haupt -und Neben strafien vor. 

Ein grofistadtischer Zug ist noch am ehesten fiir das Viertel 

im Siiden des alten Stadtkernes an der Warthe charakteristisch. 

Dort liegen die weitraumigen, modernen Fabrikanlagen, welche seit 

Mitte des 19. Jahrhunderts in Czenstochau entstanden sind. Es 

sind vor allem grofie Jute-Spinnereien, so die der Firma Motte, 

Meillassoux & Caulliez und die grofien Anlagen der Fabrik 

Częstochowianka; ferner eine Papierfabrik, eine Dampfmiihle, eine 

Brauerei u. a. Dieses Fabrikviertel weist darauf hin, dafi die mo-

derne Bedeutung der Stadt nicht nur an sein religioses Heiligtum an-

kniipft, sondern auch in seiner, vor dem Kriege immer kraftiger ent-

wickelten Industrie beruht, welche Czenstochau zu dem nordlichst ge-

legenen Punkt des siidpolnischen Industriegebietes gemacht hat. 

Trotzdem bleibt nach wie vor das Hauptinteresse dem Heiligtum 

auf der Jasna Góra zugewandt. Die altere Geschichte der Stadt, sowie 

die vorher angedeutete Werdegeschichte des Stadtbildes durch Zu-

sammenwachsen der beiden Siedelungskerne ist aufs engste mit der 

Geschichte des Paulaner-Klosters und den Geschicken des in der dor-

łigen Gnadenkapelle aufbewahrten Mutter-Gottes-Bildes verbunden. 

Dieses weitberiihmte Wunderbild der sogenannten „Schwarzen 

Madonna" von Czenstochau soli nach der Legende nach dem Tode der 

Mutter Maria durch Lukas, den Evangelisten, auf der Zedernholzplatte 

eines Tisches aus der Werkstatt des Joseph von Nazareth gemalt wor-

den sein. Das Bild wurde daher ais Heiligenbild von den palastinen-

sischen Christen hoch verehrt und soli von den judaischen Christen 

der heiligen Helena, der Mutter des Kaisers Konstantin des Gro Ren 

zum Geschenk gemacht worden sein. Spater, im Jahre 322, kam es ais 

Geschenk der Kaiserin an ihren Sohn Konstantin nach Konstantinopel.1) 

Dort soli es, in der Kaiserlichen Hofkapelle aufgestellt, 500 Jahre lang 

geblieben sein. Anlafilich der Heirat einer ostromischen Kaisertochter, 

so erzahlt die Legende weiter, soli es dann nach dem Westen gekom-

men sein, und zwar zunachst auf das Schlofi Bielsk bei Lemberg, wo es 

wiederum mehr ais 500 Jahre in der dortigen Hofkapelle des Schlosses 

verblieb. Um es vor den vielfachen Einfallen heidnischer Yolker nach 

1)Vgl. Das Kloster Gzenstochaiu. Druck von Knorr & Hirth, Miinchen 1916. 
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Ungarn zu schiitzen, beschlofi im 14. Jahrhundert Fiirst Wladislaus von 

Oppeln ais damaliger Besitzer des Schlo&ses Bielsk, das Mutter-Gottes-

Bild in seine Burg nach Oppeln in Schle&ien zu bringen. Auf dem 

Wege dorthin kam er durch Czenstochau, das ihm seit 1377 gelegent-

lich der Beschenkung mit der Starostei Olsztyn durch Ludwig von Un-

garn zugefallen war. Dort soli ihm in der Nacht im Traum befohlen 

worden sein, das Mutter-Gottes-Bild in Czenstochau zu lassen, was 

geschah (1382). Zur Bewachung des Gnadenbildes rief Wladislaus von 

Oppeln die Paulaner Mónche aus Ungarn herbei und beauftragte sie * 

mit der Erbauung einer Kapelle und dem Schutz des Bildes. Die Pau-

laner Monche, die anfangs nur aus Ungarn bestanden, bald aber aus-

schliefilich aus Polen sich erganzten, erbauten das heute noch im we-

sentlichen erhaltene Gebaude der Gnadenkapelle mit einem kleinen 

Kloster und begannen die ersten Walie und Mauern zum Schutze des-

selben zu errichten. 

Der hohe Ruf des Bildes soli vor allem im Anschlufi an ein 1450 vor 

dem Gnadenbilde geschehenes Wunder der Auferweckung dreier Toter 

gefordert worden sein. Noch heute erinnert die taglich zwischen 4 und 

5 Uhr nachmittags erfolgende óffnung des Gnadenbildes, welches sonst 

durch einen kunstvollen Vorhang den Blicken fiir den groliten Teil des 

Tages entzogen wird, an die Stunde dieser Wundertat. Der Volksmund 

hat auch den Namen Czenstochaus mit dieser zeitweiligen Verhiillung 

und Entschleierung des Bildes in Zusammenhang gebracht, indem der 

Stadtname gedeutet wird ais „oft verschleiert, oft verborgen" (często 

= oft, chować = verbergen). 

Seit jener Zeit hat die Yerehrung des Mutter-Gottes-Bildes mehr 

und mehr zugenommen, und die zahllosen Votivgaben in der Gnaden-

kapelle, wie in der Schatzkammer des Klosters zeugen von weiteren, 

durch die Czenstochauer Madonna bewirkten Heilerfolgen. Die Zahl der 

Monche stieg im Anschlufi daran und hat zeitweilig iiber 100 betragen. 

Das schon seit Anbeginn stark befestigte Kloster ist im Laufe der 

Geschichte Schauplatz zahlreicher feindlicher Angriffe gewesen. 

So wurde es vor allem zur Zeit der Hussitenkriege belagert und er-> 

obert. Nach den damaligen bosen Erfahrungen erbaute man die noch 

heute sichtbaren, aufierst festen Walie und breiten, tiefen Graben-

anlagen, welche dem Heiligtum in den Wirren der nun folgenden pol-

nischen Thronstreitigkeiten zugute kamen. Damals ersohienen im 

Jahre 1655 unter der Regierung des Schwedenkonigs Karl X. Gustav 

die Schweden vor dem Kloster und belagerten es 7 Wochen lang. An-

geblich sollen 10 000 Mann den nur 300 Verteidigern und seinen 70 Mon-

chen unter Fiihrung des heute durch ein Denkmal auf der Klosterumwal-

lung geehrten Priors Augustin Kordecki gegeniibergestanden haben. 

Erst nach dieser unruhigen Zeit ist das von den polnischen Ko-

nigen begiinstigte und durch die zahllosen Gaben der Pilger reich ge-

8* 
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wordene Kloster mit der groBen, neben der Gnadenkapelle errichteten 

Kirche in den Jahren bie 1700 erbaut worden. In der Kloster-Chronik 

wird angegeben, daB ein italienischer Architekt namens F o n t a n o die 

Piane schuf und den Ban leitete. Spater sind westlich dieses eigent-

lichen Klosters weitere Gebaude hinzugekommen, welche heute die Ein-

heitlichkeit der Anlage wegen ihrer verschiedenen Stilformen storen. Der 

jetzige, weit ins Land ragende Klosterturm stammt erst aus dem Jahre 

1906 und ist der jiingste Teil des ganzen Baues. 

Ebenso sind spatere Zutaten die uberlebensgroBen Stations-

gruppen, welche ais Bronzegiisse durch P i u s W e l o n sk i in War-

schau hergestellt wurden und unter dem Prior Pater E u s e b i u s R e j -

m a n am Anfang dieses Jahrhunderts rings um die Festungewalle des 

einst wehrhaften Klosters zur Aufstellung kamen. Die kiinstlerisch teil-

weise recht achtungswerten Darstellungen stehen eine jede auf hohen 

Unterbauten von machtigen Findlingen, welche sich aus der Tiefe des 

Festungsgrabens bis in die Hohe des Wallumganges erheben und da-

durch die Stationsgruppen selber in die gleiche Hohe mit diesem Um-

gang bringen. Diese gleichmaBig gearbeiteten, kiinstlerisch unsehonen 

Stein-Unterbauten schadigen leider den kunstlerischen Eindruck der 

Einzelgruppen erheblich. 

In das Innere des Klosters fiihren vier Tore, von denen das eine 

das alte Festungstor ist,1) das iiber den Festungsgraben hiniiberfuhrt 

und mit einer eisernen Gittertiir verschlossen werden kann. 

