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Geleitwort. 

D e r vorliegende Atlas des polnisch-weifirussischen Grenzgebietes ist der 

zweite aus der Reihe der Bilderatlanten, die bestimmte Einzelgebiete der 

der regionalen oder systematischen Landeskunde behandeln sollen. 

Mit ihm wird zwar der seitens der Landeskundlichen Kommission sonst 

streng innegehaltene Rahmen KongreB-Polens etwas Qberschritten. Die Kenntnis 

der Grenzgebiete erscheint indessen, besonders in anthropogeographischer Be-

ziehung, fQr KongreB-Polen sowohl wie fflr Deutschland so wichtig, daB eine 

gelegentliche Mitbehandlung dieser angrenzenden Landstriche notwendig er-

scheint, besonders da in der deutschen geographischen Literatur bisher aufier-

ordentlich wenig dardber vorhanden ist. Es fehlte vor allem an guten Original-

aufnahmen, die eine richtige Vorstellung von diesen Gebieten und ihrer 

BevOlkerung ermflglichten; die vorliegende Sammlung, die 100 charakteristische 

Photographien bringt, vermag daher eine fflhlbare Lflcke zu schliefien. 

Die Schreibung der geographischen Namen bot in diesem Grenzland, 

das ja noch keine offizielle Namenschreibung besitzt, besondere Schwierig-

keiten. Um alle politischen Folgerungen zu vermeiden, ist daher die Schreibung 

der Deutschen Kartę 1:100000 zugrunde gelegt, in der bald die polnische, 

bald die russische Namensform benutzt ist. 

Es sei schlieBlich noch bemerkt, dafi sSmtliche in diesem Bandę ent-

haltenen Bilder von der Landeskundlichen Kommission zugleich auch ais 

Lichtbilder bei der Anstalt von E. A. Seemann-Leipzig herausgegeben werden. 

Dr. E. Wunderlich. 

W a r s c h a u , Mai 1918. 





Yorwort. 

/\ls im Herbst 1915 der groBe Vormarsch die deutschen Truppen flber 

die Grenzen KongTeB-Polens ins eigentliche RuBland hineinfuhrte, konnte 

keinem der Teilnehmer an diesem groBen Ereignisse der allmahliche Obergang 

in ein anderes Land entgehen: Die endlosen Ebenen Polens verschwanden, 

das Gel9nde stieg langsam an, steilwandige, tiefe Talfurchen bildeten un-

gewOhnliche Hindernisse, an denen die Russen jeweils kurzeń Widerstand 

leisteten, bis an dem letzten dieser Abschnitte, dem des Serwetsch und der 

Schtschara der Stellungskrieg wieder begann. Nórdlich und sildlich der Haupt-

marschstraBe aber hemmten andere Hindernisse vorQbergehend den Vormarsch, 

hier waren es weite undbersichtliche Dflnenwaider, dort unwegsame Moore 

und Sumpfwaldungen von ungekannter Ausdehnung. Die l/nterkOnfte wurden 

mangelhafter, denn einmal war das Land weniger dicht bevfllkert, zum anderen 

aber wurden die BauemhSuser minder einladend, wie auch die vielen Ód-

ISndereien von einem tieferen Kulturzustande des Landes zeugten. Die Kennt-

nls der polnischen Sprache gewahrte nicht mehr so groBe Vorteile wie frQher, 

denn ein groBer Teil der BevOlkerung verstand sie nicht. Nur die vielen 

in polnischem Besitze befindlichen Gutshófe und die von Juden bev6lkerten 

StSdte erinnerten noch an Polen, wiewohl die kyrillischen StraBeninschriften 

und die bunteh Kuppeln der orthodoxen Kirchen den Stadten einen gewissen 

russischen Stempel verliehen. 

Das ganze seit dem BugClbergange durchmessene Geiande war nicht 

mehr polnisch und noch nicht rein russisch; es trug das Geprage beider 

Lander. Es ist ein polnisch-russisches oder, wenn wir den ostslawischen Be-

vOlkerungsanteil genauer bezeichnen wollen, ein polnisch-weifirussisches Grenz-

gebiet. 

Wie in Polen, so haben infolge des Krieges auch in diesem Teile des 

russischen Reiches viele Tausende von Deutschen Monate und Jahre zu-

gebracht, hinreichend lange Zeit, um sich mit den Eigentilmlichkeiten des 

Landes und seiner Bev8lkerung bekannt zu machen. Ais kleiner Beweis fQr das 

lebhafte Interesse, das sie diesem uns Deutschen bisher so gut wie unbekanntem 

Lando entgegengebracht haben, darf wohl die vorliegende Bildersammlung 

gelten, welche flberwiegend den Beitr3gen deutscher HeeresangehOriger ihre 
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Entstehung verdankt. Was dem Einzelnen auffallend und wert erschien, im 

Bi lde festgehalten zu werden, wurde hier in geeigneter Auswahl zusammen-

gestellt und durch kurze auf Ortlicher Anschauung beruhende Begleitworte zu 

einem geographischen Gesamtbi lde des polnisch-weifirussischen Grenzgebietes 

verknilpft, das sich erg inzend an den friiher erschienenen geographischen 

Bilderatlas von Polen anlehnt. 

E ine kleine Anzah l von Abb i ldungen — darunter die Kartenskizze — 

wurde bereits in besonderen Arbeiten in der Zeitschrift der Gesellschaft fflr 

Erdkunde zu Berlin, in Petermanns Mittei lungen und in der Geographischen 

Zeitschrift ver6ffentlicht.*) Die Schriftleitungen dieser Zeitschriften und die 

Verl3ge von E. Mittler, Justus Perthes und B. G . Teubner haben dankens-

werterweise die nochmal ige Widergabe in diesem Zusammenhange gestatlet 

Die Kartenhinweise beziehen sich auf die von der kartographischen 

Abte i lung des stellvertretenden Generalstabes herausgegebene Kartę des west-

lichen Rufilands im Mafistabe 1:100000, dereń Netz dem Schlusse des Buches 

angefdgt ist. 

Dr. Brandt. 

•) Die Sflmplc Wettnifllinds. ZeiUthr. d des. L Erdk. Berlin 1917, S. JIOII. Beobichtungen 
und Stndien Ober die Siedlungen Im polnisch-weiSruMiKhen Oremfeblete. Ebdi. 1918. H. 5/6. — D « 
Pripetbeckcn. Pelerm. Mltt. 1918, S. 1611. — Die Unebenheiten der Sflmpfe. Oeogr Zellłchr. 1916, S. S27 ff. 
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Das Land. 

Der ostlich an KongreB-Polen angrenzende Teil WestniClands wird, wie die Karten-

skizzc 'S. 3) lehrt, durch zwei diluviale Hóhenzuge und zwei allmiale Bodensenken 

deutlich gegliedert. Die im norddeutschen Plachlande wurzelnde litauische Seenplatte 

setzt sich ostwirts weit nach RuBland hinein fort. Umgekehrt latit sich der an der 

WaldaihShc beginnende westrussische LandrOcken in westlicher Richtung bis gegen 

den Bug hin verfolgen. Die beiden Bodenschwellen werden durch die sumpfige und 

sandige Furche voneinander geschieden, in der der obere Abschnitt des Niemen-(Memel)-

stromes flieBt und die durch die Niederung am Augustowski-Kanal mit dem Urstromtal-

netze des norddeutschen Plachlandes in Zusammenhang steht. Ahnlich gestaltet, doch 

viel ausgedehnter ist das Tiefland, das den SOdrand des westrussischen Landruckcns 

begrenzt, die Pripet- oder RokitnosUmpfe, das grófitc zusammenhAngende Sumpfgebiet 

Europas 

Der westrussische LandrOcken hat einen unsymmetrischen Bau. Zur Niemen-

senkc bricht er mit einem mehr oder weniger groBen Hóhenunterschiede ab, in das 

Pripetbecken dagegen geht er in langsamer Abdachung ganz allmahlich Ober. Trotz-

dem wird er in der Hauptsache nach Norden entwAssert. Die zahlreichen, zum oberen 

Niemen eilenden Flusse habcn den LandrOcken in tiefen und weiten Talfurchen fast 

in seiner ganzen Breite zerschnitten und so seine Gliederung in einc Anzahl wohl-

abgcgrenzter Platten herbeigcfuhrt. Ein FluB, die Schtschara. flieBt zunAchst sudwArts 

in das Pripetbecken, biegt abcr dann um und milndet nach Durchbrechung des Land-

rflckens in den Niemen. Dieses sehr eigentOmliche Verhalten ist von Wichtigkeit, weil 

es die Anlage des OginskikanaJes und die VerknOpfung von Niemen und Dniepr, von 

Ostsee und Schwarzem Meere ermftglicht hat. Die westlichen Platten des LandrOckens 

enthalten vorwiegend sandige und sandig-lehmige flachę BOden, die den diluvialen 

.Hochflachen* Norddeutschlands gleichen; im Osten unseres Gebietes herrschen 

dagegen mehr lehmige BOden, dereń kuppiges Relief dem der litauischen Seenplatte 

łhnlicher ist. 

Das Oebiet der PripetsOmpfe bildet eine oval umrissene Wannę, die von allen 

Seiten reichlich ZufluB crhalt, jedoch in der Hauptsache nur eine Abzugslinie besitzt, 

den langen, geWIsarmen Unterlauf des Dniepr. Die cigentliche Sammelrinne ist der 

Pripet, der gcnau in der Achse des Beckens verlfluft und die zahlreichen von Norden 

und SOden zustrOmenden Flusse in sich verelnigt. Dieses regelmABige FluBnetz spiegelt 

das Relief ciner im fllteren Tertiar angelegten und im Diluvium endgflltig ausgestalteten 

Landsenke wider. Sie bildete ein Samnielbecken fOr die unvergleichlich wasserreicheren 

diluvialen Flusse, die den Boden mit ihren sandigen Ablagerungen vcrhullten. Nach 

dem Ruckzugc des Eises hórte die iiberreichlichc Spcisung des Pripetbeckens auf. 

Die urspninglich einheitliche WasscrflSche Iflste sich in einzelne kleinere auf. Da-

H ran d l . Polnisch-wctBnistiłcłier Blldtrallał. 
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zwischen und am Beckensaume fornite der Wind die trocken gelegten FIuGabsStze in 

Plugsandmassen um. Bndlich begann die wiederkehrende Pflanzenwelt die [)Qnen 

durch Bewaldung zu verfestigen und die Seen durch Verlandung zu verkleinem und 

durch Sumpfpflanzengemeinschaften zu ersetzen. 

Dem Pripetbecken in vielen Punkten Shnlich ist die Landschaft der Niemen-

senke; auch dereń Dtinen- und Sumpfw&lder sind das Brgebnis langsamer Trocken-

legung und Verlandung einer einst mit SchmelzwSssern des Inlandeises und mit Sanden 

erfullten Bodenhohlform. 

Die beiden grofien Sumpfniederungen werden von eineni lockeren Giirtel kleinerer 

Siimpfe umgeben. Die zahlreichen kleinen Moorbecken ani SOdrande des Landrtlckens 

sind Vorposten der Pripetsiimpfe, die Moorbildungen in den Talern der NiemenzuflDsse 

solche der Niemensenke. Ais grófiere Auslaufer aber sind aufzufassen im Norden die 

Beresinasumpfe, im Siiden das Wald- und Moorgebiet der Puszcza Białowieska (Urwald 

von Białowieża). 

Das weiOrussische Grenzgebiet besteht zwar aus denselben diluvialen Ablage-

rungen wie der grOBte Teil des polnischen Landes, aber es liegt durchschnittlich hOher, 

weist grdfiere HOhenunterschiede auf, ist tiefer zerschnitten und besitzt eine unver-

haitnismaUig groOe Flachę allm ialcr Niederungen. Endlich liegt es kiistenferner ais 

Polen und der kontinentalen Landmasse Osteuropas mehr genahert Daraus ergeben 

sich mancherlei Unterschiede des Landschaftsbildes, des Klimas und der Werke des 

Menschen. 
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Abb. 1. 

L a n d s c h a f t des w e s t r u s s i s c h e n L a n d r u c k e n s In d e r G e g e n d des 

M o ł c z a d ż t a l e s . 

(vgl. Karle dc* WestL RuBL. BI. R 28, Zdilenclol;. 

Die flachercn Platten des westrussischen Landruckens gewihren, wie schon an-

gedeutet wurde, im ailgemeinen denselben Anblick wie die HochflSchen Norddeutschlands 

und Polens. Wo die fruher zusammenhingende Walddecke in grOBerem MaBe ge-

schwunden ist. bietet sich ein uberaus eintdniges Bild. Soweit das Auge reicht, nichts 

ais endloses in ubermflBig lange und schmale Streifen geteiltes Ackerland, das hOchstens 

durch einen Kiefembusch, durch den Erlenbestand eines Baches oder durch ein paar 

wilde BirnbAume unterbrochen wird, im Ganzen aber baumarm ist. Besonders traurig 

wirkt das Land, wenn grOUerc FlSchcn des Kulturbodens erschOpft und wieder auf-

gegeben sind, wenn sie verkrauten und verbuschen, ein Bild, welches im diclrter be-

vólkertcn Polen selten, ftstlich vom Bug aber immer hiufiger zu sehen ist. Inmitten 

der óden, oft steppenhaft anmutenden Landschaft liegen Oasen gleich im Schatten 

hoher Silberpappeln die grauen Blockhauszeilen der Dorfer. Solchc Bilder sind beson-

ders charakteristisch fur den westlichen Abschnitt des Landruckens, doch auch dem 

Ostlichen nicht ganz fremd. Im Bilde, das den Ostrand der von Westen her an das 

Molczadital stoBenden Platte darstellt, erkennt man in der Ferne die Talniederung und 

den 50 m hohen Steilrand der mehr gewellten Nowogródeker Platte. Das Molczadital 

ist einer der scharf ausgeprflgten Abschnitte, die den Landruckcn in Platten gliedern 

und Abwechslung in das eintOnige Landschaftsbild bringen 

Abb. 2. 