Seit K a s i m i r IV., dem Jagellonen (Kazimierz IV. Jagillończyk). 

im 15. Jahrhundert, bis zu S t a n i s l a u s A u g u s t P o n i a t o w s k i 

am Ende des 18. Jahrhunderts haben fast alle polnischen Konige Wall-

fahrten zu dem beriihmten Mutter-Gottes-Bild der Czenstochauer Ma-

donna gemacht, dereń Bei name „die schwarze" von der dunklen, im 

Laufe der Zeiten entstandenen Farbę des auf Holz gemalten Bildes 

herriihrt. 

Die groBen Wallfahrten, welche glaubige Pilger bis in die letzte 

Zeit vor dem Kriege hierher ausfiihrten, brachten jahrlich ca. 200000 

Menschen zu voriibergehendem Aufenthalt nach Czenstochau. Besonders 

in der Zeit von Ende Marz bis Ende Oktober pflegten diese Pilgerzuge 

in Gruppen zwischen 20 und 200 Teilnehmern, im Alter von 20 bis 70 

Jahren, in Czenstochau einzutreffen. Frauen waren unter den Wall-

fahrern iiberwiegend. Die Pilger kamen zumeist aus Polen, Litauen, 

Podolien und Wolhynien. Aus Preufien trafen jahrlich etwa 5000 ein. 

Die Pilgerfahrten, welche von der Heimat bis zum Ziel meist viele 

Wochen dauerten, wurden fast ganz zu FuB zuriickgelegt. Ein jeder 

trug seine Lebensmittel mit sich und suchte auf diese Weise die Kosten 

der Reise zu mindern. Unterwegs wurde an Kreuzen, Kapellen und 

*) Letzte Belagening durch die Osterreicher 1809. Seit 1813 ist Jasna Góra 

ais Festung aufgegeben. 
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Kirchen Halt gemacht und in einfachen Scheunen iibernachtet. Der 

Aufenthalt in Czenstochau dauerte fiir die Pilger 2—5 Tage und be-

gann mit dem feierlichen Akt gegenseitiger Verzeihung im Angesicht 

des Klosters und gipfelte in der Feier der Beichte und Kommunion im 

Heiligtum selber. 

D i e U m g e b u n g v o n C z e n s t o c h a u . Die nahere Urnge-

bung der Stadt zeigt rechts und links des Warthetales ein grund-

satzlich verschiedenes Aussehen.1) Wahrend unmittelbar links 

des Flusses, nordlich und nordwestlich von Czenstochau, die 

Landschaft einen unruhigen Endmoranen-Charaikter tragt mit 

deutlich ausgesprochenen, diluvialen Geschiebemergel-Hiigeln und 

mit nur vereinzelt aus dieser eiszeitlichen Bedeckung hervor-

ragenden Jura-Inseln, so geht das Landschaftsbild weiterhin in 

flachę Grundmoranen-Landschaft iiber. Jedenfalls ist im ganzen Ge-

biete links der Warthe um Czenstochau eine starkę Bedeckung des al-

teren Untergrundes durch dihmale, eiszeitliche Ablagerungen charakte-

ristisch. Anders ist das Bild rechts der Warthe, sudlich und siidostlich 

der Stadt, wo nirgends eine so starkę Anhaufung von Glacialschutt, we-

nigstens auf den hoher erhobenen Partien der Polnischen Platte, erkenn-

bar ist. Hier wird vielmehr die Landschaft beherrscht von nackten oder 

nur mit geringem Yerwitterungsschutt bedeckten Kalkhochflachen, de-

reń hohere Partien ais Rundlinge aufragen und vom Eise abgeschliffene 

Formen tragen. Einzelne Partien dieser Kalkklotze sind vor den Steil-

rand zur Warthe-Niederung ais Zeugenberge vorgelagert und iiber-

ragen die Umgebung mit ihren charakteristischen Steilformen. 

Etwa 12 km siidostlich von Czenstochau liegt auf einem solehen ju-

rassischen Zeugenberge vor dem Steilabbruch der Kalkplatte die Burg-

ruine Olsztyn.2) Sie soli, wie auch der Name anzuzeigen scheint, von 

Deutschen erbaut sein, denn „Olsztyn" soli „Hohlstein" heifien. In alten 

Akten findet sich dementsprechend der Name „Hohlsztyn" geschrie-

ben. Die ersten geschichtlichen Uberlieferungen iiber diese Burgreichen 

bis in die Zeit Kasimirs des Grofien zuriiek. Die am FuBe der Burg ste-

hende, kleine Niederlassung Olsztynek wurde durch Kazimierz Ja-

giellończyk 1483 zur Stadt erhoben und erhielt deutsches Stadtrecht. 

Seit Eroberung der Burg durch die Schweden 1656 blieb die Feste ver-

fallen, sodafi zur Zeit nur noch die Ruinen zweier Warttiirme und 

einiges Mauerwerk erkennbar sind. 

In die Kalkhochflache nordlich von Olsztyn hat die Warthe ihr 

Durchbruchstal eingesagt, dessen steile Talwande etwa in der Gegend 

von Mstów und Wancerzów 60—80 m hoch aufragen. Wahrend der 

Kampfe im November und Dezember 1914 haben in diesen Gegenden 

1) Vgl. K o r o n i e w i> c z , P. Wber die Glaziaibiklungen im Czenstochauer 

Juragebiete. Monatsberichte der Deutschen Geol. Ges. 1911, S. 530— 539. 
2) Vgl. Bilderaiflas, Abb. 69 und 70. 
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unsere Truppen in befestigten Feldstellungen, den steilen Abfall der 

Kalkplatte zur Warthe im Riicken, dem Ansturm der Russen gegen 

Schlesien standgehalten, wahrend gleichzeitig im Norden aus der Flan-

kenstellung bei Thorn die Offensive Hindenburgs begann. Die Linie 

dieser Befestigungen, welche bei Mstów und Wancerzów die Warthe 

ąuert, zieht auf der Hohe der Polnischen Platte gegen SO iiber Wol-

brom und Miechów gen Siiden weiter. 

Das steile Durchbruchstal der Warthe zwischen Mstów und Czen-

stochau wird beiderseits von den sanftwelligen Kalkhochflachen der 

Polnischen Platte begleitet. Es steht hier nach landschaftlichem Ausse-

hen in starkstem Gegensatz zu dem Bilde des Warthetales, wie man es 

kennen lernt, wenn man sich von Czenstochau gegen SO dem Plateau-

rand bei Olsztyn nahert. Hier im Quertal ein jugendliches, steilwandig 

eingeschnittenes Kerbtal, dort im SO von Czenstochau ein weitbodiges. 

von Flugsandmassen bedecktes, dihmales Urstromtal, das sich mit den-

selben Charaktermerkmalen beiderseits der Bahnlinie von Czenstochau 

nach Zawierce weiterhin verfolgen lafit, und welches mit seinen wenig 

besiedelten, von Kiefernwaldungen bedeckten Sandflachen ein beson-

deres Landschaftsbild fiir sich darstellt. Die aus seinem Talgrunde 

durch Westwinde aufgćhobenen Sandmassen werden in die Schluchten 

des Plateausteilrandes zwischen Czenstochau und Olsztyn hineingeweht 

und veranlassen dadurch den Aufstau der Warthe-Zufliisse und die Bil-

dung von moorigen Niederungen in den Talausmiindungen. Auf der 

waeserarmen Hochflache zwischen dem Plateau-Steilrand im SO und 

dem Querdurchbruch der Warthe im N liegen nur armliche StraBen-

dorfer, dereń Hauser im Gegensatz zu den Dorfern im waldreichen Nie-

derungsgebiete des mittleren und nordlichen Polen aus hellen Kalk-

steinen der Umgebung aufgebaut sind und dadurch einen besonderen 

Hausertypus darstellen. 

D a s P r ą d n i k - T a l u n d d ie H o c h f l a c h e n um 

O j c ó w.1) Anders ais im NW um Czenstochau zeigt sich das Bild 

der Polnischen Platte im Sudosten um Ojców. 

Man erhalt einen guten Einbliek in diese Gegenden, wenn man von 

der alten Bergwerkstadt Olkusz (im Einzugsbereich der Weifien 

Przemsza) iiber Kosmołów und Sułoszowa nach Ojców und weiter nach 

Krakau reist. 