L a n d s c h a f t des w e s t r u s s i s c h e n L a n d r u c k e n s bei N o w o g r ó d e k . 

ivgl Kartę des WestL Rud . BL R 77. Nowogródek). 

Einen ganz anderen Anblick gewłhrt der Ostliche kuppige Teil des Landruckens, 

z. B. die Nowogródeker Platte. Der krłftiger gewellte Boden steigt zu grd&eren HShen 

an und bildet bergartige Anschwellungen. Eine solche ist die etwas Uber 300 m hohe, 

allseitig deutlich gebOschte Kuppe, welche die weithin sichtbare Stadt Nowogródek 

trftgt. Ihren hfchsten Punkt nimmt der Burgbcrg ein. Von hier blickt man Uber das 

benachbarte rund 100 m niedrigere HochfMchengelAnde, das seinerseits wieder von 

tiefen Talem zerschnitten wird. Der Durchblick zwischen dcm im Bilde rechts sicht-

baren Burghugel und dem schattigen Oang zur Linken gibt eine Vorstellung von den 

betrachtlichen Hohenunterschiedcn, die dieser Gegend einen um so hoheren Reiz ver-

leihen, ais sie Uberaus reich an Laubwaidern ist. 

An den rasenbedeckten Hingcn des veródeten Burgberges hat das weidende 

Vieh zahlreiche schmale Pfade ausgetreten. 



pbot : Streich. 

Abb . I . 

Abb. 24. 
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Abb. 3. 

A m Swi tes-See . 

(vgl. Karle de* WestJ. RuBI, BI S 28, Gorodl tcht .cht 

Sudlich Nowogródek erhebt sich eine zweite grOBere Bodenanschwellung. Auf 

ihr liegt hoch iiber dem Tale der Newda inmitten eines prSchtigen Mischwaldes der 

Swites-See. Die kreisrunde, etwa 1500 m breite WasserflSche ist von einem Aachen 

Sandstrande umgeben; nur im Norden steigt das Ufer etwas hOher an. Die gróBte 

Tiefe bctragt etwa 12—15 m. Der Swites wird nur durch Gmndwasser gespeist und 

ist deshalb auch im strengsten Winter nur mangelhaft gefroren. Er besitzt auch keinen 

natlirlichen oberflflchlichen AbfluB; sein kunstlicher, halb zugewachsener Abzugsgraben 

kann hOchstens bei sehr hohem Wasserstande ais Entwflsserer dienen. Der Sec ist 

pflanzenarm; nur eln diinner Binsengurtel siumt Strecken des Ufers. Er vermoort daher 

nicht wie die Seen in den Niederungen und enthalt im Gegensatze zu dereń moorig-

braun verfirbten iiberaus klares Wasser, das den reinen weiUen Orund weit hinein 

durchscheinen UBt. Aus dem Flugzeuge gesehen hebt sich der See ais smaragd-

griine Scheibe vom Dunkel des Waldes ab. 

Der Swites ist der einzige See des westrussischen Landriickens im polnisch-

weiUrussischen Orenzgebiete. Fruher bestanden, wie benachbarte vernioorte Becken 

beweisen, Wasserbeckcn in gróBerer Zahl, die die zufłlligen Hohlformen an der Ober-

flache der Eiszeitablagerungen ausfiillten. Die Landschaft glich damals mehr der der 

litauischen Seenplatte. Die meisten Becken sind aber durch ihre tiefer einschneidenden 

Abflusse trocken gelegt worden; der Swites allein blieb erhalten, weil er keinen Ab-

fluB besitzt. 

DaB der einzigartige scltsame Waldsec, der etwas an den buchcnumgebenen 

Herthasee auf Rugen erinnert. in der Pantasie der Einheimischcn eine groBe Rolle spielt 

und daB Sage und Dichtung sich seiner bemftchtigt haben, ist kein Wunder. Vielleicht 

hat ein schdnes Oedicht des groBen Dichters Mickiewicz, der schon vor langer Zeit 

verdeutscht wurde, die erste Kunde vom Swites-See ipoln. Jezioro Świteź) zu uns 

gebracht. 

Abb. 4. 

T r o c k e n t a l be i M j a n u s c h t s c h u t s c h l . 

ivgl. Kartę des Wo l i Rn BI, BI. S 37. KorellUchl). 

Der groBe H6henunterschied zwischen den Platten und den Tłlem gibt auch 

kleinsten WasserlSufen Gelegenheit zur Entfaltung starker Brosionswirkungen. Die 

PlattenrSnder sind in der Regel durch Schluchten und steilwandigc Tłler zerrissen 

tind zerfranst. Sie liegen den grOBten Teil des Jahres trocken, werden aber zur Zeit 

der Schneeschmelze von starken Wildbichen durchbraust. Dann erleiden sie in kurzer 

Zeit sehr bedeutende Vcranderungen: Die Talanfinge greifen nickwarts tief in Flur 

und Wald ein, an den unterspOlten SteilhSngen brechen riesige Erdschollen und mit 

ihnen Bflume hernieder, bedeutende Brdmassen werden auf der Sohle abgesetzt und 

vom wiedcranschwellenden Wildwasser von neuem zerschnitten. Talabwłrts gefuhrte 

Sande breiten sich ais dcltaartige sterile Decken uber den fruchtbaren NiederungsbOdcn 

aus. Dies alles vollzieht sich in wenigen Tagen, dann liegt die Schlucht wieder ein Jahr 

lang unverSndert da. Die Schluchten am Ostrande der Nowogródeker Platte sind 

ganz besonders tief und eng, weil der Boden hier vlelfach nicht aus Geschiebemergel, 

sondern aus hellen, staubartigen lOBahnlichen Ablagerungen besteht und zur Bildung 

fast senkrechter Steilw^nde neigt. 
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Abb . 3. 

phoL: Bcraer. 

Abb . 4. 
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Abb. 5 und 6. 

L i t a w o r y I m T a l g e b i e t e d e r M o ł c z a d ż 

und 

J e s s e n e z i m S e r w e t s c h t a l . 

(vgl. Kartę des Westl RulSI. BI.*J M, Zdzlenclot und S 28, Oorodlschtichc). 

Den Unterschied zwischen den mehr sandigen und den mehr lehmigen B6den, 

also im weiteren zwischen den westlichen und den Ostlichen Platten des westrussischen 

Landruckens zeigt recht deutlich die Gegenuberstellung des Dorfes Litawory im 

Mołczadźgebiete und von Jessenez am oberen Serwetsch. Beide liegen auf den 

Sohlen tlef in die Plattenriłnder eingeschnittener Tłler. Bei Litawory dringen die 

Niederschl&ge auf der sandigen HochflSche tief ein und sammeln sich erst in der HOhe 

der Talsohle zu einem Grundwasserspiegel an. Der Bod en der GehAnge ist daher 

sehr trocken, trSgt nur Kiefern- und WacholdergebOsch, gibt magere Acker ab und 

gewihrt einen trostiosen Anblick. Die Talaue. die von einem erlengesaumten Bache 

durchflossen wird, enthSlt besseren und truchtbareren Boden. 

In der weiteren Umgebung von Jessenez (untere Abb.) zeigt der Boden ganz all-

gemein ein Wechsellagern von Sand und Geschiebemergel. Ein Teil der auf der Hoch-

flSche eingedrungenen NiederschUge vereinigt sich schon in grolierer Hflhe Ober dem 

oberen Geschiebemergellager zu einem oberen Grundwasserhorizonte, der im mittleren 

Teile der GehSnge zutage tritt. Die Talflanken sind daher feucht und quellreich und 

geben einen Standort auch fQr anspruchsvollere Bdume ab. Die Hangę des oberen 

Serwetschtales sind von prSchtigen Hichenwaldungen bestanden, wahrend die Sohle von 

gemischten Auwalde bedeckt ist. Diese ist nun freilich meist den Siedlungen zum Opfer 

gcfallen, aber gerade bei Jessenez ist noch ein schOner parkartiger Bestand erhalten. 

Auf einen in den Mischwflldem verbreiteten Baum, die Esche, weist der Orts-

name Jessenez hin. EschendOrfer i Jasenica. Jassnitz) sind in slavlschen (Jndern zieni-

lich verbreitet {vgl. auch das Eschengebirge des .Gesenkes"). Ein anderer fQr das 

westliche RuBland sehr charakteristischer Baum ist die Birke, die, wie das obcre Bild 

zeigt, in kleinen Bestanden das Landschaftsbild ziert. Auch sie ist Pate von Flussen 

und Ortschaften, so von der Beresina. dcm Birkenflussc. 
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Abb. 6. 
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Abb. 7 und 8. 

K o w a l y a n de r K l e w a , a m S u d r a n d e de r l l t a u i s c h e n S e e n p l a t t e 

und 

T r a b y a n d e r K l e w a . 

(vgl Karle dc* We»U Rufil. BL S 25, Wl ichnewi. 

Sowohl im westrussischen Landmcken ais auf der litauischen Seenplatte ist der 

Boden strichweise reich an losen und gepackten Geschieben, an Findlingen und san-

digen Flachen, die auf Stillstandslagen des Binneneises hinweisen Dem Westrande 

der Wolkowysker Platte z. B. geben die zahllosen aus Lesesteinen aufgehfiuften 

Halden ein ganz eigenartiges GeprSge. Ahnlich geschiebereich und sandig ist der 

Siidrand der Seenplatte in der Gegend von Traby, aus der die beiden Bilder dieser 

Tafel stammen. GroBe FMchen liegen hier brach oder ausgemergelt da und gleichen 

Oden Steppen oder durren Wacholderheiden, welche bisweilcn an Strecken unserer 

Lilneburger Heide erinnern. 

Der Ort Traby im Tale der Klewa. die eine langgestreckte Oase in dieser Bin-

óde bildet, ist ein bescheidenes Landstadtchen. Ober seine Kirche vgl die Eriaute-

mng zu Abb. 86. 



Abb. 7. 

phoL: Strefch. 
Abb. 8. 
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Abb. 9. 

H o c h w a l d m i t W i s e n t e n a u s de r B i a ł o w i e s k a P u s z c z a . 

(vgl. Karle des Wetll. RuCI, BI O 30, Dobrowola). 

WestruUland war vor dem Hindringen des Menschen fast vollstAndig von Wald 

bedeckt. Noch heute sind, abgesehen von \ielen kleinen und mittleren Waldungen, 

einige sehr groBe zusammenhangende urwuchsige, oder doch nur wenig beriihrte 

Waider erhallen. teils trockene auf den HochflAchen wie der Peredielwald Ostlich 

Słonim, teils in den Niederungen gelegene SumpfwAIder wie die an der Beresina 

In dem bekannten .Urwalde" von Białowieża greifen trockene und sumpfige Pflanzen-

gemeinschaften ineinander Ober und rufen so ein besonders eigenartiges Landschaftsbild 

hervor. Je nach den Ortlichen BodenverhAltnissen und dem Grundwasserstande setzt 

sich dieses Waldgebiet aus reinen Nadelholz-, reinen Laubholz- und Mischwaidern, 

aus schwer durchdringlichen dickichtartigen, aus parkAhnlichen und hohen 

halienfdrmigen BestAnden. aus Mooren, nassen Wiesen und Sumplwaldem 

zusammen. Die Kiefer der Białowieska Puszcza sucht in den europAischen WAIdern 

ihresgleichen und erinnert an die Waldriesen Nordamerikas. Bisweilen baut sich der 

Wald stoekwerkartig auf. Zwischen den SAulenstAmmen der Kiefern und im Schatten 

ihrer mAchtigen Kronen erhebt sich ein Hochwald von Pichten und zwischen ihnen 

wAchst oft noch ein unteres Stockwerk niedrigen Holzes. 

Wie die Białowieska Puszcza einen Rest der natOrlichen Landschaft darstellt. 

so verkOrpert ihr vornehmster Bewohner, der Wisent, ein charakteristisches StOck des 

alten Wildbestandes, das im fibrigen WestruUland vollstAndig ausgerottet ist. Die 

hier noch erhaltenc Anzahl von 700 Wisenten (vor dem Kriege, der auch den Wald 

heimgesucht und seinen Wildbestand gelichtet hat) verdankt ihr Bestehen dem Um-

stande, daB die Jagd dcm Landesherrn. erst den polnischen KOnigen, danii dem Żaren 

vorbehalten war. Das Kaiserliche JagdschloO inmilten des Waldes. die zu ihm fOhrende 

Kunststralie und Bahnlinie, die Jageneinteilung, WaldwArterhAuser und einige kleinere 

RodungsdOrfer sind die einzigen Zeichen menschlicher TAtigkeit in diesem aus-

gedehnten Waldgebiete. ' 

Abb. 10. 

D u n e n w a i d be i S w a t a j a W o i j a in d e n n ó r d l i c h e n P r i p e t s u m p f e n . 

(vgl. Kwi* des Wesll. RuCI.. BI. R 11. Swataj* Wolja). 

Auf sandigem Boden gewahrt der westrussische Wald nicht so eindrucksvolle 

Bilder wie in der Białowieska Puszcza, hier herrscht wie an den entsprechenden 

Standorten in Norddeutschland die Kiefer vor. Wahrend aber in Deutschland die 

Kiefernwaider infolge der uberall durchgefuhrten Porstwirtschaft und der Meranzuchtung 

hoher Staninie ein eigenartiges. nicht mehr natOrliches Vegctationsbild darbieten, kann 

man in RuBland den urwOchsigen Kiefernwald noch QberaII beobachten. Die Bflume 

sind viel niedriger ais bei uns. halten ganz ungleiche AbstAnde und wachsen mit 

knorrigen StAmmen zu verschiedenen Hohen empor. Ein unzertrennlicher Begleiter 

der Kiefer ist der Wacholder, der zwischen ihren StAmmen ein loses Buschwerk oder 

ein Dickicht bildet. Br ist durchaus nicht eine dem trockenen sandigen Boden an-

gepaOte Pflanze, sondern er besiedelt die von anderen GewAchsen verschmAhten 

Boden, DOnen, ausgemergelte Pelder. na<se Wiesen und selbst Silmpfe. Man kann 

den in jeder Landschaft vertretenen Wacholder daher eine Charakterpflanzc des 

westlichen RuOlands nennen Kiefer und Wacholder setzen das Vcgctationsbild der 

kleinen DOneninseln in den nOrdlichen PripetsOmpfen zusammen, von denen die 

Abbildung ein Beispiel gibt. 