In der Gegend von Olkusz befindet man sich noch im Bereich cha-

rakteristiischer, vor dem zerlappten Rande der Jurakalkplatte gelegener 

Zeugenberge (Auslieger), welche sich besonders nordlich des Ortes in 

dichter Gruppe soharen. Auf einem derselben liegt malerisch 

die Ruinę des Rabensteins (Rabsztyn). Die sie umgebenden, 

die Zeugenberglandschaft aus dem Zusammenhang der weiter ostlich lie-

!) Vgl. Bilderatlas, Abb. 71-74. 
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genden Hochflachenlandschaften herauslosenden Talniederungen der 

Weifien Przemsza-Quellflusse sind mit grofien Mengen von Sand erfiillt, 

welche jenen praglacialen Yorschuttnngssanden angehoren, von de-

nen an friiherer Stelle die Rede war und welche hier, nórdlich von 

Olkusz, das wiiste, bereits erwahnte Sandfeld von Klucze beim Dorfe 

Błędów bilden. 

Aus diesem odeń Sandgebiete durch Westwinde verfrachtete Sand-

massen begleiten uns dauernd, wenn wir ostlich von Olkusz beim Dorfe 

Kosmołów, den iiber 400 m hoch gelegenen Erosionsrand der Platte er-

steigen. Erst auf der Hochflache dahinter fehlen sie. Dort steht man 

auf einem sandfreien, von der rotbraunen Yerwitterungserde der Kalkę 

und einer sparlichen LoGdecke bedeckten Plateau, in das sich von hier 

ab, ais kaum merkliche Rinne beginnend, bei Annaherung an den Ru-

dawa-Graben immer tiefer eingeschnitten, das Tal des Prądnik-Flusses 

(anfanglich in ostlicher, spater in streng siidostlicher Richtung) einsagt. 

Im oberen, schwach eingesenkten Teil dieser Rinne wechseln dolinen-

artig geschlossene Senken mit trennenden Schwellen, sodafi der Weg 

entlang dem iiber 8 km auf dem Boden der oberen Prądnik-Furche hin-

ziehenden Dorfe Sułoszowa unstet auf und ab fiihrt. 

Bei Annaherung an den letzten Teil dieses in den Kampfen 1914 

bis 1915 stark mitgenommenen Dorfes Sułoszowa I der Kartę (vgl. 

Kartę des westl. Rufilands 1 :100 000, Blatt E. 40, E. 41, F. 41), beginnt 

die anfangs nur flachę Terrainfurche tiefer und deutlicher zu werden, 

Auf ihrem Boden sammelt sich, an Stelle der bisher in den dolinenarti-

gen Eindellungen stehenden und ais eine Kette von Teichen im zweiten 

und dritten Dorfteil erscheinenden Sicker- und Grundwasser ein dau-

ernd fliefiender Bach, der bald unterhalb der vóllig zerschossenen 

Kirche am Dorfende in ein breitbodiges, steilwandiges Tal iibergeht. 

Die harten, kliiftigen Jurakalke (Felsenkalke) seiner Wandę steigen 

in malerischen Formen senkrecht iiber seinem Boden auf. Mit ihren 

hellen Farben heben sie sich gegensatzreich und malerisch ab gegen daa 

dunkle Griin des Nadelholzwaldes und das hellere Laub der mit ihm ge-

mischten Laubbaume, von denen die sanfter geneigten Partien der Tal-

hange dicht bedeckt sind. Vereinzelte Felsgebilde des zu senkrechter 

Kliiftung neigenden Felsenkalkes haben sich aus dem Zusammenhang 

der Talwande gelost und ragen, wie die „Keule des Herkules" nahe dem 

schon gelegenen, alten Scblofi auf der „Pieskowa Skała" oder wie das 

sogenannte Krakauer Tor, nahe dem in Friedenszeiten von Polen und 

Russen viel besucht gewesenen, reizend gelegenen Luftkurort Ojców 

iiber die Umgebung phantastisch empor. 

Die vielfachen Hohlenbildungen in den Kalkfelsen dieses Prądnik-

Tales haben in der Geschichte der Besiedlung Polens nach der Eiszeit, 

eine wichtige Rolle gespielt. Sie wurden um Ojców vom Menschen der 

alteren Steinzeit bewohnt. Sie lieferten nach den Untersuchungen des 
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Krakauer Prahistorikers G. O s s o w s k i die altesten Fundę von Werk-

zeugen des Menschen in Polen. 

In aufierst charakteristischem Gegensatz zu diesem 80—100 m tie-

fen Taleinschnitt des Prądnik stehen die ihn beiderseits begleitenden, 

mit abs. Hohen von iiber 400 m aufragenden Hochflachen. Sie sind nach 

L e w i ń s k i s Untersuchungen1) mit Lofi und roten Tonen (ais dem Yer-

witterungsprodukt des Kalksteines) und dem sparlichen Materiał einer 

ehemaligen, von der Eiszeit herruhrenden Grundmoranendecke bedeckt. 

Es wird dadurch bewiesen, dafi die Hochflachen um Ojców, trotz ihrer 

400 m uberragenden Hohenlage, im Diluvium eisbedeckt waren. "Ober 

dem Yerwitterungston und den Resten dieser Grundmorane liegt bis 

1 m machtiger Lofi, der auf den Hochflachen vom Prądniktal aus gen 

Osten erheblich an Machtigkeit (2—3 m) zunimmt. Gegen das Nidatal 

liegen daher auf den sich dorthin sanft unter Kreideablagerungen 

hinabsenkenden Hochflachen fruchtbare Landschaften, die ais Acker-

baugebiete wegen dieser ihrer starken Lofibedeckung mit den Sando-

mierzer Lofigegenden in Wettbewerb treten konnen. 

Steigt man dagegen aus dem Tal des Prądnik bei Ojców auf die 

westlich des Tales gelegenen Hochflachen hinauf, so ist das Bild ein 

weniger giinstiges. Hier ist die Lofidecke nur diinn und die rote Ver-

witterungserde der Kalkę machtiger. Hier und da wird das wenig be-

siedelte und nur schwach bebaute Hochland von phantastischen Felsbil-

dungen iiberragt, welche, ais Hartlinge ausgewittert, ahnliche Rilder 

darbdeten, wie in der Umgebung der Kalkhochflachen von Czenstochau 

nahe dem NW-Ende der Polnischen Platte. 

Die Hochflachen westlich des Prądnik-Tales wiirden noch sied-

lungsfeindlicher und unfruchtbarer erscheinen und echte Karsthoch-

flachen darstellen, wenn die Lofidecke vollig fehlte und wenn nicht be-

reits eine in postglacialer Zeit bemerkbar werdende Verschmierung des 

Karstes2) die Herausbildung echter Karstformen hindern wiinde. Durcb 

den das Yerschmieren der Fugen des verwitternden Kalkes durch seine 

Decke fordernden Lofi ist dem unterirdischen Yersinken des Ober-

flachenwassers ein gewisser Einhalt geboten worden, wie dies das Auf-

horen der Kalktuffbildungen an den Hangen und Bachen der Taler in 

neuerer geologischer Zeit zu lehren scheint. 

Der einstige, weithin ununterbrochene Zusammenhang der Kalk-

hochflachen dieser Gegenden wird heute dadurch gestórt, dafi infolge 

des Einsinkens des siidlich benachbarten Rudawa-Grabens und einer da-

durch bedingten Wiederbelebung der Erosion zahlreiche kurze, zu diesem 

Graben abfliefiende, untereinander und mit dem Prądniktal parallel an-

L e w i ń s k i , J., Utwory lodowcowe okolic Ojcowa (Die diliwialen Ablagerun-

gen der Umgegend von Ojców). Sitz.-Ber, d. Warschauer Ges. d. Wissenschaften 1913, 

Lief. 9, S. 819-849, besonders S. 843. 
2) L e w i ń s k i , a. a. O. S. 848. 
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geordnete Talschluchten in die Hochflache eingesagt worden sind. Diese 

Talbildung ist jedenfalls schon eine voreiszeitliohe gewesen, denn so-

wohl eiszeitliches Moranenmaterial, wie vor allem der unmittelbar nach 

der Eiszeit gebildete LoB sind auf ihren Boden und an ihren Hangen 

nachweiebar. 

Das gesamte Landschaftsbild der Jurakalklandschaften des Prąd-

niktales, wie der ihm benachbarten Hochflachen erinnert in vieler Be-

ziehung an die siidfranzosischen Kalklandschaften der sogenannten 

„Causses" im Bereich der Kanontaler von Lot und Tara. Hier wie dort 

handelt es sich um steilwandige Jurakalkschluchten innerhalb von Jura-

Kalkhochflachen, sowie um die erosive Herausarbedtung phantastischer 

Felsgebilde aus widerstandsfahigeren G-esteinsfolgen auf ihren Flachen 

und an ihren Randem. Hier wie dort sind die Erscheinungen wieder-

belebter Erosion infolge des Absinkens einer Erdscholle in der Nach-

barschaft der Kalklandschaften (hier des Rudawa-Grabens, dort der 

Rhónetalsenke) fiir die weitere morphologische Ausgestaltung ausschlag-

gebend geworden. Die auf den lofifreien, nie vereist geweeenen Causses 

besonders gut entwickelten Karsterscheinungen sind freilich auf den 

Hochflachen der Polnischen Platte um Ojców aus den angefiihrten 

Griinden kaum je so stark entwickelt gewesen, jedenfalls heute fast zum 

Stehen gekommen. 

c. Im Tomaszów—Lubliner Hiigelland.1) 

D a s L e m b e r g - L u b l i n e r H i i g e l l a n d a i s G a n z e s 2 ) 

Ais nordwestlicher Auslaufer der von den Zufliissen des Dniestr tief 

zersagten Kreide- und Tertiarplatte Podoliens ragt das gleichfalls aus 

Kreide und Tertiar erbaute Lemberg-Lubliner Hiigelland zwischen 

Weichsel-San und Bug weit nach Polen hinein. Es bildet die dritte der 

natiirlichen Landschaften Siidpolens.3) 

Wenn man in der seit Alters von Ilandelswegen gekreuzten Ein-

senkung bei Lemberg die naturgegebene Siidgrenze dieses Lemberg-

Lubliner Hugellandes gegen die Po dolische Platte annimmt, so lalit sich 

die weiter nordlich, in der Gegend von Tomaszów iiber die Hohen fiih-

rende Einsattelung dazu benutzen, eine weitere Zweiteilung des ganzen 

Zuges vorzunehmen. Alsdann zerfallt das gesamte Lemberg-Lubliner 

Hiigelland durch diese Einsattelung bei Tomaszów in einen 6iidlichen, 

schmaleren und hoher erhobenen Anteil und einen nordlicheren, in brei-

ter Entwicklung das gesamte Land zwischen dem Weichsel-Durch-

bruch bei Puławy und dem Bugtiefland erfiillenden niedriger gelegenen, 

bis in die Breite von Lublin und Cholm (Chełm) reichenden Anteil. 

i ) Kurtę des westl. RuBl. 1 : 100000, Blatt K 36-K41, L 36-L41, M 3 6 - M41, 

N 36—N 41. 

' ) Vgl. Bilderatlas, Abb. 95—100. 

3) Vgl. Anm. S. 95. [R]. 

\ 
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Fiir den erstgenannten siidlichen, aulSerhalb der bisherigen rus-

sisch-polnischen Grenze auf galizisch-osterreichischem Gebiet gelege-

nen Abschnitt des Lemberg-Lubliner Hiigellandes ist ein gut charakte-

risierender volkstiimlicher Landschaftsname: Roztocze (d. h. Ausgebrei-

tetes Land) im Gebraueh. Daneben spricht man auch von einer „Lem-

berg—Tomaszower Hiigellandschaft". Ihre 300—400 m hoohgelegenen 

Flachen heben sich iiber die Umgebung deutlich heraus. Gen Osten sin-

ken sie in einer steilen Denudationsstufe gegen die 200 m tiefer gele-

gene, flachwellige Niederung des Bug ab. Diese Stufe wird von den 

Bugzufliissen randlich kraftig zersagt und bildet ais scharfe 

Terrainkante die gen NW umgebogene Fortsetzung jener eben-

so charakteristisdhen und deutlichen Denudationsstufe, mit welcher wei-

ter ostlich die podolisehe Platte zwischen Lemberg und Tarnopol zum 

Bug-Tiefland absinkt. Hier wie dort sind tertiare Kalkę und Sandsteine 

mit Kreide-Unterlage, in wenig gestorter Schichtenkgerung die Ursache 

fiir die Hocbflachennatur des Roztocze, resp. der Podolischen Platte. 

Die Verschiedenartigkeit in der Widerstandsfahigkeit der harten und 

weichen Gesteine, welche die Kante bilden, sind die Urtsache dieses De-

nutionsrandes. 

Nicht minder steil und in der Landschaft scharf markiert erscheint 

der Abfall des Roztocze gegen das San-Tal. Da dort am Rande de3 

San-Weichsel-Dreiecks tektonische Einbriiche die Gestaltung der Land-

schaft bedingt haben, so ist nach dieser Himmelsrichtung nicht so sehr 

von einer Verwitterungsstufe, ais von einer Bruchstufe die Rede. 

Weniger geschlossen ais das Roztocze erscheint die in ihrer nord-

lichen und nordwestlichen Yerlangerung gelegene Tomaszów—Lubliner 

Hugellandschaft.1) Immerhin lafit sich auch hier eine ostliche Steil-

kante von Rawa Ruska iiber Komarów bis nordlich Cholm (Chełm) 

ais Grenze gegen das Bug-Niederungsgebiet erkennen. Gegen Norden 

setzt sich das Hiigełland auf der Linie Puławy (Nowo-Aleksandrja) — 

Łęczna—Sawin scharf gegen das Flachland sudlich des unteren Wieprz 

und der Krzna ab. lin Westen bildet die meridionale Laufstrecke der 

Weichsel zwischen Puławy und Zawichost die deutliche und scharfe 

Grenze. Gegen Siidwesten sinkt das Hohenland schroff gegen die san-

dige und waldige, bisherige Grenzsaumzone zwischen Ru BI and und 

Osterreich entlang dem San und seinem Zuflufi Tanew ab. 

Die mittleren Hohen dieses Tomaszów—Lubliner Hiigellandes lie-

gen zwischen 200 und 300 m. Denkt man sich im Geiste die heutigen, 

in diesem bisher russischen Anteil des Lemberg—Lubliner Hiigellandes 

vorhandenen zahlreichen, kraftig eingerissenen Talschluchten wieder 

ausgefiillt, so wurde eine zusammenhangende, sanftwellige Hoch-

flache entstehen, die im Wesentlichen aus wenig gestorten, oberen 

ł ) Vgl. auch Weichselstromwerk, Bd. I, S. 132-ia3. 
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Kreideschichten (wechsellagernde Kalksteine, Sandsteine und Mergel 

des Senon in germanischer Fazies) und aus Tertiar (Miozan) aufge-

baut ist. Weithin ist die Landschaft von machtigen, fruchtbaren 

Lofi-Schichten (besonders im Nordwesten um Kraśnik und Lublin) be-

deckt. Diese Lofidecke ist heute durch ein Gewirr enger Schluchten, 

ahnlich denen bei Sandomierz zerrissen. Im Nordosten des Tomaszów— 

Lubliner Hiigellandes greifen dagegen weite, unfruchtbare, versumpfte 

Talniederungen vielverzweigt in das Hugelland ein. Sie werden 

durchflossen von den zahlreichen Quellflussen des oberen Wieprz, wel-

cher Weichselzuflufi den gesamten zentralen Teil des Tomaszów— 

Lubliner Hiigellandes entwassert. Seiner Erosion ist in erster Linie 

die intensive Zertalung zwischen Tomaszów und Lublin zu danken, 

durch welche die Umwandlung des ehemaligen, zusammenhangenden 

Hochflaehengebietes in die heutige uniibersichtliche und im Bereich 

des Lofi schwer passierbare Hiigellandsehaft erfolgt ist. Durch diese 

starkę Zerteilung macht das Gebiet trotz seiner erheblich niedrigeren 

durchschnittlichen Hohenlage, ais wir sie im benachbarten Mittel-

gebirge und in der Polnischen Platte antrafen, doch einen ahnlich hu-

geligen und an deutsche Mittelgebirgslandschaften erinnernden 

Eindruck. 

B e o b a c h t u n g e n an der B a h n l i n i e J a r o s l a u — 

B e ł ż e c — L u b l i n . Einen guten Einblick in den Charakter der 

Landschaft des siidlichen Teiles des Tomaszów—Lubliner Hiigel-

landes und seines siidwestlichen Vorlandes bietet eine Bahn-

fahrt von Jaroslau am San iiber Lubaczów nach Tomaszów. 

Bis in die Gegend von Lubaczów fahrt man durch vollig 

flaches, sandiges, von diirftigen Kartoffel- und Hirsefeldern und weiten 

Ódlandereien bedecktes Nietderungsland des San-Weichsel-Dreiecks. 

Die Einformigkeit dieser flachwelligen Landschaft wird nur hier und da 

von Kiefernwaldungen unterbrochen, welche in der Umgebung von 

Lubaczów weitgedehnte, urwaldartige Bestiinde bilden und zu jener 

b rei ten Grenzwaldzone gehoren, welche nordostlich des San und um 

semen rechten Nebenflufi den Tanew, an der SW-Abdachung des Lem-

berg—Lubliner Hohenzuges liegt. 