Die NAhe der SOmpfe verraten die zahlreichen. ganze Kolonien bildenden 

Storchennester. 



phot.: Jura&iitit. 
Abb. 9. 

phot.: Lippold. 
Abb . 10. 
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Abb. 11. 

S u m p f w a l d be i S w a t a j a W o l j a in d e n n o r d l l c h e n P r i p e t s u m p f e n . 

(vgL Karle des Westl. RuBl, BL R 31, Swataja Wolja). 

Einen ganz anderen Anblick ais die HochfiachenwAlder gewAhren die Sumpf-

waldungen, die die Bodensenken meilenweit hin auskleiden, vor altem in den 

PripetsOmpfen oder, wie der Einheimische sagt, im „Poljesje", dem Waldlande. Das 

Grundwasser steigt hier bis an die OberflAche, die gerade erreicht oder Oberflutet 

wird. Die Baume — in unserem Bilde Laubhólzer — erheben sich oft aus einer 

geineinsamen WasserflAche, die von GrAsern und anderen niedrigen Gewachsen kaum 

verdeckt wird und auf der kugelige Grasbulten einen festen Grund vortAuschen. 

Die Stamme sind nicht sehr entwickelt; der bruchartige Wald macht einen unansehn-

lichen Eindruck, ist ohne groBen Nutzen und erschwert aufs AuBerste den Verkehr. 

FuBganger durchdringen ihn miihsam auf Baumstammen, die der Lange nach anein-

andergereiht im Sumpfe liegen und unter dem FuBe schwanken. Der Wagenverkehr 

muB sich an die schmalen DunenzOge halten, die uberall die Pripetsiimpfe unter-

brechen, und muB die sumpfigen Strecken auf aufgeschdtteten, leicht rutschenden 

Sanddammen queren. Daher machen die LandstraBen in den Pripetsumpfen oft 

groBe Umwege. Bis in die siebziger Jahre dej vorigen Jahrhunderts waren diese 

kOmmerlichen Wege und StraBen die einzigen Verkehrslinien Dann begann man das 

Poljesje planmaBig zu entsumpfen und gleichzeitig durch Eisenbahnen zugAnglich zu 

machen. Dem ersten Ziele ist man noch ziemlich fern; noch immer Oberwiegt 

sumpfiges ódland neu erschlossenen Kulturboden und regelrechte Forsten. Dagegen 

wird das Poljesje jetzt von einem vorzfiglichen Bahnnetze Oberspannt, das von Brest-

Litowsk ausstrahlt und dessen bekanntere Knotenpunkte Baranowitschi, Pińsk, Kowel 

und Rowno sind. 

Abb. 12. 

S u m p f w a l d i m B e r e s i n a b e c k e n n a h e B o g d a n o w . 

<vgl. Kartę de* WestL Rufll, BI. S 2S WHchnew . 

Die gewaltigste Urwaldlandschaft im westlichen RuBland offenbart sich in der 

verkehreabgelegenen, von der Beresina durchflossenen Bodensenke. Die Beresina-

waider sind nur an den Randem gelichtet; nur hier und langs der Niemenzuflusse 

befinden sich Siedlungen. Die Schneisen, die einmal in weiten AbstAnden durch den 

Wald geschlagen worden sind. sind versumpft, wachsen zu und erhOhen so noch den 

Eindruck der Wildheit. Der Boden ist morastig. moorig und von wasserlinsenbcdeckten 

Lachen unterbrochen. Aus Staudendickicht und Unterholz erheben sich bunt gemengt 

fast alle im Lande vorkommenden Baumarten, oft in Wuchsformen, die an die Biało-

wieska Puszcza erinnern. WAhrend aber dort die Baumleichen nach MOglichkeit 

entfernt werden, rOhrt sich hier keine Hand zur Aufraumung des Waldes. Die 

abgestorbenen, von Flechten bedeckten Riesen starzeń, kleinere Baume mit sich reiBend, 

in den Schlamm, wo sie von Pilzen, Farnen und Krautern besiedelt und allmAhlich 

zersetzt werden. 

Den Wisent der Białowieska Puszcza vertritt hier der Elch, in den Dickichten 

hausen Wildschweine, auf die Randgebiete dehnt auch der Wolf seine StreifzOge aus. 

Die Baumkronen beherbergen eine reiche Singvogelwelt, die trAgen Gerinne zahlreiche 

Sumpf- und WasservOgel, die stehenden Lachen gestatten im Sommer Myriaden von 

StechmOcken das Dasein. 

Durch die BeresinawAlder lief im Kriege die Front; ihre rOckwArtigen Ver-

bindungen, kilometerlange KnOppeldAmme. ermOglichten das Eindringcn in dicse sonst 

selten betretene, an die UrwAlder der Tropen erinnernde ungeheure Wildnis. 

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus den BercsinawAldem im Frfihling, zur Zeit 

der grOBten Unwegsamkeit. Auf dem Oberschwemmten Boden, zu dcm das Sonnen-

licht durch die entlaubten Stamme ungehinderten Zutritt hat, schwimmen Fetzen 

schmelzenden Eises. Im Sommer dringt durch die dichten Kronen nur wenig Licht 

ein; es herrscht eine maBige Dunkelheit. 



D a s L a n d . 
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ptaoL: Lippold. 

A b b . I I . 

A b b . 12. 



16 

Brandt, Bilderatlas des polnisch-weiBrussischen (irenzgebietes. = 

Abb. 13 und 14. 

V e g e t a t i o n s b i l d e r a u s de r G e g e n d v o n S w a t a j a W o l j a in den 

n ó r d l i c h e n P r i p e t s u m p f e n . 

(vgl. Karle dei Wol i . RuCI. BL R 31. Swataja Wolja). 

Die uberall bald vereinzelt, bald gedringt aufragenden Sandinseln und Dunen-

ziige gliedern das Poljesje und die ubrigen Sumpfgebiete in grdBere und kleinere 

Sumpfbezirke, die Bagno oder Boloto. die besondere Namen fuhren. Man unterscheidet 

z. B. den wilden, den tiefen, den faulcn Sumpf oder nach Ortschaften die Pinsker oder 

die Rokitnoer Siimpfe, dereń Namen auch auf das ganze Pripetbecken angewendet 

wird. Da die Dunenumrahmung die Sumpfbezirke bald mehr oder weniger vollslandig 

abschlieBen. bald eine breite Verbindung mit benachbarten zulassen. sind die Grund-

wasser- und AbfIuUverhaltnisse der einzelnen Boloto ganz verschiedene. Dies macht 

sich in Unfcrschieden der Hóhenlage. vor allem aber in der Pflanzenwelt geltend. 

Die Sumpfwaider sind zwar die vorherrschende Formation, daneben kommen aber 

auch alle nur erdenktichen Arten und Grade von Siimpfen vor, verlandende Teiche 

und Seen, Bruchwalder, Plachmoore und Sumpfwiesen, Zwischen- und Hochmoore 

und tote Torfmoore. 

Im oberen Bilde ist der Boden derart sumpfig, daO die Bflume sich nicht zum 

Hochwalde entwickeln, sondern es nur zu einem buschartigen Bruchwalde bringen. 

Das untere Bild zeigt ein Torfmoor. Den schlammigen schwarzen Boden bedecken 

Moosbulten; auf ihnen erheben sich schwachstftmmige Kiefern mit dtirftiger Krone. 

Sie sterben ebenso wie die verbreiteten niedrigen Sumpfbirken nach einiger Zeit ab, 

bleiben dann aber noch lange aufrecht stehen und veileihen den Mooren ein uberaus 

trauriges Ansehen. 

Alle Pflanzenformationen arbeiten an der Verdrłngung der stehenden Gewisser. 

Sie machen die Seen durch Faulschlammbildung seichter, bringen sie zum Schrumpfen 

und zur Verlandung und fuhren die Flachmoore und sumpfigen Wiesen in die schon 

weniger nassen Hochmoore und in Sumpfwłlder uber. Die fallenden Biume und 

Aste und der aus ihrer Zersetzung hervorgchendc Humus hOhen den Boden mehr 

und mehr auf, verteilen seine uberreichliche Peuchtigkeit und bereiten ihn zum Stand-

orte anspruchsvollerer Baumc vor. Es ist deutlich zu erkennen. daO die offenen Ge-

wisser einst viel groCer waren und daO die Bewaldung auf Kosten des Sumpfes zu-

nimmt. Von der ursprtinglicli zusainmenhAngcndcn Wasserfliche des Pripetbeckens 

sind heute nur noch gruppenweise die Wasserscheiden einnehntende. im weiteren 

Schwinden begriffene Seen iibrig geblieben. See, Sumpfwiese und Bnichwald, Moor, 

Moorwald und Hochwald, die wir uberall im Poljesje nebeneinander sehen, lOsen sich 

der Reihe nach ab und vermindern die Sumpfigkeit des Pripetbeckens. So ist das 

heutige Landschaftsbild des Poljesje erdgeschichtlich betrachtet nur ein buntes Augen-

blicksbild, ein schon vorgerOcktes Stadium eines sdkularen nahirlichen Entwasserungs-

und Trockenlegungsvorganges. Das gleiche gilt auch fur die Ubrigen Sumpfgebiete. 

= 
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Abb. 13. 

phoL: Uppold. 

Abb. 14. 

Pctfrmannj O»ogr. Mittcilungcn. 

B r a n d t , PnlntKh-weiOniui>ch«r lłlldcrail»». 
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Abb. 15 und 16. 

W i n t e r b i l d e r a u s S ł o n i m u n d P r u ż a n a a m N o r d r a n d e der 

P r l p e t s u m p f e . 

(vgl. Kartę des Westl. ku Ul.. BI. Q Sloniin und P 31. Pruła na . 

Das Sommerklima des weiflrussischen Grenzgebietes unterscheidet sich von dem 

Polens und Norddeutschlands kaum merklich. Hóchstens weisen die tiefen Nacht-

temperaturen in den heiBen Monalen schon etwas auf das Kontinentalklima der 

benachbarten Landmasse hin. Mehr ais im Sommer nahert sich aber in der kalten 

Jahreszeit unser Gebiet dem inneren RuBland: wie dieses hat es einen strengen kon-

tinentalen Winter. Die Abbildung 15 leitet eine Reihe von Ansichten ein, welche die 

zum Teil hochst merkwurdigen und von den unsrigen abweichenden Folgeerscheinungen 

des russischen Winters veranschaulichen. 

Ein rechter Winter beginnt in RuBland bereits im Oktober mit sehr niedrigen 

Temperaturen und Schneefallen. Ende Oktober liegt eine so dichte Schneedecke, wie 

sie bei uns — im mittleren Norddeutschland — erst im Januar die Regel ist. Der 

durchschnittliche russische Winter wird durch Tauwetter nicht unterbrochen. Bis 

Ende Marz oder in den April hinein herrscht gleichmaBiges klares Prostwetter mit 

Schneefallen Die wichtigste Folgę davon ist, daB die am Ende des Winters vorhandcnc 

Schneedecke sehr viel reichlicher ist, ais die unsrige, dereń Wachstum durch gelegent-

liche Tauwetter- und Regenperioden stark beschrftnkt wird. 

Trotz strenger Kaite sind viele Gewłsser im westrussischen l.andruckcn nur von 

dunnem Eise bedeckt oder bestindig offen. Der mangelhaften Eisdecke des Switessees 

wurde fruher ErwShnung getan. Auch das kleine Gewłsser vom Nordrande der 

Pripetsumpfe in Abb. 16 und der Serwetsch in Abb. 17 zeigen diese auffallende Erschel-

nung. Die lirsache sind die zahlreicben mit annahemd mittlerer Jahrestemperatur am 

Gehange der tief eingeschnittenen Taier austretenden Quellen <vgl Eriauterungen zu 

Abb. 5 und 6). So vermochtc die wasserreiche Szwajatinaquelle im oberen Serwetschtale, 

die bei — 39* eine Warme von + 7,5* aufwies, den FluB eine ganze Strecke weit voll-

kommen offen zu halten. Unterhalb der Quelle war der FluB bestandig von Nebel bedeckt. 

Andere Quellen hindern wenigstens die Bildung einer dicken tragfahigen Eisdecke. Sie 

werden deswegen vom Unkundigen leicht ais .warme Quellen* aufgefaBt und haben 

wohl auch zu der Ofter vorkommenden Ortsbezeichnung Tjopliwoda (etwa Warmbrunn) 

Veranlassung gegeben. Im Sommer zeichnen sie sich natUrlich umgekchrt durch die 

Oberaus groBe KDhle ihres Wassers aus. 

Bei dem in den PripctsOmpfcn bcobachteten unvollkommenen Gefrieren der 

Moore ist mOglicherweisc noch eine andere Ursache mitbcteiligt, die Zersctzung der 

abgestorbenen Pflanzen und die Sumpfgasbildung. 
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Abb. 17 und 18. 

Serwe tsch bel K u t o w s c h t s c h i s n a im W i n t e r 

und 

R u t a b a c h bel Ko re l i t s ch i bei E i s g a n g ; S p e r r u n g e i ne r L a n d s t r a O e 

d u r c h E i s s c ho l l e n . 

(vgl. Kute des Wesll. Rulil. BI. S » . Gorodlichuche und S 17. KorelltichK 

Am Ende des Winters schmilzt die ganze machtige Schneedecke in verhiltnis-

mSBig kurzer Zeit. Der Boden bleibt zunAchst noch gefroren und verwehrt den 

Schmelzwlssem das Eindringen. Die plOUlich freiwerdcndcn gewaltigen Wasser-

massen lassen die Riisse rasch anschweilen, fOllen die Trockentalcr mit rciCenden 

Bachen und flieBen auf neu eingerissenen Wegen talabwirts. 

Im oberen Bilde, welches noch im Winter aufgenommen ist. erscheint der 

Serwetsch ais harmlose schmale Rinne. Zur Zeit der Schneeschmclze dagegen ist er 

ein breiter reificnder PluO, der nur mit Muhe auf Seilfihrcn Oberschritlen werden kann. 