Bald hinter Lubaczów, von Wólka Horyniecka ab, hebt sich das 

Ter-rain langsam. Man tritt ein in den von Trockentalern zerschlucb-

teten, von Kiefernwald bestandenen Rand der nordlichen Auslaufer der 

bei Lemberg beginnenden Hochflachenlandschaft des „Roztocze". 

Ihren Aufbau aus Kreidekalken verrat die Gegend durch die mit wei-

fien Kalkbrocken untermischten Yerwitterungsboden der Ackerkrume. 

Auch an den Bahnhofen, wie beim Bau der Hauser und Dorfer findet man 

diese hellen Kreide-Kalksteine reichlich verwendet. Der hier nur schmale 

Plateauriicken des Roztocze wird rasch durchąuert und mit ihm die 

Wasserscheide zwischen Bug und San iiberschritten. In Rawa Ruska. 
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am Fuli der jenseitigen ostlidhen Abdachung, steht man bereits im 

Tal eines Bugzuflusses. 

Von Rawa Ruska ab bis in die Gegend von Tomaszów halt sich die 

Bahn dauernd am Fuli dieser Ostabdachung des nordlichen Teiles des 

Roztocze und lauft bis zur fruheren Grenzstation Bełżec (einern vor 

dem Kriege das damalige Ende der Bahnlinie bezeichnenden, unbedeu-

tenden kleinen Ort) im flugsanderfiillten Tal des Bugzuflusses Żołokija 

dahin. Diinen und Kiefernwald begleitet die Bahnlinie auch hier. Die 

Dorfer machen einen armlichen Eindruck und haben vom Kriege schwer 

gelitten. Uberall sieht man Spuren des Kampfes, der hier in der 

Richtung auf den weiter ostlich in der Bug-Niederung gelegenen Ort 

Brody und die Festung Łuck im Sommer 1915 iiber das Land dahin-

gebraust ist, 

Grofie, zu hohen Diinen aufgewehte Sandmassen begleiten auch die 

kleine Schmalspurbahn, welche von dieser fruheren Grenzstation Bełżec 

zu dem 8 km nórdlicher gelegenen Orte Tomaszów fiihrt. Sie zieht in 

der unmittelbar siidlichen Umgebung von Tomaszów durch aufierst 

sandiges, diirres Land. Nur weite Kartoffelfelder, daneben Buch-

weizen- und Hirsefelder kommen auf dem dortigen Boden 

fort. Unter der dicken, iiber die Abdachung zum óstlichen Bugtal ge-

wehten Flugsandschicht erscheint das Eluvium des darunter anstehen-

den, hellweifien Kreidekalksteines. Oft erblickt man schone Diinenpro-

file, angeschnitten von der Kleinbahn, dereń Geleise auch iiber Toma-

szów hinaus gen Norden bis Tarnowatka in der Richtung auf Zamość 

weiterfiihren, ais der z. Zt. einzigen Eisenbahnlinie der zentralen Erhe-

bungsachse der zersohluchteten Hochflachen dieser Teile des Lemberg-

Lubliner Hohenriickens. 

Die Hauptlinie dagegen, welche erst wahrend des Krieges von den 

Osterreichern und Ungarn von nordlich Bełżec aus durch das 

Tomaszów—Lubliner Hiigelland bis nach Rejowiec an der wichtigen 

Bahnlinie Lublin—Cholm gebaut wurde, erreicht das Tomaszów— 

Lubliner Htigelland und folgt, in weitem Bogen gen Westen aus-

biegend, Quellfliissen des Wieprz und schlieClich, von Krasnystaw ab, 

dem Wieprz-Tal selber. Diese Tracenfiihrung wurde gewahlt, weil die 

Terrainschwierigkeiten des stark zerrissenen Gelandes auf diese Weise 

leichter zu uberwinden waren, weniger weil die von der Bahn heute 

durchzogenen Talungen ihrer Besiedlung und Bebauung wegen eines 

solchen Bahnaufschlusses besonders bedurft hatten. Im Gegenteil, es 

fiihrt die Tracę dieser Bahn Bełżec—Rejowiec auf dem ganzen, ersten 

Viertel ihres Verlaufes durch wahrhaft trostlose Flugsandgegenden und 

unbewohnte Kiefernwaldgebiete, welche den von Sudwesten in den Be-

reich der Wieprz-Quellfliisse weit hineinragenden Sand- und Kiefern-

waldgebieten der Tanew-San-Niederung angehoren. Kilometerlang ist 
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die Linie der neuen Bahn in breiter Lichtung in diese Kiefernwaldun-
gen hineingehauen worden. 

Die ganze Gegend beiderseits der Schienen, besonders soweit sie 

dem in das Tomaszów—Lubliner Hugelland tief eingesagten, mittleren 

Wieprz-Tal folgt, ist seinerzeit im Sommer 1915 Schauplatz scihwerer 

Kampfe gewesen. Erst nach der siegreichen, zweiten Schlacht bei Kraś-

nik (Anfang Juli 1915) und dem Durchbrudh bei dem heute vollig zer-

schossenen Krasnystaw, am 17. Juli 1915, gelang der weitere Yormarsch 

der Deutschen und Osterreicher unter Mackensen gegen die Bug- und 

Styr-Linie im Osten dieses Tomaszów—Lubliner Hiigellandes. 

T o m a s z ó w und s e i n e n a c h s t e U m g e b u n g . 1 ) Auf 

dem Boden des breiten, in seinen tiefer gelegenen Teilen sumpfigen 

Tales des Bugzuflusses Żołokija liegt flach ausgebreitet auf den Hoch-

flachen, im Siidteil des Tomaszów—Lubliner Hiigellandes, in etwa 260 m 

Meereshohe die Stadt Tomaszów. Ihr schachbrettartig regehnafiiger 

Grundrifi auf viereckiger Plananlage deutet auf Griindung hin. Sie 

geht in dieser ihrer Anlage in's 16. Jahrhundert zuriick und soli vom 

Grafen Zamoyski angelegt worden sein. Seinen jetzigen Namen tragt 

der Ort nach dem Sohne des Grafen „Thomas". 

Das Zentrum der Stadtanlage bildet ein geraumiger, viereckiger 

Markt von mindestens 300 m Lange jeder Seite, in dessen Mitte 4 Rei-

hen von Kaufladen stehen. Die diesen Marktplatz umgebenden Hauser 

zeigen samtlich nach der Marktseite hin von Holzsaulen getragene, weit 

ausladende, hochgiebelige Dacher. Durch diese Saulenvorbauten ent-

steht um den ganzen Markt ein ziemlich geschlossener Saulenumgang, 

hinter welchem die Kramladen der jiidischen Handler liegen. Wie alle 

Strafien der auRerst diirftigen, schmutzigen und in ihren holzernen, 

verwitterten Hausbauten die Spuren des Verfalls tragenden Stadt sind 

auch die Seiten dieses Marktes mit Bretterbohlen ais Trottoirs 

umlegt. Nur hat die Hauptstrafie, welche die Orts-Anlage nord-

sfldlich durchzieht, hat Klinkerpflaster, anscheinend aber auch 

erst seit der osterreichisch-ungarischen Besetzung. Das Strafienbild 

ist wenig erfreulich. An der NW-Ecke des Marktes liegt die baulich 

unbedeutende, durch riicksichtsloses Herausbrechen der Glocken, wie 

durch Beschiefiung beschadigte, griechisch-orthodoxe Kirche. Weiter ab-

seits, im Osten des Stadtplanes, erhebt sich die aus dem 16. Jahrhun-

dert stammende, altertumliche, im Inneren von grofien Holzsaulen ge-

stiitzte rómisch-katholische Holzkirche, gestMtet vom Ortsgriinder Gra-

fen Zamoyski. Fur die fast auschliefilich jiidische Bevolkerung To-

maszóws befindet sich aufier diesen beiden christlichen Kirchen eine 

steinerne Synagogę mit charakteristischem, bei diesen Bauten iiblichem, 

iibereinander aufgetrepptem, mehrfachem Dachaufbau im Ort. 

' ) Vgl. Bilderatlas, A\>b. 99 und 95. 
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Der wohlhabendere Stadtteil liegt im siidlichen, an den alten 

Stadtkern angebauten neueren Viertel. Dort trifft man eine Anzahl so-

lider Steinhauser und hubscber Holzvillen, in denen sich z. Zt. die 

osterreichisch-ungarische Verwaltung eingerichtet hat. 