Auf dem unteren Bilde ist ein kleiner Nebenlauf des Serwetsch. der Rutabach, 

wihrend des Tauwetters dargestcllt. Die Eisdecke ist gesprengt und in Schollen zer-
brochen, die im unteren Abschnitte des RuBchens Ober die Talaue hin abgesctzt 

worden sind. Eine den FluC bcruhrende LandstraOe war ganz von gToben Eisschollen 

bedeckt und fOr kurze Zeit unwegsam gewordeti. 

Eis und Wildwflsser richten mancherlei Verheerungen an: sie zerreiBen StraBcn-

dfimme, nehmen Stege und Brflcken hinweg und beschadigen die Stauwerke der 

WassermOhlen. Der Verkehr wird hierdurch natOrlich erschwert und stellenwcise 

unterbrochen, im Qanzen aber noch nicht so stark eingcschrinkt wie spater Denn 

noch sind die Wege nicht aufgetaut und dem Oberschwemmten OeUnde sind die landes-

Oblichen, hochradrigen. kahnartigen wasserdicht ausgeschlagenen Wagen angepaBt. 
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Abb. 19 und 20. 

R u t a b a c h bei Ko re l i t s ch i be i T a u w e t t e r 

und 

F r u h j a h r s u b e r s c h w e m m u n g in d e n B e r e s i n a s u m p f e n , n a h e B o g d a n o w . 

- (VfL Karto des W»U. RuCl.. HI. S 27. Korelllschl und S 25. Wltchnew . 

Die Schneeschmelzwasser verwandeln die Talauen in Seen, Altuasser und tote 

vertorfende Oerinne in reiBende Bache, Flachmoore und Wiesenniederungen in Teiche. 

Die Oberschwemmungswasser verschwinden nur ganz allmahlich Ende Marz oder 

Anfang April herrscht Cberflutung, dann durchdringen sich in der Niederung (estes, 

trockenes Land und stehendes Wasser zu einer amphibischen Landschaft. Erst gegen 

Ende Mai versiegen die Gewasser. In den toten Mooren der Talauen folgen aufein-

ander See, unwegsamer Sumpt und trockene Grasfiache, dereń pulverigen Boden der 

Wind in schwarzen Staubwolken aufwirbelt. lm Verlaufe eines knappen Vierteljahres 

ist die Niederungslandschaft einem bestandigen Wechsel unterworfen, so dal! man 

dieselbe Stelle nach einiger Zeit kaum wiedererkennt. 

Das obere Bild zeigt den kleinen Rutabach nach dem Abschmelzen des Schnees 

und der Eisschollen ais breites Gewasser >vgl. die Abb. 18, welche die glciche Stelle 

darstelltl, im unteren ist eine Oberechwemmte Lichtung in den Beresinawaidern wieder-

gegeben, die nachfolgender Prost mit einer dunnen Eisdecke ilberzogen hat 

Der KnOppelweg gibt eine Vorstellung davon, wie man die Unwegsamkeit des 

Geiandes im Kriege uberwunden hat. Wegeverbindungen dieser Art, auch fur den 

Verkehr mit Wagen, durchzogen in einer Lange von vielen Kilometern die Beresina-

walder und die PripctsOmpfe. 



Das l .and. 
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Abb. 21 und 22. 

StraBe bel G r i e t s c h l c h i z u r Z e i t de r S c h n e e s c h m e l z e u n d im S o m m e r . 

(vgl. Kai te des West!, kulił. BI. S M. Oorodl tcht iche. 

Der Oberschwemmung der Niederungen durch die Schneeschmelzwasser lolgt 

bald die zweite Phase der Gbergangszeit. das Tauen des Bodeneises. Das ist die 

„Rasputiza", die Zeit der Wegelosigkeit. welche die Herrschaft des .besten Wegebau-

meisters" RuBlands. des Winters ablóst. Der Boden verwandelt sich nun in einen 

schlammigen Brei, von dessen Tiefe man sich in Deutschland keine VorsteIlung macht 

und der selbst den Prflhjahrsmorast Polens, das beriichtigle „fflnfte Blement" nach dem 

Ausspruche Napoleons, in den Schatten stellt. 

Am FuBe von Hingen und in Niederungen haufen sich dann Kotmassen an, die 

fur den Verkehr zu FuB, Pferd und Wagen ais untiberwindliches Hindernis erscheinen. 

Steckengebliebene Wagen kOnnen oft selbst mit reiclilichem Vorspann nicht flottgemacht 

werden; Pferde, die zu tief in den Morast geraten sind, sind oft nicht mehr zu retten 

und kommen urn Auf dem Hdhepunkte der Rasputiza ist mancher Ort vSllig vom 

Verkehre abgeschnitten. Dieser Zustand der Wege tritt ziemlich plótzlich ein und 

dauert einige Wochen, in seinem schlimmsten Grade aber nur einige Tage an. Der 

Russe betrachtet die Rasputiza ais eine regelmiBig wiederkehrende Naturerscheinung 

und richtet sich auf sie ein. Im Kriege, wo eine Unterbrechung des regelrechten Ver-

kehrs nicht denkbar war, muBte der Kampf gegen die Rasputiza aufgenommen werden. 

Zahllose KrSfte arbeiteten an der AufschOttung von SanddSmmen. dic mit Paschinen 

und Knuppeln belegt wurden. aber immet wieder einsanken und in dem Kot met-re 

verschwanden. Nur mit HuBerster MOhe konnte auf breiigen. von tiefen Geleisett ge-

furchten Wegen der Verkehr einigermaBen aufrecht erhalten werden. 

Neben der Abb. 19 gibt die Abb. 21 eine schwache Vorstellung von der Ras-

putiza. Die sorgsam hergestellte StraBe ist gleichwohl von tiefern. schwer wegsamen 

Schlamme bedeckt. dem kurzes nachfolgendes Frost- und Schneewetter eine teigige 

Bcschaffenheit und eine leichte Schneedecke verliehen hat. Die untere Abbildung gibt 

den Anblick derselben StraBe im Sommer wider. Hier erkennt man, daB die feuchte. 

erlenbestandene Niederung ein fur die Rasputiza ganz besonders gflnstiger Boden ist. 

Schneeschmelze, Oberschwemmung. Hisgang und Rasputiza treten in seltenen 

PSIlen, nSmlich in der Polge sudwestlicher warmer Windę auch einmal mitlen im 

Winter auf. Die Unwegsamkeit ist dann, weil man nicht darauf gefaBt ist. ganz besonders 

Iftstig. Eine solche auBerordentliche Tauwetterperiode ereignete sich im Januar 1916; 

eine andere hat weltgeschichtliche BerOhmtheit erlangt. Sie setzte im November 1812 

ein, gerade ais Napoleon die grOBten Hindemisse auf seinem Ruckmarsche vor sich 

liatte, nSmlich die Oberginge ttber Dniepr und Bcresina, und hatte bekanntlich einen 

groBen Anteil an dem tragischen Untergange des franzdsischen Heeres. 
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Abb. 23 und 24. 

G e h a n g e v e r S n d e r u n g e n i n f o l ge de r S c h n e e s c h m e l z e be l K l i s z ew i c z e . 

(vgl Kartę des Westl. RuBL B l k r . Nowogródek . 

Auf "den der Sonne ausgesetzten Hingcn taut die Schneedecke rasch ab. Ihre 

betrfichtlichen Schmelzwjsser entfalten eine bedeutende Erosion und furchen den Hang 

mit Schluchten und Talchcn Auf den vor der Sonnenstrahlung geschOtzten Mingen 

dagegen taut der Schnee so langsam. daU die jeweilige geringe Schmelzwassermengc fur 

die Erosion so gut wie wirkungslos ist. Hier lOst sich die Schneedecke allmłhlich in 

einzelne Schneeflecken auf, die sich langsam verkleinem und mit ihrem Schmetzwasscr den 

darunter liegcnden Boden trSnken und durchweichen. Ist dieser tonig oder lehmig, 

so quillt er unter dem Schneerest hervor und flieOt am Gehinge hinab. Auf dicse 

Weise entsteht eine flachę Bodennische, die alljfthrlich erneut von Schnee erfullt und 

weiter vertieft wird. 

Diesen Gegensatz der Bearbeitung verschieden geneigter GehSnge durch die 

Schneeschmelze zeigen die Abbildungen dieser Tafel. In der oberen ist das Nord-, in 

der unteren das Sudgehlnge eines kurzeń Randtals der Nowogródeker Platte dar-

gestellt. Jenes ist vielfach zerrissen. dieses ungefurcht und durch eine Reihc flacher 

noch mit Schneeresten erfiillter Bodennischen gegliedert. Am unteren Rande der 

Nischen erkennt man deutlich den dunklen, schmelzwassergetranktcn Saum des flieDen-

den Lehmes. 

Die sudnordlich gerichteten stcilwandigen Tłler der NiemenzuflOsse geben zur 

Bildung von Trockcntfllcrn derartig ungleicher Skulptur hflulig Gelegenheit. 



Ocogr. ZeiUchr. 
Abb. 24. 
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Abb. 23 und 26. 

W i n t e r l a n d s c h a f t be i S w a t a j a W o l j a In den n o r d l i c h e n P r i p e t s u m p f e n 

und 

F r u h j a h r s u b e r s c h w e m m u n g bei B res t-L l t owsk . 

(vgL Kartę de» Wrttl. RuSl.. BI. R 31. Swataja Wolja und N AJ. Breit-LItowtk'. 

Trotz-des unvolIkommenen Zufiierens der Stimpfe verwischen Frost und Schnee-

decke im Winter den landschaftlichen Unterschied zwischen dem Westrussischen Land-

riicken und den Niederungen fast ganz (Abb. 25) Yiele einsam liegende Gehófte sind 

allein in dieser Jahreszeit auf .Winterwegen'1 zuginglich 

Der Gegensatz im Fruhjahr ist ganz besonders groB in den Pripetsumpfen. 

Denn hier werden ungeheure Flichen in Ode WasserwOsten verwandell. Anblicke 

wie den im unteren Bilde gewahrt die am Nordrande der Pripetsilmpfe entlangfuhrende 

Bahnfahrt von Brest-Litowsk nach Baranowitschi im Fruhjahr in groBer Zahl. Auch 

hilt die Oberschwemmung des Pripetbeckens linger an ais die der anderen Sumpf-

Undereien, weil das Einzugsgebiet des Pripet und des Dniepr sich uber mehr ais fiinf 

Qrade der Breite. also uber einen Raum crstreckt, der schon merkliche klimatische 

Unterschiede aufweist. Zuerst erfolgt die Zufuhr der Schneeschmelzwisser aus dem 

sudlich gelegenen Wolhynien, dann aus WeiCruBland, wo sie erst im Mai ausklingl. 

Die grOBten Niederschlage fallcn in die folgenden Sommermonate und zwar in 

Wolhynien im Juni, in WeiCruBland im Juli. So tun sich vom Bnde des Winters bis 

tief in den Sommer hinein nacheinander vier Quellen zur Speisung des Sumpfbeckens 

auf und erst im Hochsommer kann ein merkliches Austrocknen stattfinden. 

Diese Verh<ltnisse treten ais dritter die Sumpfbildung begunstigcnder Umstand 

zu denen der Bodenhohlform und der mangelhaften Gntwasserung und erkliren mit 

ihnen, daB sich das gróBte Sumpfgebiet Europas in einer (iegcnd verhaltnismaBig ge-

ringer Niederschlagshohe bcfindct 



Das l.and. 

Pcterm»nn« Oeogr. MiUcllungtn. 
Abb. 26. 





Das Volk. 

Die beiden sumpfigen Niederungen und die alte, heute stark gelichtete pod-

lachische Grenzwaldung um Narew und Bug umschlieBen einen ethnographisch selb-

sKndigen Kanni, den westlichen Teil des weiBrussischen Volksgebietes. Die WeiC-

russen, ein ostslawischer Zweig, stehen den GroBrussen anthropologisch, ethnographisch, 

sprachlich und hinsichllich des Bekenntnisses nahe. Auch mit den sudlich wohnenden 

Ukraineru oder Ruthenen yerknupft sie nahe Verwandtschaft. Daher auch der Name 

WeiBruthenen. In schłrferem Gegensatzc stehen sie zu den anderen Grenznachbam, zu 

den Litauem und den westslawischen, rOmisch-katholischen und vom Westen her 

zivilisierten Polen. 

Der Name WeiBrussen ist noch nicht klar. Weilłe Kleidung ist kein stich-

haltiges Merkmal. Die Tatsache, dali auf manchen Karten das westliche WeiBruUland 

ais SchwarzruBland abgesondert wird in Verbindung mit der in GroBruBland friiher 

ublichen Unterscheidung des .weiBen" Landes der Bojaren und des „schwarzen" der 

Bauern, im weiteren Sinne in freies und unlreies Land geben aber einen Fingerzeig, in 

welcher Richtung die LAsung zu suchen ist. 

Die jeweilige ZugehOrigkeit WeiBruBlands zum ukrainischen Kiewer Staate, zu 

Litauen, Polen und GroBruBland hat im Bev6Ikerungsbilde merkliche Spuren hinter-

la&sen, zu denen sich die der tatarischen EinfSIle und der Einwanderung deutscher 

Kolonisten und Juden hinzugesellen. So bietet das Land heute ein ethnograpisch 

ebenso buntes Bild wie die Obrigen Randstaaten Osteuropas. 

Mit der jahrhundertelargen Fremdherrschaft steht im Einklange, daB die alt-

eingesessene weiBrussische BevOlkerung keine soziale Oberschicht herausgebildet hat, 

daB sie vielmehr ein Bauemvolk geblieben ist und die Hauptmasse der Dorfbev01kerung 

ausmacht. Die Polen dagegen kamen ais Herren ins Land und bemachtigten sich des 

gesamten GroOgrundbesitzes, der noch heute Uberwiegend in ihrer Hand ist. Die 

Juden haben sich wie in den polnischen Landem fast ausschlieBlich in den Stadten 

festgesetzt, dereń Leben sie in womOglich noch hoherem MaBe beherrschen. Die 

GroBra&sen wohnten uberwiegend in den Stadten; sie waren ais Beamte, Heeres-

angchOrige, Geistliche usw. meist nicht bodenstandig, sondern zogen sich nach einer 

Reihe von Jahren wieder in ihre engere Heimat zuruck. Mit der Aufgabe des Gebietes 

seitens des russischen Heeres schwand die groBrussische Oberschicht der Bcyólkerung 

rasch. Litauer und Ukrainer mischen sich in den betreffenden Grenzraumen in das 

weiBrussische Volksgebiet. Die deutschen Kolonisten, die in viel geringerer Anzahl 

ais in Polen ins Land kamen, sind grOBtenteils von der einheimischen BevOlkerung 

aufgesogen worden. Vereinzelt finden sich Deutsche Oberall ais Gutsverwalter, Molier 

und in ahnlichen Stellungen. Die Tataren bilden nur einen kleinen Volkssplitter, der 

aber wegen der vom Islam auferlegten Abgeschlossenheit nie verkennbar ist. 
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Abb. 27 und 28. 

L a n d b e v ó l k e r u n g a u s O c h o n o w o . 

(vgl. Kartę drs Wal l . RuOL. BI. R 77. Nowogródek . 

Die Groppe von Einwohnem des Dorfes Ochonowo auf der Nowogródeker 

Platte gibt eine gute Vorstellung vom Landvolke in WeiBruBland. Die ganz willkOr-

lich zusammcngestcllten Leute weisen hinsichtlich Gestalt und Gesichlsausdruck nlcht 

unerhebliche Unterschiede auf. Bei der Betrachtung grOBerer Volksmengen lassen 

sich zwei hSufig wiederkehrende ziemlich scharf unterschiedene Typen einander 

gegenOberstellen, ein grflberer und ein leinerer. Ais Beispiel des ersten kann die 

linksstchende Frau im oberen Bilde und der aite Mann der Abb. 31 gelten. Wenn 

man solchc kurzeń gedrungenen Gestalten im Winter in ihre dicken Pelze gehullt 

sieht, glaubt man AngehOrige der nordsibirischen Naturvólker vor sich zu haben. Und 

im einzelnen weisen diese Leute mit ihren runden, wenig ausdnicksvollen Gesichtcm, 

der vorspringenden Jochbeingegend, dem langen. schlichten, dunklen Haare, mit ihrer 

jeder ROtung entbehienden Gesichtsfarbe eine gewisse Ahnlichkeit mit mongoiischen 

V6lkem auf. 

Der entgegengesetzte Typ zeichnet sich durch schlankere Oestalt, magere. mehr 

individuelle Gesichtsziige, lebhafte Augen, hellere Farbę des wenig schlichten Haares 

aus. Er ist auch in GroBruBIand und in Polen vertreten und hat mehr allgemein slawisches 

Geprłge. Ais Beispiel fur den feineren Typus kann u. a der Landmann in der Abb. 57 

gelten. 

Man beachte auf beiden Bildern einige wichtigc landesilbliche Kleidungsstucke: 

den mit der Fellseite nach innen getragenen weiBen, rot- oder braungefirbten Schafs-

pelz, den der WeiBrusse oft auch im Sommer trflgt und mit dcm er ais Auswanderer 

selbst das tropische Gestade betritt, femer die eigentOmliche Beinbekleidung, bei der die 

Hosc, die durch Riemen zusammengezogcnen einfachen Lederschuhe und einige Lappen 

oder Felle zu einer selten entfernten HOllc kunstvoll verschnQrt werden. 



Das Volk. 

3 3 

phol.: Bcnier. 

Abb. 27. 

B rand t , PoInlKh-wciOniniKhcr Rlldrnllu. 3 
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Abb. 29 und 30. 

L a n d b e v ó l k e r u n g a u s S a g o r y . 

,vgl Karle d« WaML Ru lii.. BI. S XI. KorellOcM . 

Ein charaktcristi-ches BekleidungsstOck ist auch die groUc mit einem farbigen 

Tuchdeckel versehene Mlitze, wie sie der am weitesten rechts stehende Mann auf hat; 

er trSgt au&erdem einen Baschlik. eine Kapuze. dereń langc Enden kreuzweis uber 

die Brust geschlungen sind. Unter seinem Mantel ist die bunte Bluse sichtbar, die 

gewOhnlich sehr lang ist und von einem Yielfarbigen gewebten oder ledernen GOrtel 

zusaminengehalten wird. Die FOfic sind mit hohen, absatzlosen. in der Mittellinie zu 

verschniirenden Stiefeln orientalischer Art bekleidet Der inittlere Mann tr«gt ein Ge-

misch Undlicher und stadtischer Kleidung. der linkę die allgcincin europHischc. Hohe 

Stiefel und SchirmmOtzen aus blauem Tuche sind in den slawischen I.Sndcrn allgemein 

sehr beliebt. 

Die Tracht der Prauen unterscheidet sich wenig von der in Polen und der 

Ukrainę ublichen. Doch sind helle oder bunte Farben wenlger verbreitet ais dort; 

Volksansammlungen an Festen oder Markttagen sind daher auch weniger farbenprichtig 

ais etwa in der Lowiczer Gegend und Oberall bei den Sfidslawen. Die beschricbene 

FuUbekleidung und der Pelz sind den Frauen ebenso eigen wie den Mflnnern 

Ein kleines Streiflicht auf die GemQtsverfassung des l^ndvolkes wirft die 

weinerliche, fast flehende Haltung der verSngstigten Frauen. Die dauernde Fremd-

herrschalt und die bis heute nachwirkendc Leibeigenschaft haben das welOrussische 

Volk niedergedrOckt. Es zeigt Hdherstehenden gegenflber. wie dem Gutsherrn oder 

AngehOrigen des besetzenden Heeres, eine demutige, unterwurfig angstliche Haltung 

und auliert nur im Yerkehr mit seinesgleichen grOOere l.ebhaftigkeit. 





Brandt, Bilderatlas des polnisch-weiBrussischeu Grenzgebietes. ===== 

Abb. 31. 

A l t e s P a a r a u s O c h o n o w o . 

(vgl. Kartę de* Weatl. RuBl, BI. R Zł. Nowogródek . 

Diese Tafel fOhrt ein ganz besonders charakteristisches altes WeiBrussenpaar 

vor Augen. Der Greisin wird ein Alter von Ober 100 Jahren zugesprochcn Bei 

solchen Zahlenangaben ist jedoch bei einem Volke, das nicht lesen und schreiben 

kann, einige Yorsicht geboten, um so mchr, ais man sich bei der Altersschltzung des 

weiOrussischen Landvolkes leicht tiuscht ivgl die Brliute rungen zu Abb. 32i. 



I hot. Bcmcr. 

Abb. 31. 
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Abb. 32. 

B a u e r n a u s O c h o n o w o . 

(»gl. Kartę de» WeaU. kulił. BI R 27. Nowogródelo. 

Die Abb. 32 zeigt eine Flilchtlingsfamilie im Kriege, welche sich anschickt, mit 

einem Teil ihrer Habc den Hof zu verlassen, urn einem ungewissen Schicksale ent-

gegen zu gehen. Ganze Karawanen solcher FlDchtlinge, die den Ruckzug der russischen 

Heere begleiteten oder wieder zurOckfluteten, waren eine charakteristische Erscheinung 

auf dem Ostlichen Kriegsschauplatze. 

Neben den Banem sieht man das typische Gefahrt, die Staffage der Land-

straBen WeiBruBlands. Das kleine zottige, nicht kraftige, doch ausdatiernde und an-

spruchslose .Panjepferd", so wurde es in diesem Kriege getauft, wihrend es 1812 

ais „Kogna" mach dem polnischen Konje = Pferdi bekannt wurde — wird umrahmt von 

der „Duga", dem die Gabelenden verbindenden Krummholze Der „Panjewagen" 

selbst, leicht gebaut und federlos, vermag keine schwere Last zu tragen. Seine 

hfllzemen Achsen ragen weit heraus isiehe auch Abb. 46). So wenig leistungsfłhig das 

ganze Gespann erscheint, ist es doch dem Zustande der russischen LandstraBen am 

meisten angepaBt. Es ist leicht genug. um nicht im Lehme oder Sande zu versinken 

und gelenkig und stoBsicher genug, um grobe Hindernisse zu Oberwinden und quer-

feldein zu fahren. 

Bei der dargestcllten Familie besteht anscheinend ein groBer Altersunterschied 

zwischen Eltern und Sohn. Diese Bemerkung macht man in den DOrfern WeiBruBlands 

sehr hiufig. Man sieht mehr Greise und Greisinnen ais tatsichlich vorhanden sind. 

viel Jugendliche, aber verhaitnismaBig wenig Leute von mittlerem Alter, besonders 

weiblichen Geschlechtes. Die Bauprn. in erster Linie die Frauen, altem infolge der 

spater zu besprechenden karglichen LebensfOhrung ungemein schnell. 

Abb. 33. 

B a u e r n a u s K r a s n o g o r k a . 

(vgL Kartę de» Wtill . Ru W . BI. S U . Wlichnew . 

Das vorige Bild kOnnte leicht eine falschi- Vorstellung hinsichtlich des Kinder-

reichtums erwecken Im Gegensatze hierzu steht das Bild einer Familie, auf dcm man 

nicht weniger ais 13 Kinder sieht. Der Durchschnitt liegt ungefihr in der Mitte und 

bctrfigt etwa 6 bis 7 Kinder auf ein Ehepaar. Dieser Reichtum erfihrt aber eine 

betrSchtliche Minderung durch ungOnstig verlaufende Geburten. hohe Sauglingssterblich-

keit und eine verhłltnism<Big hohe Zahl von Todcsfillen durch Kinderkrankheiten 

und Seuchen. Dem BevOlkerungszuwachse steht ferner gegenOber ein Abgang 

durch Abwanderung in die Stadle. vomehmlich in die russischen Industriegebiete und 

durch Auswanderung in iiberseeische Lauder, z. B nach Brasilieti So kommt es. 

daB man in den Dórfern wenig neuerbaute Hauser sieht und daB dic Ortschaften viel-

fach den Eindruck des Stillstandes machen. 



Das Volk. 

Abb. 32. 

pbol.: Berncr 

phoL: Bemer. 
Abb. 3.1. 
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Abb. 34. 

V o l k s t y p e n a u s Z d z i e n c i o ł . 

(Vgl Kartę des Wettl. RuBI. BI. R 28. Zdzlenclol . 

Wie sehr die Landbev8lkerung in ihrem Gesanitanssehen von der Stadtbevdlke-

rung slawischen Stainmes absticht, zeigt ohne weiteres der Vergleich mit einer Gruppe 

von Bewohnern der kleinen Landstadt Zdziencioł Diese durchweg slawischen Typen. 

welche vielfach an russische Kriegsgefangene erinnem, kdnnten auch aus einer Stadt 

Polens oder aus dem Innem RuUlands stammen. Beimengung groUrinsischen oder 

polnischen Blutes ist in den Stfidten nicht von der Hand zu weisen Hinsichtlich der 

Tracht sehen wir ein sonderbares Gemisch altertOmlich weiBrussischer und moderner 

Kleidung. 

Abb. 35. 

J u d i s c h e S t a d t b e v ó l k e r u n g . 

Der kennzeichnendste, meist auch der zahlreichste Bcstandteil der Stadtbev01ke-

rung sind wie in Polen die Juden. Sie stammen zum Teilc unmittelbar aus dem 

Oriente, zum anderen sind sie im spiten Mittelalter aus den Stłdten Deutschlands. 

vornehmlich SDddeutschlands. eingewandert. Dort wurden sie im Ghetto bedrOckt: 

in den polnischen StAdten. die noch inmitten ihrer Entwicklung standen, waren sie ais 

Bringer westlicher Kultur willkommen. Der Oberaus starkę Anteil der Juden an der 

Gesamtbev6lkerung beruht aber nicht nur auf ihrer Vermehrung. sondern auch auf 

den Ansiedlungsbeschrinkungen, die ihnen von der russischen Regierung auferlegt 

wurden, auf dem sog. Rayongesetz. welches ihnen nur den westlichen Teil des 

russischen Reiches zur Niederlassung freigab 

Der Ostjude ist auf seinem mittelalterlichen Standpunkte stehen geblieben und 

hebt sich durch Erscheinung. Sprache und Lebensgewohnheiten scharf von der Obrigen 

BevSlkerung und auch von den Juden der westlichen Lindcr ab. Er halt zihe am 

Oberlieferten fest und trSgt die Tracht der Vlter. In seiner Sprache. dem sog. Jiddisch. 

einem mit polnischen und hebraischen Bestandteilen versetzten grauenhaften Gemisch, 

ist noch die oberdeutsche Grundlage zu erkennen. Im Gegensatz zu seinen zivilisierteren 

Stammesgenossen der westlichen Linder beschrinkt sich der Ostjude nicht auf den 

Handel, den er fast ganz in seiner Hand hat. sondern er betreibt auch in grodem 

Umfange sAmtliche Handwerkszweige und ist in jedetn Gewerbe tłtig. Alle seine 

Unternehmungen sind aber klein und armselig und sein Leben vollzieht sich noch 

immer im engen Rahmen des Ghetto. 

Doch hat die jungste, allc GegensAtze ausgleichende Zcit auch den so ab-

geschlossenen Kreis des Ostjudentums erreicht und durchbrochen. Der ilteren von 

der vergangener Jahrhunderte kaum nennenswert verschiedencn Generation folgt eine 

jungere. die das Ghetto verlłCt, die patriarchalischen Oberlieferungen, das jOdische 

Kleid und das Judentum selbst aufgibt. die zlh bewuOt in der Kultur des Westens 

aufzugehen strebt, ins Ausland geht und sich dort aller Zweige des Offentlichen Lebens 

zu bem^chtigen sucht. Vertreter beider Geschlechter, des alten aussterbenden und 

des jOngeren kommenden zeigt unser Bild. 



Abb . 34. 

phoL: Nitka. 
Abb . 35. 