Dadurch, daB Garten und Ackerbaugrundstucke zwischen den ein-

zelnen Hausergruppen der Stadt stehen gelassen sind, macht das Ge-

samtbild der etwa 6 000 Einwohner zahlenden Stadt mehr den Eindruck 

eines groBen Dorfes. 

Die Umgebung von Tomaszów wird beherrscht von dem Gegensatz 

zwischen der sandigen, in den tiefstgelegenen Partien sumpfigen, 

2—3 km breiten Niederung des Żołokija-Flusses (der gegen SO 

abflieBt, und bei Mosty Małe [20 km sudostlich der Stadt] 

scharf rechtwinklig zum Bug nach Osten umbiegt) und den nordóstlich 

der Stadt, in deutlicher NW—SO-Erstreckung hinziehenden, bis 350 m 

aufragenden, flachen Kreidekalkriicken. Beim Aufstieg auf ihre etwa 

100 m relativ iiber dem Żołokija-Taliboden erhobenen Flachen bleibt 

alsbald der Sand der Tiefenzone des Żołokija-Tales zuriick. Frucht-

barer Verwitterungsboden und eine starkę Lofidecke iiberzieht Hoch-

flachen und Hangę. Die fruchtbaren Felder des auf der Hohe 

des Riickens gelegenen StraBendorfes Majdan Górny ziehen sich auf 

ihm dahin. Von der Hohe hat man gen Siiden einen guten Uberblick 

liber die gewełlten Hocbfłachen um Tomaszów. Gen Norden schweift 

der Blick iiber tiefe Schluchten, welche heute den ehemaligen Zusam-

menhang der Hochflache nach Norden zerreiBen. In einem dieser 

weitwannigen, von den horizontal beiderseits der Talwande abschnei-

denden Hochflachen begleiteten Talzug, der zum Bug gen Osten eni,-

wassert, liegt das lang hingezogene StraBendorf Podhorce. 

Ob die von der Erosion zersagten Ereidehochflachen in ihrer heu-

tigen Form im Wesentlichen von der flachen Schichtenlagerung der 

sie bildenden Kreidesedimente herriihren, oder ob sie eine jugendlich 

zerschluchtete Abtragungsflache darstellen, welche die Schichten im 

Winkel schneiden, oder ob vielleicht gleich hohe, kofferartige, breit-

riickige Aufwolbungen der Kreideschichten (ahnlich den Yerhaltnissen 

im Schweizerischen Jura) vorliegen, kann nur eine genauere, bisher in 

diesem einst russischen Teile fehlende geologisch-morphologische De-

tailuntersuchung lehren 

L u b 1 i n.1) Nahe dem Nordsaum des Tomaszów—Lubliner Hiigel-

landes liegt am linken Wieprz-NebenfluB Bystrzyca die groBte Stadt 

Sudpolens: Lublin, der heutige Sitz des gleichnamigen K. und1 K. Mili-

tar-General-Gouvernements.2) 

») Vgl. BiWeratlas, Abb. 97 und 98. 
s) Vgl. M. A. R., Ilustrowany praewodnik po Lublinie (Dlustrierter Fiihrer 

durch Lublin). Warschau 1901. 
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Die Siedlungsanlage ist an dieser Stelle eine alte. Schon unter 

der Herrschaft der ersten Piasten bestand hier eine holzerne Festung. 

Die in der heutigen Vorstadt nordlich derselben gelegene Kirche des 

Heiligen Nikolaus soli bereits 965 unter M i e c z y s ł a w I. erbaut wor-

den sein. 

Kraftige Entwicklung der Stadt begann erst unter W ł a d y s ł a w 

Ł o k i e t e k (1306—1333). Unter seiner Regierung erhielt Lublin 1317 

Magdeburgisches Stadtrecht. Ais bald darauf die ersten Einfalle der 

Tataren nach Polen begannen, schlug 1341 K a z i m i r der G roBe 

ihre Reiterscharen bei Lublin in entscheidender Sohlacht. Der Name 

der am rechten Bystrzyca-Ufer Lublin gegeniiber liegenden Vorstadfc 

„Tatary" erinnert an dieses Ereignie. Zum Schutz gegen erneute Ein-

falle und feindliche Angriffe liefi K a z i m i r der GroGe die Stadt 

ummauern. Trotzdem spielen in dem Schicksal der Stadt im 14. und 15. 

Jahrhundert Tataren-Einfalle und -Pliinderungen nach wie vor eine 

traurige Rolle. 

Im 16. Jahrhundert erlebte Lublin unter S i g i s m u n d A u g u s t 

(1548—1572) eine Zeit hoher Blute seines Handels, der von hier nach 

allen Weltgegenden und Nachbarlandern (Italien, Frankreich, Deutsch-

land, Niederlande, Litauen und Rufsland) unterhalten wurde. Damals 

fanden in Lublin auch haufig Reichstage statt. Am 1. Juli 1569 wurde 

hier die beriihmte „Union" von Lublin abgeschlossen, durch welche die 

seit des Litauer Fiirsten Jagiełło Heirat mit der Polenkonigin Jadwiga 

bestehende Yerbindung beider Reiche untereinander, wie mit den iibri-

gen polnischen Lehnslandern enger und fester gekniipft wurde. 

Auch war Lublin im 15. und 16. Jahrhundert ein wichtiger Mittel-

punkt des damaligen religiosen Lebens. 

1702 und 1710 suchten zwei schwere Feuersbriinste diie Stadt heim 

und ascherten ganze Stadtteile ein. Im 18. Jahrhundert ist dadurch, wie 

durch den Niedergang des Handels und des offentlichen Lebens die 

Stadt an Bedeutung stark zuriickgegangen. 

Erst seit der Zeit des Wiener Kongresses datiert die moderne Wie-

derbelebung und der Neu-Ausbau, welcher Lublin mit seinen 1815 nur 

7000 Einwohnern rasch anwachsen lieft und im Anschluli an die An-

lage groBer Fabriken und Forderung des Yerkehrswesens die Ein-

wohnerzahl um das Jahr 1880 auf 25000 Einwohner hob. 

Yor dem Kriege soli Lublin im Jahre 1912: 70 500 Einwohner1) ge-

habt haben, wahrend die Brotkartenzahlung der osterreichisch-ungari-

schen Verwaltungsbeh6rden 1916 annahernd 114 600 Einwohner er-

gab.2) Ein derartig schnelles Anwachsen seit 1912 und wahrend des 

Krieges erscheint schwer glaublich, so da fi hier Fehler entweder in den 

1) Gothaer Hofkalender 1916, S. 1039. 

2) Vgl. Zeitschrift „Po l « " , VI. Band, Apri l-Juni 1916, S. 64. 
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friiheren russischen Zahlungen (bezw. Schatzungen) oder wissentlich 

falsche Angaben bei der Brotkartenaufnahme vorliegen miissen. 

Die Umgebung der Stadt stellt eine fruchtbare, von starker Lofi-

sohicht bedeckte Hochflache dar, in welche sich der Wieprz-Zuflufi: 

Bystrzyca ein 1 km breites, von 6umpfigen Wiesen bedecktes und vom 

Flufi in pendelndem Lauf durchflossenes Tal eingesagt hat, 

dessen Boden in 160—165 m Meereshohe liegt, wahrend die be-

nachbarten Hochflachen etwa bis 190 m ansteigen. Die demnach 25 

bis30mhoch aufragenden, aus Lofi bedeckten Kreideschichten beste-

henden Talwande fallen steil zur Flufiaue ab; vor allem gilt dies fiir den 

Nordhang des Bystrzyca-Tales. 

Die Stadt Lublin gruppiert sich malerisch an diesen Hangen hin-

auf (Taf. 15, Abb. 31) und liegt zum grofieren Teile auf der sich da-

hinter dehnenden Hochflache, zwischen der tiefen Lofi-Śchlucht des 

Bystnzyca-Nebenflusses Czechówka und der Bystrzyca selber. Die alte-

ren Stadtteile heben sich mit grofier Deutlichkeit gegen die neueren ab. 