L 
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Abb. 36 und 37. 

J u d e n a u s S ł o n i m . 

(vgl. Karle des Wtu l RuUI. BI. O Slonlml. 

Bckannt ist die Tracht der altcn Ostjuden. der lange patriarchalische Bart. die 

SchlSfenlocken, der dunkle Kaftan und die kleine schwarze SchirmmOtze ivgl. auch 

Abb. 74). Die jOngere Generation der Manner trlgt sich mehr europiisch und macht 

einen weit weniger charaktervollen Eindruck. Die jungen JOdinnen, unter denen an-

mutige Hrscheinungen nicht selten sind, legen Wert auf die neuesten Modcn und ent-

faltcn oft eine Obertriebene Hleganz. die sich sonderbar vom Hintergrundc der ver-

wahrlosten. schmutzigen Kleinstadt WeiBruBlands abhebt. Sie schwindet aber in dem 

Augenblick. wo die Jiidinnen das naturliche Haar mit der PerrOcke vertauschen, d. h. 

sich verheiraten. Wie sie rasch verbluhen. so legen sie ais Frauen keinen Wert mehr 

auf ihr AuBeres und wirken im allgemeinen abstoBend. 

Von den Charaktereigenschaften der Juden sind bemerkenswert das streng 

religitee Leben, auf welchem vorzugsweise der enge Zusammenhalt und die scharfe 

Trennung gegenuber der Obrigen Bevdlkerung beruht, und die groBe Anpassungs-

fahigkeit. welche sie zu einem Bindegliede zwischen Land und Stadt und zum Ver-

mittlcr des Landes mit der AuBenwelt macht. Alle OberschOsse der Landesproduktion 

gehen durch die Hand des Juden und die fremden Kultureinflusse. so gering sic zur 

Zeit auch noch sind, strOmen durch seine Vermittlung ins Land. Deshalb ist der Ost-

jude ein wesentliches, notwcndiges Glied in dem noch wenig entwickelten Wirtschafts-

leben des Landes, das unter den heutigen UmsUInden schwerlich entbehrt werden kann. 
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Abb. 38. 

T a t a r a u s N e g n e w i t s c h i . 

(vgL Kart* dn W«U. RuBl.. KI. S 27, Korclltachl. 

Der Stellung der Juden im V61kerleben WestruBlands ist in mancherlei Hinsiclit 

die der, Tataren Ahnlich. wenn auch dieser ethnische HremdkOrper an Zahl nur klein 

und fur das Wirtschaftsleben ohne Bedeutung ist. Die Tataren wohnen sowohl auf 

dem Lande wie in den Stadten. Ihre DOrfer weisen oft schon im Namen auf die Be-

vOlkerung hin: Tatarowce, Tatarowschtschisna. Vereinzelte Ortsnamen sind auch un-

mittelbar turktatarisch: Karakule, Maidan. In den Stadten wohnt dieser Bevfllkerungs-

teil gewdhnlich abgeschlossen fur sich in der TatarenstraOe iTatarskaja ulica). 

AuBerlich treten die Tataren weniger in die Brscheinung ais die Juden, denn 

sie tragen keine besonders charakteristische Kleidung und anthropologisch sind sie 

auch nicht so leicht zu erkennen wie jene, zumal ja auch in der slawischen BevOlke-

rung mongolenahnliche ZOge nicht fehlen. Immerhin findet man unter ihnen bisweilen 

Charaktertypen, die an Gestalten aus dem tOrkischen Volke erinnern. 

Die Hauser der Tataren gleichen vóllig denen der LandbevOlkerung; orientalisch 

mutet allein die Neigung an, die WandfUchen und TOren der Wohnhauser mit Teppichen 

oder Tuchern zu verhangen 

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale knOpfen sich auch hier an die Religion, 

den Islam, der die Tataren scharf von der ubrigen BevOlkerung absondert ivgl. auch 

die Abb. 88 und 92). 

Die Tataren betatigen sich im Gewerbe, betreiben aber auch im Gegensatze zu 

den Juden die Landwirtschaft. 
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Abb. 39. 

Vo l k s t ypen aus Swa t a j a W o l j a in den P r l p e t s u m p f e n . 

vgL Kartę d« Woli KuBI.. BI. R 31, Swalaja Wol|a). 

In den Siedlungen der Pripetsumpfe mischt sich die weiBrussische BeWMkerung 

mit der ukrainischen. Die Anteile beider an der Gesamtbev6lkerung stehen nicht mit 

Sicherheit fest. Auch lassen sie sich nach auliert-n Merkmalen schwer voneinander 

trennen. Doch weisen gewisse cigentfimliche anthropologische Zuge und Besonder-

heiten in der Tracht. die man in den DOrfern des westrussischen LandrOckens nicht 

antrifft. deutlich auf den ukrainischen Einschlag hin. 

Die Volksgruppe in der Abb. 39, die aus dem Gebiete gemischter Bevólkerung 

stammt, zeigt zweifellos einen deutlichen Unterschied gegenOber denen aus den rein 

wei&russischen Bczirken (vgl. Abb. 'Xl und 28). 

Besonders bemerkenswert sind die weiten faltigen weilien Beinkleider, wie 

iiberhaupt helle Parben in der ukrainischen Volkstracht eine grOBere Rolle spielen ais 

in der der WeiBrussen. 







Das Dorf. 

Im ursprunglichen Zustande war der grOBte Teil WeiBruBlands, wie schon er-

wahnt wurde, von Urwald bedeckt. Land, das ohne weiteres besiedlungsfahig war, 

bolen allein die Talauen. Diese sind daher auch hier zuerst besiedelt worden. Zwischen 

den bewaldeten Hochfllchen und dem Oberschwemmungsgelande wurden die HSuser 

in langer Zeile parallel zum Flusse angelegt. Die so łUufigen Dorfnamen „am Russe", 

.hinter dem Flusse" iPorjetschje, Sarjetschje), .jenseits des Moores" iSablotjei, .hinter 

dem Birkenflusse" (Saberesinai, Namen, die mehr von selbst enistanden ais bewuBt 

gegeben worden sind, passen so recht zum Bilde der altesten Siedlung und beweisen 

durch ihre hłufige Wiederholung. daB die Welt der ersten Siedler eine recht kleine war. 

Allmthlich muBte bei zunehmender Bev6lkerung das primSre Siedlungsland er-

schOpft werden; die Notwendigkeit trat ein, im noch herrenlosen Walde eine geeignete 

Stelle zu roden und zu bebauen. Anfanglich gewannen einzelne Bewohner hier und 

da dein Walde ein Feldstuck ab, blieben aber im Dorfe wohnen. Die Folgę davon 

ist, daB die Rur mancher DOrfer heute nicht zusammenhflngend ist, sondem mit Ex-

klaven weit verstreut mit der Rur anderer Gemeinden im Gemenge licgt. 

Spater war man gezwungen, im Walde ganz neue DOrfer anzulegen. So ent-

standen die vielen Tochtersiedlungen, die dem Namcn des Stammdorfes ein Neu- oder 

Klein- vorsetzten oder die unter Namen wie Neudorf (Nowo-Siolki I, Neue Welt (Nowyj 

Swieti usw. aus dem Waldboden aufschossen. Auch die hierzu erforderliche Rodungs-

arbeit spricht sich in Ortsnamen aus (Kartschewa, Kartschawy = Rodung). 

Doch blieb der Wald nicht dauernd herrenlos. Fflrsten, Adel und Kirche be-

michtigten sich des nicht bebauten Landes und lenkten die Urbarmachung in geregeltc 

Formen nach dem Vorbi!de der deutschcn Kolonisation des Ostens. Hierzu wurden 

wie in Polen auch deutschc Krlfte herangezogen. 

Die jOngeren DOrfer sind mehr streng regelmSBig angelegt, die Rur ist nach 

der Weise der deutschcn Waldhufen, und noch mehr der Marschenddrfer eingeteilt, 

die Bauern wurden planmlBig angesetzt; planmilBig geprAgt sind auch die immer 

wieder auf die gleichen Endungcn ausgehcnden Ortsbenennungen (-witschi, -schtschinai, 

dereń Kem oft den Namen des GrOndungsleiters cnthłlt. 

Der Boden wurde von den Besitzem oft kostenlos abgegeben, daher die vielen 

auf -wola endenden „FreidOrfer". Die Bauern waren dafur dem Grundherrn horig, 

daher hiung der Zusatz Adelig- ( Szlachecki i zum Ortsnamen. 

Im Landschaftsbilde ist deutlich zu sehen, daB die neue Siedlungsart von Westen 

her gekommen ist. Im Ostcn, in der Nowogródeker Gegend herrscht das altertiim-

lichere Siedlungsbild vor: kleine Taldflrfer, verstrcute Gemarkungen, zahlreiche un-

regelmlBige Reste der planlos gelichteten Waldbedeckung. Nach Polen zu aber sind 

groBzOgig angelegte volkreiche Rodungskolonien htufiger, die auch auBerhalb der 

Tiler inmitten oder am Rande planmSBig gelichtcter Waldungen angelegt sind. 

Auch in die sumpfigen Gebiete zogen Siedler ein. Hier war der fOr die Nieder-

lassung geeignete Boden spfirlich, rSumlich beschrSnkt und strichwcis verstreut. Daher 

sind die DOrfer hier klein und oft zu weilerartigen Siedlungen oder zu einzelnen Ge-

hOften auseinandergezogen. 

Brand t , PolnUch-weUlniuiicher Bilderatlaa 
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Abb. 40. 

D o r f L u k i a n d e r U s c h a . 

(vfl. Kartę des Westl. RuliL, BI. P » . Wllkomlerz ulw.) . 

Weitaus die meistea Dflrfer des slawischen Ostens sind lang ausgedehnte Stralłen-

dórfer. Wahrscheinlich hat sich diese Fonii aus der ursprOnglichen Gepflogenheit, 

nur die Talauen zu besiedeln, ganz von selbst ergeben. Die andere bekannte Form 

des slawischen Dorfes, der Rundliug, kommt im Osten nirgends vor; sie scheint ais 

besondere Yerteidigungsanlage auf den Grenzsaum des alten Slawengebietes beschrinkt 

zu sein. Mit zunehmender Bevólkerung wichst das StraBendorf in die Lingę. Am 

Rande der grollen Waldungen im westlichen WeiOruBland sind ununterbrochene Dorf-

zeilen von vie!en Kilometem Lingę entstanden. Nur wo ein Dorf inmitten des Waldes 

auf rundlicher Lichtung angelegt wurde, muCte es sich nach beiden Richtungen hin 

gluichmaliig entwickein. Wahrend sich die kreisrunde Rur konzentrisch erweiterte. 

vergr6Certe sich der Ort durch Anlegen von Parallel- und QuerstraQen zu einer mehr 

gedrungenen, massigen Siedlungsform. 

Die Flur ist nicht wie im germanischen Siedlungsgebiete in Gewanne verschie-

dener Lage und GO te des Bodens eingeteilt, sondern ais Ganzes in schmale Streifen 

zerschnitten. die an den GehOften beginnen und ohne ROcksicht auf die Boden-

beschaffenheit bergauf bergab durch ganz verschiedenartiges Gelinde ziehen. Die Flur 

gleicht daher der unserer Marschendórfer. Der GrundriO der ilteren DOrfer ist meist 

etwas unregelmaBiger, der der jOngeren. insbesondere der der gnindherrlich angelegten 

und der Kolonialsiedlungen streng rechtwinklig angeordnet. 

Das zu einem GehOfte gehOrige Land liegt nicht mit anderen Besitzanteilen gc-

mengt ilber die ganze Rur verstreut. sondern in der Regel beisammen im AnschluO 

an das Gehoft. Das Land war stets wie bei den Germanen im Besitze des Hof-

inhabers und nicht wie in der Agrarordnung des grolimssischen Mir von der Ge-

mcinde nur zur zeitweiligen Nutzung verliehen. Es fand auch nie ein Wechsel und 

eine Neuverlosung der Anteile statt. 

Das Bild zeigt auch die charakteristische Anordnung des westnissischen Bauem-

gehOftcs: Wohnhaus, Stalle und Scheune sind in der Regel getrennt und in łhnlicher 

Weise angeordnet wie im frSnkischen Hofe Deutschlands. Die ersteren zeigen der 

StraOe die Giebelseiten; die meist quadratische Scheune erhebt sich in feuersicherer 

Entfernung im Hintergrunde des rechteckigen. von Obstbflumen bestandenen Grasgartens. 
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Abb. 41. 

Dor f s t r aBe In K o m a r o w i t s c h i . 

(V|l. Kart* d o WetU. Rulil . BL S Tl. KortUtocM). 

Aus dem vorhergehenden Bilde ergibt sich das Aussehen der typischen west-

russischen DorfstraBe. Bin langt-r, oft endlos breiter Weg. der in bcidcn. milunler 

auch nur an einer Seite von GehOften gesJumt wird. Die Bauernhiuscr bilden meist 

eine gleichmaBige Flucht von Oiebeln. dereń BintOnigkeit durch die langen Bi u me der 

Ziehbrunnen unterbrochen wird. Die hohen Pappeln, die gewohnlich die DorfstraBe 

einfassen. verleihen den Orten einen freundlichen Anblick und zeigen sic in entwaldeten 

Gebieten schon von ferne an. 

Wahrend Luki (Abb 40) eine streng planmAUige Antage ist, weist Komarowitschi 

mancherlei UnregelmłBigkeiten der Bauart und der Hofanordnung auf. Der Anblick 

der DorfstraBe ist deshalb abwechslungsreicher ais es beispielsweise in Olschany 

i Abb 65) und in Prużana .Abb 70) der Pall ist. 
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Abb. 42. 

D o r f S a g o r y . 

(vgl. Kart* dc* W«IL RuOL, BI. S 77. Kor*lltschl . 