Das Zentrum der Altstadt bildet der Altmarkt mit dem durch spa-

tere Restaurierung in der Fassade stark veranderten alten Rathaus, der 

Statte aller wichtigen historischen Begebenheiten in der an solehen 

Eredgnissen reichen Stadt. Hier tagte von 1518 bis 1793 das Konig-

liche Tribunal ais hóchster Gerichtshof des Landes, weswegen das 

alte Rathaus auch heute noch ais „Tribunal" bezeichnet wird. Der 

Altmarkt liegt unmittelbar seitlich an der grofien, in NO—SW-Rich-

tung durch die Altstadt ziehenden, in der Brama Grodzka (Burgtor) in 

den alten Stadtteil eintretenden, im Krakauer Tor denselben verlassen-

den Hauptstrafienzug der Ulica Grodzka (Burgstrafie). Die beiden ge-

nannten Tore sind neben einem dritten, dem Trinitarier-Tor (Jesuiten-

Tor)1) (Taf. 15, Abb. 30), die letzten, gut erhaltenen Andeutungen des 

alten Stadtmauerzuges, welcher das Oval der Altstadt umgab. 

Das Krakauer Tor (Taf. 15, Abb. 32) stammt in seiner Anlage 

wahrscheinlich schon aus dem Jahre 1342, ais die Stadt zum 

ersten Mai ummauert wurde, und war urspriinglich ein rotes Ziegeltor. 

Unter dem kunstsinnigen S t a n i s l a u s A u g u s t ist es 1787 erneu-

ert und in der heutigen Form ausgebaut worden; 1815 wurde es mit 

dem heutigen grauen Anstrich iibertiincht. Die Brama Grodzka (Burg-

tor, Taf. 15, Abb. 33) war durch einen breiten, mit Wasser gefiillten 

Graben von der aufierhalb der ummauerten Altstadt auf einem geson-

derten, von der Czechówka im Norden umflossenen Hiigel des Bystrzyca-

Steilufers gelegenen Schlosse getrennt. Noch heute erkennt man in der 

Topographie der Altstadt von Lublin diese derzeitige, scharfe Trennung 

des urspriinglichen Stadtkernes mit ihren engen, winkligen, rings um 

den Altmarkt in ovalen Linien gefiihrten Strafienziigen von dem v5llig 

' ) Der heutige Turm dieses Tores ist erst 1826 erbaut. 
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getrennt davon aufragenden Burgbcrg. Steht man vor dem Schlofi (Za-

mek) und blickt die Zamkowa (Schlofistrafie) hinab, so sieht man, wie 

sich dieselbe in die alte Niederung dieses trennenden Grabens senktund 

jenseits zur Altstadt wieder hebt. (Taf. 15, Abb. 35.) Auch vor dem 

westlichen Stadttor, dem Krakauer, lag friiher ein Graben. Beide Tore 

hatten grofie iiber diese Graben hiniiberfiihrende Hangebriicken. 

Der Schlofiberg (Taf. 15, Abb. 34) neben der Altstadt, ist jedenfalls 

die alteste besiedelte Stelle der ganzen Stadt-Anlage gewesen. Im An-

schlufi an ihn ist erst die Stadtsiedlung allmahlich entstanden, ahnlich 

wie dies bei Warschau oder Wilna anzunehmen ist. Die einst dort 1025 

von B o l e s ł a w C h r o b r y errichtete Holzburg liefi K a z i m i r d e r 

G ro f i e gelegentlich der Ummauerung der Stadt zum Schutz gegen die 

Tatareneinfalle 1342 erneuern. Spater liefi J a g i e ł ł o aus Anlafi des 

Sieges bei Tannenberg und Grunewakl (15. Juli 1410) die Heilige Drei-

faltigkeitskirche im gotischen Stile ais Schlofikapelle daran anbauen. Ihr 

Inneres hat sich noch heute fast ganz in ihrer urspriinglichen Anlage 

erhalten.. Im 17. Jahrhundert war das Schlofi zu grofiem Teil zerfallen; 

1656 ragte nur noch ein runder Turm und die Kirche der heiligen Drei-

faltigkeit auf. Zu dieser Vernichtung haben vor allem die Schweden-

Einfalle das Ihrige getan. Der heutige, viereckige, massige und un-

schone Bau ist das Ergebnis des Wiederaufbaues im 19. Jahrhundert. 

Die Entwicklung der neuen Stadtteile von Lublin erfolgte schon 

friih durch Hinausbau von Hausern jenseits des Grabens vor dem Kra-

kauer Tor. So entstand zu beiden Seiten der gen Westen aus der Stadt 

hinausfiihrenden grofien Strafie nach Puławy (Nowo-Aleksandria) und 

Kazimierz eine Yorstadt. Man nannte sie und ihre Hauptstrafie, wohl 

nach dem Warschauer Vorbild, „Krakauer Vorstadt" (Krakowskie 

Przedmieście), obgleich sie in ihrer Richtung gen NW hinausfiihrte, 

also auf Warschau zu1) und nicht nach Krakau. 1558 wurde diese Yor-

stadt durch Feuersbrunst zerstort, aber spater wieder neu aufgebaut. 

Heute ist sie, wie der gleichbenannte Strafienzug beim heutigen 

Warschau, die Hauptstrafie der modernen Stadt, an welcher eine Reihe 

alter Palaste, so der der Radziwills, das bisherige russische Gouverne-

mentsgebaude, sowie die Hauptgeschafte, Kaffees, Restaurants, Bank-

hauser und die griechisch-orthodoxe Kuppelkirche liegen. Am Ende 

dieses breiten und schonen Strafienzuges, da wo er bereits den Namen 

„Trakt Warszawski" tragt und in die um Lublin liegenden Lofihoch-

flachen iibergeht, ist ein hiibscher Stadtpark angelegt. 

Aufier in dieser Richtung gen NW hat sich das moderne Lublin 

noch nach Norden, entlang der Strafie nach Lubartów am Wieprz, so-

wie nach Siiden iiber die Bystrzyca hiniiber an der Strafie nach Piaski 

und Krasnystaw entwickelt. Hier, sudlich der breiten Bystrzyca-

Ihre heutige Verlangerung heiRt denn auch „Tra.kt Warszawski". 

Fr i ede r i c h sen , Landschaften and Stadte Polens und Litauens. 9 
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Niederung, steht auf einer terrassenformigen Deltaanschiittung des 

rechten Bystrzyca-Zuflusses Czerniejówka die haftliche Arbeiter- und 

Fabrikvorstadt Piaski, in welcher auch der moderne, im Kriege nieder-

gebrannte Bahnhof der Stadt, etwa 2 km vom Stadtkern entfernt, liegt. 

Hier, wie in der Altstadt, ist die Bevolkerung vorwiegend eine arm-

liche und schmutzige Judenbevolkerung, wahrend sonst die neueren 

Viertel und das Strafienleben in ihnen einen an Warschauer Bilder er-

innernden grofistadtischen Zug tragen. So mischen sich auch in Lublin 

die Ziige der polnisch-judischen Kleinstadt in den alten Vierteln mit 

den modernen Charaktermerkmalen der gewesenen russischen Gou-

vernements'hauptstadt in den neueren Stadtteilen. 

D a s W e i c h s e l t a l z w i s c h e n Z a w i c h o s t u n d 

K a z i m i e r z . 1 ) Die lofibedeckten Kreidekalkhochflachen des To-

maszów—Lubliner Hiigellandes werden im Westen und Siid-

westen von Lublin vom Weichseltal zwischen Zawichost und 

Kazimierz-Puławy begrenzt, ohne dort zu enden. Nach dem 

inneren Bau des Bodens setzen sich vielmehr die Anhohen unver-

andert in den KreidehochflaChen von Radom ais des nordostlichen Vor-

landes des Polnischen Mittelgebirges links der Weichsel fort. Dadurch, 

wie durch den steilwandigen, jugendlichen Charakter des Weichsel-

tales erhalt diese Flufistrecke den Typus eines Durchbrucbstales, 

iiber des&en Entstehung im Zusammenhang mit der Werdegeschichte 

Polens liberhaupt, je nach dem Standpunkt der jeweiligen Autoren, ver-

echiedene Erklarungen gegeben worden sind. So wird von dem einen 

die Yorstellung vertreten, dafi eine Verjiingung der Talbildung im ge-

samten Weichselgebiet (welche nach Beobachtungen an den Zufliissen 

der oberen Weichsel ebenso w-ahrscheinlich scheint, wie wir dies fiir 

die mittlere und untere Weichsel, sowie fiir das benachbarte Niemen-

stromgebiet aus friiher geschilderten Griinden annehmen) durch jugend-

liche epeirogenetisohe Hebungen des bereits fertigen Flufigebietes verur-

sacht wurde. Dann wiirden wir es hier zwischen Zawichost und Puławy 

mit einem antezendenten Durchbruch zu tun haben. Andere glauben da-

gegen, dafi durch diese Hebungsvorgange in Siidpolen die riickwarts 

einschneidende Erosion einer Urweichsel neu belebt wurde und da-

durch das Durchbruchstal durch den ąuerenden Kreidezug infolge riick-

schreitender Erosion entstanden sei. Sobald das Tal auf diese Weise 

bis zu der von miirben, miozanen Ablagerungen erfiillten, subkarpa-

thisohen Senke gelangt sei, habe es das dort angetroffene Flufisystem 

angezapft, beraubt und mit um die subkarpathischen Fliisse vermehrter 

Wasserkraft die Durohsagung und die t)bertiefung des eigenen Tales 

durchgefuhrt2). 