Das gleichmABige Anssehen des Dorfes und der DorfstraBe beruht nicht zum 

geringsten Teile darauf, daB die Besitzverhiltnisse keinen allzugroBen Gegensatzen 

unterliegen. AuBerlich sieht ein Bauemhaus aus wie das andere; ein et was grOBerer 

Wohlstand verrat sich kaum. Das Haus des Starosten oder Schulzen ist manchmal 

etwas ansehnlicher, gewOhnlich unterscheidet es sich von den Obrigen Bauernhłusern 

nur durch den aufgemalten russischen Doppeladler. Manche Dfirfer sind Sitz des 

Wolostamtes. der niedrigsten Yerwaltungsbehórde Dieses Amtsgebftude ist ein 

grOBeres Blockhaus, das Amtsriume. Dienstwohnungen und ein Gefłngnis enthtlt. 

Vor dem durch eine Inschrift gekennzeichneten Bau steht in der Regt-I eine dutzend-

mABig billig hergestellte Buste Alexanders II., den eine an die Aufhebung der Leib-

eigenschaft erinnernde Sockelinschrift ais „Zar-Befreier* preist. 

Bin anderes bemerkenswertes Geblude mancher Dórfer ist die Schule. Schulen 

scheinen in der Hauptsache erst in allerjungster Zeit erbaut worden zu sein; sie sind 

meist sehr zweckmaBig eingerichtet. Neben der Lehrerwohnung liegt ein groUcr heller 

Schulsaal, dessen W.lnde mit den in amtlichen Riumen RuBlands nie (ehlenden Bildem 

des Zarenpaares, mit lehrreichen Bildem russischer Landschaft en. Stldte und Wirt-

schaftseinrichtungen und mit Darstellungen aus der biblischen und der griechisch-

katholischen Kircheugeschichte geschmuckt sind. Ahnlichen Inhalt hat neben elemen-

taren LehrbOchem der BOcherschrank, der so verrtt, daB die Schule die welBrussische 

Jugend in erster Linie zu tuchtigen, groBrussischcn. rechtgMtibigen StaatsbOrgem er-

ziehen soli. 

A b b . 43 . 

M u h l e i n T r a b y . 

(vgl. Karl* de* W«1l. RuCI. BI. S li. Wltchnew). 

Von besonderem Interessc sind im polnisch-weiBmssischen Cirenzgebiete Art und 

Verbreitung der MOhlenanlagen. Auf den kahlen HochfUchen Polens herrscht wie im 

norddeutschen Rachlande die WindmOhle vor. Im westmssischen Landrucken und in 

der litauischen Secnplatte weist das rasche (iefftll der Błche und PlOsse auf die An-

lage von Wassermuhlen hin. WindmOhlen kommen hier so gut wie gamicht vor. da-

gegen gehórt das groBe unterschUchtige MOhlenrad mit seiner plumpen Molzachse 

zum Bestande vieler TaldOrfer. Das engere Grenzgebiet zwischen Po len und WeiB-

ruBland, das waldreiche Podlachien wird durch trlge geMllsarme Gewi&ser zum Bug 

und Narew entwAssert. Hier sind die Bedingungen sowohl fQr den Wind-, wie fOr 

den WassermOhlenbetrieb ungiinstig. Daher trifft man hier fast in jedent GehOfte die 

altertBmliche HandmOhle an. Sie besteht aus zwei in einen ausgehOhlten Baumstamm 

eingelassenen kreismnden Reibesteinen aus Granit, dereń oberer an einem Handgriff 

oder an einer an der Deckc befestigten Stange gedreht wird. 



Das Dorf. = 

pbot: Btfjwr. 

Abb. 42. 

nhot: Strcich 
Abb. 43. 
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Abb. 44 und 45. 

K l r c h e in G a j e w k a 

und 

K i r c h e In K o m a r o w i t s c h i . 

(vgL Karle det Weitl RuISI.. Bi. S 17, Korelluchl . 

Das hervorragendste Geblude im Dorfe ist die Kirche, die mitten zwischen den 

Hansem oder auch abseits, mit Vorliebe auf einer von Baumen umgebenen AnhOhe, 

erbaut ist. Die aiteren Dorfkirchen sind schlichte Blockhausbauten, die sich von den 

Bauernhausern nur durch GrOOe und Schindelbedachung unterscheiden. Ihren First 

krflnt eioe kleine kuppelfSrmige Haube und das griechische Doppelkreuz mit dem 

schiefen unteren Querbalken. Die Glocke ist in einem abseitsstehenden Holzgerflst. 

bisweilen in einem hObschen. durchbrochenen Holzturme untergebracht. In dem ein-

fachen, flachgedeckten Innem trennt eine mit Silberblech beschlagene, mit Heiligenbildem 

behingte Holzschranke, der Ikonostas oder die Bilderwand, den Raum der Gemeinde 

von dem kleinen Narthex, der nur dem Priester zugftnglich ist. In dem niedrigen. 

dusteren Raume bannt die silbergleiBende Rcihe der feierlich steifen byzantinischen 

Heiligen den Blick und ruft eine mystisch emste Stimmung hervor. 

Diese hdlzemen Dorfkirchlein scheinen dem Boden entwachsen zu sein und 

harmonieren mit ihrem Inneren mit dem weltabgeschiedenen bcscheidenen Landvolke. 

Beides trifft nicht zu fOr die neueren orthodoxen Kirchen. welche die russische Re-

gierung aus politischen Grunden im Laufe des letzten halben Jahrhunderts in groBer 

Anzahl in DOrfern, Flecken und Stadten errichten lieB. Es sind. wie Abb. 64 im 

Vordergninde zeigt. groBe hellgetOnchte Steinbauten. die gewOhnlich mit grunen oder 

blauen Blechdachem gedeckt sind und eine oder mehrere gleichfalls farbigc, silbem-

oder messinggMnzende Zwiebelkuppeln tragen. In einem ahnlich gestalteten hohen 

Turnie hangen die Glocken. Das Ganze hebt sich sonderbar gegen die grauen Błock-

hauser ab und stOrt die Harmonie zwischen Boden und Siedlung. Das fOr die kleine 

Gemeinde viel zu groBe Innere ist hoch. heli. kalt und nOchtem: es zeigt keine Spur 

von der Stimmung der kleinen Holzkirchen Ein russischer Schriftsteller hat auf das 

Unkirchliche dieser gleich Pilzen aufschieBcnden Propagandabauten hingewiesen und 

hat die kuppelreichen Bauwerkc spOttisch mit Pfeffer- und SalzgefaBen verglichen. 

Hierbei sei erwahnt, daB die orthodoxen Geistlichen. die Popen. beim Vormarsche 

unseres Heeres durchweg ihre Gemeinden im Stiche lieBen, ein Zeichen, wie wenig 

die heutige Geistlichkeit mit dem Volke verwachsen ist. 

Ober dem Kruzifixe im unteren Bildc. das wie so haufig in einer Wegegabel 

steht. sieht man ebenso wie auf der Kirche ein kleines Doppelkreuz Die Griber 

tragen dagegen Oberwiegend einfache Kreuze DaB der Unterschied zwischen dem 

rOmisch-katholischen beziehungsweise polnischen und dem doppclten russischen Kreuze 

hicr verwischt ist. liegt wohl an der durch die .Union" vemrsachten kirchlichen 

Zwitterstcllung des Landes, das je nach der politischen l.age vom Osten oder vom 

Westen in Anspruch genommen wurde. 
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Das Dorf. 

phoŁ: Bcmcr. 

Abb. 45. 

Abb . 44. 

phoL: Hcrner. 
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Abb. 46 und 47. 

S c h e u n e bei N o w o g r ó d e k 

und 

G e h ó f t bel N o w o g r ó d e k . 

(vgl. Kartę de* WnU. HuBI. BI R 27. Nowogródek >• 

In einem Waldlande. wie es WestruBland noch heutigen Tages ist, ist das Holz 

der nichstliegende Stoff fiir den Hausbau; die dilimalen Ziegeltone, an denen das Land 

ebenso reich ist wie Norddeutschland. kommen erst in zweiter Linie in Betracht In 

den Stidten geht man zwar bereits allmihlich zum Backsteinbau Ober, auf dem l.ande 

jedoch herrscht noch durchaus der Blockhausbau. 

Man stellt ein einfaches Blockhaus her. indem man rechteckig zugehauene 

Balken aufeinwderlegt und verzahnt, so dal! die BalkenkOpfe an den Bcken vorspringen, 

und dann die gegenOberliegenden Windę durch einige Deckbalken verbindet Da die 

MaBe eines solchen einfachen Blockhauses von der Lingę der Biume abhingen, so 

kann es eine gewisse GrOBe nicht Oberschreiten, und da man mehr oder weniger 

gleichlange HOlzer benutzt. fillt der GrundriB annihemd quadratisch aus. Bin solches 

einfaches Blockhaus, bei dem der Bingang immer an einer Giebelseite liegt, zeigt die 

Abb. 48. 

Bedarf man grOBerer Gebiude. so setzt man neben das einfache Blockhaus ein-

fach ein zweites Die beiden Binheiten dieses zusammengesetzten Blockhauses haben 

dann eine gemeinschaftliche Scheidewand. dereń BalkenkOpfe inmitten der Llngswand 

hervortreten |vgl. Abb. 47). Indem man weitere Blockhauseinheiten anfOgt, erhłll man 

langgestreckte einachsige Hauser ivgl. Abb. 33), dereń Konstruktion man an der Zahl 

der Balkenkopfreihen in den Lingswinden crkennt Man kann aber dem ursprfing-

lichen Blockhaus weitere Binheiten auch nach zwei Richtungen hin anfOgen. in die 

Lingę und in die Tiefe. Dann erhilt man groBe quadratische Rannie wie die Scheune 

in der Abb. 46 lvgl. auch die Scheunen von Luki in der Abb. 40). 

Das Dach ruht nicht auf einem festgezimmerten Stuhle wie das des meist-

verbreiteten deutschen Bauernhauses. des frinkischen, sondeni ist ein einfaches Kchl-

balkendach wie beim niedersichsischen Bauemhause. Bei der Scheune ruht es auf 

vier quadratisch angeordneten Bichensiulen und steht mit den Winden in keinerlei 

Verbindung, bei dem Wohnhause wird es von einigen den Deckbalken aufgesctzten 

Stuhlsiulen getragen Das Dachstroh wird am Firste durch eine Reihe miteinander 

verbundener KnDppel beschwert, an den geraden, gewalmten oder gebrochenen Giebeln 

sind oft Schalbretter angebracht. dereń gekreuzte Bnden an die PferdekOpfc der nieder-

sichsischen Bauernhauser erinnern. 

Fenster und TOren kdnnen beliebig angebracht werden; bcim zusammengesetzten 

Mause liegt im Gegensatze zum einfachen die TOr stets an der Lingsseite. 

Bs ist klar, daB das einfache Blockhaus das łlterc. das zusammengesetzte ein 

jOngeres Stadium in der Bntwicklung des westrussischen Bauernhauses vorstellt. 



Abb. 71. 
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Abb. 48 und 49. 

S p e i c h e r in W i e l k a S w o r o t w a 

und 

S p e i c h e r in B r i k s i t s c h i . 

<vg! Kartę d»» WmU. Hu8L. HI. K W Zdilenclol und S OorodUchlwhe . 

Die uberwiegende Anzahl der Hłuser sind zusammengesetzte Blockhausbauten 

Einfache Blockhftuser sind verhaltnismiliig selten, nur streckenweise trifft man sie in 

grOBerer Anzahl an. Gewdhnlich dienen sie ais Kornspeicher. sehr selten ais Wohn-

hauser. Diese einfachen Gebiude zeigen nun einige charakteristische EigentOmlich-

keiten, die nicht vom Baumaterial abhftngen. sondern eine bestimmte architektonische 

Auffassung verraten. also ethnographisch bedingt sind. 

Dahin gchórt das merkwOrdige Vorspnngen des Daches Ober den Eingang. 

Meist ragt es (rei vor (vgl. Abb. 48), mitunter aber wird es durch zwei Pfeiler an den 

Ecken lvgl. Abb 51) oder gar durch vier Pfeiler gestutzt. so daU eine Vorhalle ent-

steht vgl Abb. 49). Die Vorhalle ist augenscheinlich das Ursprungliche. das einfache 

Vorspringen aber zeigt eine Ruckentwicklung an. włhrend das V'orkommen zweier 

Eckpfeiler eine mittlere Stellung einnimmt. 

Wir kennen derartige Pormen. insbesondere das Haus mit der Vorhalle. auch 

im ehemals slawischt-n Gebiete Norddeutschlands; sie sind femer zu finden in ganz 

RuBland, in Skandinavien und im Oriente. sind also charakteristisch fur den gan/en 

Osten Europas. 

W o ist das Ursprungsgebicl des osteuroplischen Bauemhauses? Die Ahnlich-

keit des Hauses mit der Vorhalle mit dem altgriechischen Wohnhause. wie es in 

Tempelbauten Oberliefert ist und in kleinasiatischen Bauernhlusern fortlebt, spricht dafur. 

die Wirrzel im alten Griechenland zu suchen. Ein Eindringcn altgriechischer EinflOssc 

in das damals ganz kulturlose Ruliland ist an sich wahracheinlich und wird durch 

archAologische Fundę In SOdruBland bestatigt Auch die weite Yerbrcitung des grie-

chischen Hauses ist erklarlich, da ja der Weg vom Schwarzen Meere nach Skandinatien 

von vorgeschichtlichen Zeiten bis zu den Fahrten der Warłger die bedeutendste StraBe 

Europas gewesen ist. 
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Abb. 50 und 51. 

H a u s i n W i e l k a S w o r o t w a 

und 

N o t h u t t e In K r a s n o g o r k a . 

(vfL Kartę des Wcitl kuUI.. BI. R M. Zd i lmc l o l und S ii. WUcbntwf . 

PrOher wurde das einfache Blockhaus in hOherein Maile ais Wohnhaus benutzt 

ais heute. » o. die Bauern Dberwiegend in zusammengesetzten Blockhausern wohnen. 

Einen der im ganzen seltenen Ausnahmefłlle gibt die Abb. 50 wieder. Das Haus 

beherbergt eine TagelOhnerfamilie. die kein Land besitzt und daher keine Veranlassung 

zur Erweitemng des Hauses hat. Dieses hat eine Vorhalle, die aber nicht wie die in 

der Abb. 49 offen, sondern dureb Rutenflecbtwerk verkleidet und in einen luftigen 

Rur verwandelt ist. In ihm lagert das aufgeschichlete Brennholz, włhrcnd unter dcm 

Giebel Stroh- und Flachsvorrftte untergebracht sind. 