») Vgl. Bilderatlas, Abb. 90-94. 

") V'gl. Lem'iński's frtfher zitierte Ar1>eit iiber das Przemsaa-Gebiet S. 152 ff. 
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Sei dem, wie ihm wolle; jedenfalls tragt innerhalb des festen 

Kreidegesteins auf der Strecke von Zawichost bis Kazimierz-Puławy das 

Weichseltal auffallig jugendlichen Charakter. Von Rachów (Annopol) 

bis Jozefów tritt auf beiden Talseiten der weiBleuchtende, zwischen 

den schón bewachsenen, durchschnittlich 20—30 m hohen, stellenweise 

bis 40 und 50 m aufragenden Uferwanden hervortretende Kalkstein in 

Steilabstiirzen zu Tage. 

Am deutlichsten erscheint der Durchbruchstalcharakter bei Kazi-

mierz. Hier liegt die im 14. Jahrhundert von Kazimir dem Grofien 

gegriindete Stadt Kazimierz, von den Ruinen der alten Kónigsburg 

iiberagt und malerisch an den 5t)—80 m hohen Steilhangen und auf den 

davor liegenden Anschwemmungen des Schuttkegels eines LóB-Neben-

tales aufgebaut. Die im Inneren aus Kreidekalkstein bestehenden Tal-

wande sind mit einer machtigen Lofidecke, ebenso wie das dahinter lie-

gende, aufierst fru.chtbare Hochplateau iiberkleidet. Tiefe, charakte-

ristische LoB-Sehluchten fiihren vielverzweigt, oberhalb und unterhalb 

der Stadt, in dieses Hinterland hinein und auf die flachen Auslaufer des 

Tomaszów—Lubliner Hiigellandes rechts des Stromtales hinauf. So 

entsteht ein Landschaftsbild, ganz ahnlich dem friiher bei Sando-

mierz geschilderten. Auch hier wird die jugendliche Wiederbelebung 

der Erosion im Haupttal die Ausbildung der tiefer eingreifenden, pra-

glacialen Nebenschluchten, die dann spater postglacial von Lofi ausge-

kleidet wurden, gefordert haben. Die kleineren Trockenschluchten sind 

dagegen auch hier ganz jung. 

Zahlreiche alte Speicher, vielfach mit schónen barocken Fassaden, 

zeugen von der Handelsbedeutung der Stadt in fruheren Jahrhunderten, 

ais zur Zeit der Hanse von Krakau her auf der Weichsel und von Ja-

roslau her auf dem San die Produkte und das Korn der siidlicheren 

Landschaften verfrachtet wurde, um iiber Warschau bis Danzig weiter 

stromabwarts zu schwimmen. 

Von der damaligen Wohlhabenheit der Stadt zeugen noch heute 

die schónen Renaissance-Giebelhauser aus dem 16. Jahrhundert am 

Markt von Kazimierz, welche vor den schweren Zerstórungen dieses 

Krieges zum Gliick bewahrt geblieben sind, wahrend ringsum leider 

grofie Teile des unten am Strom gelegenen Stadtviertels von Kazimierz 

infolge Brandstiftung der abziehenden Russen in Trummer gelegt wor-

den sind. 

Zu Friedenszeiten wurde der liebliche Ort von Warschau und 

Krakau aus gerne aufgesucht, wie dies die hie und da lauschig im 

Grim der Talwande, iiber dem majestatiechen, auch in dieser 

Durchbruchsstrecke trotz eingeengten Durchbruchsprofiles an Sand-

banken reichen Strome gelegenen Villen und Sommerwohnungen be-

weisen. 
9* 
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P u ł a w y (N o w o - A 1 e k s a n d r j a). Etwa 12 km stromab-

warts von Kazimierz liegt am nordlichen Ausgang der Durchbruchstal-

strecke der ais Briickensiedlung fiir den Ub er gang der alten, von Lub-

lin heranfiihrenden, nach Radom weiterziehenden Handelsstrafie wich-

tige Ort Puławy. Die Statte ist jedem Polen besonders ver-

ehrungswiirdig durch die historischen Erinnerungen, welche sicłt 

mit seinem Namen yerkntipfen.1) Denn Puławy war wahrend der 

Regierung S t a n i s l a u s A u g u s t s und auch spater nach der 

letzten Teilung Polens bis zur Unterdriickung des Novemberaufstandes 

im Jahre 1831 Sitz der um Polen hochverdienten Purstenfamilie der 

Czartoryskis. Die Spuren ihrer Kulturarbeit und die Zeugnisse ihrer 

gliihenden, patriotischen Begeisterung findet man noch heute in Puławy, 

trotzdem die friiheren historischen Ereignisse und schwere Schicksals-

schlage nicht mehr viel von der alten Herrlichkeit Puławys iibrig ge-

lassen haben. 

Das gilt vor allem von dem alten Fiirstensitz seliber, dessen einst 

schone, stilreine Fassade nur noch zur Weichselseite hin mit ihren, dem 

Flusse zugekehrten, hoch iiber der Stromniederung gelegenen, inmitten 

prachtiger Baumgruppen aufstrebenden Mauera Zeugnis fiir die ge-

wesene architektonische Schónheit des Ganzen ablegt. Das gilt auch 

von dem nach dem Muster des Sibyllentempels in Tivoli bei Rom unter 

prSchtigen, alten Baumen des Parkes sich erhebenden Pavillon, und 

von dem „gotischen Hause", da®, wie der Sibyllentempel, von der Fur-

stin Isabella erbaut wurde, um Kunstgegenstande und patriotische An-

denken darin zu sammeln und aufzubewahren. 

Was man sonst heute in Puławy sieht, ist wahrend der Russenzeit 

von Grund auf gewandelt und umgebaut. Ist doch in dem altehrwiir-

digen Schlofi mit seinem herrlichen Park von 1841—1862 das rus-

sische „Institut der adeligen Madchen" untergebracht gewesen und von 

1862, bezw. 1869 bis zum Ausbruch des jetzigen Krieges das von Mary-

mont bei Warschau hierher verlegte „Institut fiir Landwirtschaft und 

Forstwesen". Die durch ihre Bibliothek und naturhistorischen Samm-

lungen bedeutungsvolle Lehranstalt hat leider unter den Kriegswirren 

nicht unerheblich gelitten. Zur Zeit ist man unter der Leitung Professor 

Z. v. J a w o r s k i s in eifriger Arbeit damit beschaftigt, diese Schaden 

zu bessern, damit nach dem Kriege unverzuglich die fiir die wissen-

schaftliche Schulung der polnischen Landwirte lange Zeit so wichtige 

Anstalt ihre Tatigkeit wieder aufnehmen kann, dann hoffentlich 

mehr alis wahrend der letzten Jahrzehnte der Russenherrschaft unter ge-

niigender Berucksichtigung der polnischen Yerhaltnisse, iiber dereń Yer-

nachlassigung zugunsten der rein russischen Studien man in der letzten 

l ) Vgl. v. J a w o r s k a , Z., A«6 der Vergangenheit von Puławy. „Polen", 

Wochenschrift fur polnische Interessen, II. Jahrg. No. 103, Dez. 1916, S. 274—279. 



t O. Siidpolen. 133 

Zeit wohl mit Recht Klage fiihrte. Diese allmahlich zunehmende Russi-

fizierung der heute auf eine lOOjahrige Yergangenheit (Marymont der 

Vorlaufer Puławys wurde schon 1816 auf Befehl Kaiser Alexanders 

gegriindet) zuriiekblickenden Anstalt nahm ihren Anfang bereits in 

den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts, ais man den uralten Namen 

Puławy in „Nowo-Aleksandrja" umtaufte. Wenn heute dieser ehrwiir-

dige Name wieder Geltung erhalten hat und von den deutschen und 

osterreichischen Behorden ausschliefilich benutzt wird, so beweist die-

ser Wandel, dafi auch fiir Puławy eine neue Periade seiner Geschichte 

begonnen hat. Móchte sie, wie fiir das ganze Land, eine gliickhafto 

sein! 
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