Hine Hrinnening an die frOher allgemein geObte Wohnart spiegell die NothOtte 

der Abb. 51 wider, welche von einer durch den Kricg obdaclilos gewordenen Familie 

mit den durftigsten Mitteln hergestellt worden ist. Hine alte Schuppenruine wurde 

k&mmerlich neugedeckt. Dabei zog man charakteristischerweisc das Dach Ober den 

Hingang vor und stOtzte es durch zwei rohe Bckpfeiler. 

Dicht neben dem Hause der Abb. 50 stand ein weiteres einfaches Wohnhaus. 

bei dem der Vorraum durch Bohlen fest in das Innere einbezogen und zum Rur ge-

worden war. Der Hingang fflhrte hier von der Seite in einen Rur. Dicse Yerlegung 

war ersichtlich mit RQcksicht auf einen spStercn Anbau, auf eine Hrweiterung zum 

zusammengesetzten Blockhause vorgenommen worden. In dem gleichen Dorle gab 

es (emer verschiedenc Zweifamilienhluser, die mit den Hauptgiebeln aneinander-

gesetzten Hinzelhłusern glichcn. Solche Bauten schlagcn die Brflcke vom einfachen 

Blockhause mit giebelsUndigem Hingang zu den langen zusammengesetzten von der 

Seite her zugłnglichen Hluscra. 

Eine andere Cbcrgangsform werden wir in der Abb. 66 kennen lemen. 
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Abb. 52. 

H e r d i m w e s t r u s s i s c h e n B a u e r n h a u s e . 

Der wichtigste Bestandteil im Innem des Wohnhanses ist der Herd, ein groUer, 

viereckiger. aus Backsteinen gemauerter Bau. Das von Holz oder Holzkohle genihrte 

Peuer brennt in einer backofenartigen HOhlung, aus der der Rauch durch den grolien 

glockenartigen, von der Decke herabhingenden Kamin abzieht. Der Schomstein be-

steht aus luftgetrockneten, durch Latten oder ein Rutenllcchtwcrk zusammcngehaltenen 

Lehmziegeln, die freie Mundung aus Holz oder aus lose aufeinander geschichteten 

groben Geschieben. Der Herd ist rnehr zum Backen und ROsten ais zum Kochen 

geeignet, wie denn die lindlichen Speisen. Brei, Kohl, Kartoffeln, GemOsesuppen fur 

unseren Geschmack wenig gar sind. Dagegen heizt der Herd krłftig und anhaltend 

Im strengen Winter ist er der Mittelpunkt der Familie, die sich an der umlaufenden 

Ofenbank zusammendrflngt. Die gerade Oberflłche des Herdes ist die bevorzugteste 

Lagerstltte und wird hauptsAchlich den alten Leuten vorbehalten. Meist befindet sich 

der Herd an der Hingangsseite des Wohnraumes. In seltenen Failen steht er mitten 

im Raume wie es im altgriechischen Hause die Regel war. 

Trotz der groCen Feuersgefahr, die das Baumaterial bedingt, scheinen Haus-

brande nicht allzu haufig zu sein. In manchen Dórfcrn ist ein Feuerwehrdienst ein-

gerichtet: das in jedem Hause pflichtgemłB zu fOhrende LOschgerftt, Leiter, Axt, 

Hi mer und dergl. ist auBen am Hause angemalt Auch hat die Feuerversichening 

ihren Hinzug gehalten. 

Abb. 53. 

I sba d e s w e s t r u s s i s c h e n B a u e r n h a u s e s . 

Der Herd bildet den Mittelpunkt der Isba. des Wohnraumes Dieser liegt ge 

wShnlich an der StraBengiebclseite und ist durch den Flur zuginglich. Seine Aus-

stattung beschrankt sich auf Tisch, Bankę, eine Tnihe, die von der Decke herab-

hangende Kinderwiege und einiges Hausgerat Den einzigen Schmuck bilden billige 

Heiligenbilder, die meist wic am Ikonostas der Kirche der Reihe nach nebeneinander 

hangen. Beleuchtet wird die Isba in den langen WinternAchten oft noch durch den 

Kienspan, der zwischen die Wandbohlen gesteckt oder in einen hohen Haller ge-

klcmmt wird. Da die kleinen Fenster sorglich verschlossen gehalten und Oberdies 

manchmal noch durch Verklebung mit Papier abgedichtct werden, ist die I.uftung 

hfichst mangelhaft. Dies ist um so fiihlbarer, ais der kleine Raum zum Kochen. 

Waschen und Schlafen benutzt wird, dauernd die zahlreiche Familie und vorkommcn-

denfalls auch Kranke und Wochnerinnen beherbergt. Im Winter werden auOerdem 

die HOhner. ja sog ar Schweine mit hinein genommen. Auf Sauberkcit des Wohn-

raumes wird ebensowenig Wert gelegt wie auf die der Klcidung. Dcshalb sind die 

Bauernhauser in WeiBruBland im Gegensatze zu vielen in Polen eine Stanę des 

SchmuUes und des Ungeziefers und ein gunstiger Boden fOr die Hntwicklung von 

Krankheiten. besonders von Typhus, Cholera. Tuberkulose und dem durch Lluse ver-

breiteten Heckfieber. 

Ein besonders drastisches Be:spicl dieser unflsthetischen und unhygienischen 

Wohnstatten zeigt die untere Abbildung. 
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Abb. 54 und 55. 

S p i n n e n d e u n d w e b e n d e B a u e r i n n e n in K r a s n o g o r k a . 

(vgL Kartę d n WnU M L . BI. S 25. Wlichncw . 

Bei dem geringen Verkehr und GOteraustausch zwischen WeiBruOland und den 

umliegenden niheren und ferneren Lindem ist es kein Wunder. dal! in den Dflrfern 

mehr ais anderswo in Huropa noch die Hauswirlschaft herrschl. Past alles. was der 

Bauer braucht. erzeugt er auf seinem OehOft. Das gilt besonders fur die Kleidung. 

dereń Stoffe von den Frauen selbst gesponnen und gewoben werden Gespinnst-

pflanzen sind Flachs und Hanf. dazu kommt WoUe. Bei der Firbung werden ein-

fache. meist dunkle Farbtdne bevorzugt OerWebstuhl gehfirt zum Hausrat Wie ander-

włrts bedingen die Maik- der auf ihm hergestellten Stucke auch hier den Schnitt der 

Kleidung, die deshalb wenig von den meisten volkstumlichen Trachten abweicht. 

Die Gewebe sind meist gefailig und weisen schóne, z. T. uraltc Motive auf wie den 

MJUnder. 

Unter dem selbstgefertigten Hausgerłt sind ferner besonders erwłhnenswert die 

vielen aus Holz geschnitzten Gegenstlnde wie Teller. Oabeln. l.óffel, kelchartige Trink-

becher und die aus dem Vollen herausgearbeileten MehlgefłUe, Uetreidetonnen und 

BienenstOcke. 

KOrbe verschiedener Art von schOnen Formen werden mit groliem Geschick aus 

Kuten geflochten. Das aus unreinem schlecht geschlłmmten Tone gefertigte schwarz-

gefłrbte Tongeschirr erinnert oft an prthistorische Tópferware; es ist in der Regel 

schlecht gebrannt und leicht zerbrechlich 

Auch das Ackergerftt, der .Socha" genannte Pflug, dessen hfllzeme haken die 

Erde nur oberflichlich aufreiUen. die Egge, dereń hOlzeme Stifte durch Flechtwerk 

zusammengehalten werden. die Wagen mit den herausragenden Holzachsen. die kleinen 

niedrigen Schlitten. die GOpelwerke u. a. sind Krzeugnisse des Bauernhofes 
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Abb. 56 und 57. 

O e m e l n d e h i r t a u s O l s c h a n y 

und 

L a n d m a n n a u s de r G e g e n d v o n N o w o g r ó d e k . 

(vgL Kartę des We*tl. ttufil., BI S 24, Otchmjłna und R 27, Nowogródek). 

Der durchschnittliche Grundbesitz eines Bauern in der Nowogródeker Gegend 

betrigt rund 10 Desjalinen oder 40 Morgen. der Viehbestand zwei Kinder kleiner 

Rasse und ein oder zwei der kleinen struppigen „Panjepferde". etwas Kleinvieh, Huhner 

und Ginse. 

Der Acker wird in Dreifelderwirtschaft bestellt. Frucht und Pruchtfolge unter-

scheiden sich nicht von der in Polen und in Norddeutschland ublichen Die wichtig-

sten Feldfriichte sind Roggen. Hafer, Kartoffeln. Buchweizen, dazu kommt ein Haupt-

nahrungsmittel. der Kohl. Wegen der mangelhaften Ackergerltc wird der Boden nur 

oberflichlich ausgenutzt, wegen der ungenugenden DOngung erschOpft er sich rasch. 

Die verkrautenden Acker und die Brachen dienen ais Weiden. 

Die Arbeitskraft zur Bestellung des Ackers stellt die Familie selbst; sie leistet 

auderdem auf den GOtern gegen Tagelohn Dienst. 

Die Ertrige einer durchschnittlichen Wirtschaft werden zum grOUten Teile auf 

dem Bauernhofe verbraucht. Die etwaigeri Cberschttsse an FeldfrOchten und die ge-

ringen Ertrłgnissc der Viehzucht werden an die Juden der nlchsten I.andstadt verkauft. 

der spirliche Erlós dient zur Beschaffung einiger Nahrungsmittel. wie Zucker und 

Salz oder von GenuBmitteln, vor allen von Wódka, dcm auf den GOtem gebrannten 

Kartoffelschnaps. zur Deckung der Steuem und der Feuerversicherung. 

Hinc Verbesserung der Wirtschaft findet bei dieser Bilanz kaum statt, dagegen 

sind ROckschlflge, hauptsichlich HungersnOte infolge von MiOemtcn, nicht sclten. 

Die Bilder zeigen ein paar Landleute bei ihrer Arbcit. einen Gemeindchirten 

und einen Bauera im Heu. Ais Heugabel dient ihm ein gabelfOrmiger Ast. 
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Abb. 58. 

K o h l e r i m W a l d e be l O c h o n o w o . 

(V|l. Karle d n Wrtll. Ruttl. BI R 77, Nowogródek). 

In den gro Cen Waldungen Westrulilands finden sich kleinere mit der Wirtschaft 

zusammenhangende Siedlungen. Insbesondere sind es drei Arten von Niederlassungen. 

die man uberall antrifft, die Kóhlerei i W>;glarniai, wo in Meilern die Holzkohle, der 

im Waldlande nSchstliegende Brennstoff. erzeugt wird. die Pechhutte iSmolarniai und 

die Glashutte (Huta Szklana). Die letzteren ha hen allerdings heute, wo auch in 

WeiOruOland das Glas in grOOeren Betrieben hcrgestellt wird, ihre Bedeutung verloren; 

doch ist den kleinen Siedlungen. die sich um sie cntwickelt haben. ihr Name ver-

blieben. 

Abb. 59. 

K i r c h g S n g e r in e i n e m Do r f e a m N o r d r a n d e de r P r i p e t s O m p f e . 

Die Religion spielt bel der gesamten Bevdlkerung des slawischen Ostens eine 

ungleich grOBere Rolle ais in den westlichen Landem FOr uns kommen hier nur die 

rOmischen Katholiken in Betracht. da das orthodoxe kirchliche Leben im Kriege fast 

ganz in den Hintergrund trat <vgl. die Erlftuterungen zu Abb. 41 und 45). 

Die KirchgSnger verleihen an Sonn- und Feiertagen den Orten ein festliches 

Geprłge. Man hat dann Gelegenheit. die alten Trachten, soweit sic noch nicht verdringi 

sind. zu beobachten und gclegentlich auch einen interessanten letzten Rest einer lingst 

vergangenen Tracht zu entdecken. Zwar entfalten sich im wcidrussischen Grcnzgebiete 

niemals so farbenprichtige Bilder wie in manchen Teilen Polens. aber es bietet sich 

immerhin genug des Interessanten. Ein anziehendes Bild gewthrcn auch die Abend-

andachten im Mai, wenn die Jugend im Dimmerlichte beim Schein einer Kerze vor 

den einsamen hohen Holzkreuzen am Wege kniet und schwermfltige Lieder singt. 



Das Dorf. 
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Abb. 60. 

G o t t e s d i e n s t In der K l r c he z u T r aby . 

(vgl Karle des WeslL Kulił- BI S 25, Wltchnew) 

Das stimmungsvolle Bild aus der groUen bis auf den letzten Platz gefOliten 

Kirche versinnbildlicht den tiefen EinfluU der kathotischen Kirche auf die Land-

bevOlkerung, der einzigen geistigen Macht. welche in ihr weltabgeschiedenes Dasein 

dringt. 

Die folgende Abbildung (61), ein Bild. wie inan es in allen kathotischen Landem 

findet, zeigt u. a. einen charakteristischen Bestandteil der alten Tracht. den weiOcn, 

in Polen noch sehr verbreiteten Wollmantel. 

Der Damm, den die Prozession benutzt. ist typisch fur das zeitweilig Ober-

schwemmte WiesengelSnde in den Pripetsumpfen 
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Abb. 61. 

B i t t g a n g in d e n n o r d l l c h e n P r i p e t s u m p f e n . 

Vergleiche hierzu die Brlauterung zu Abb. 60. 

Abb. 62. 

G u t s h a u s in M i c h a l o w s c h t s c h l s n a . 

(vgl Kartę des Westl RuOI, BI S K, Wl ichncw). 

Das weiBrussische Grenzgebiet ist ebenso reich an Gutem wie Polen; sie 

stammen aus der Zeit der polnischen Oberhoheit iiber WeiliruUland. Obwohl die 

russische Regierung den „Fremdstammigen" den Grundbesitz nach MOglichlceit er-

schwerte und seine VergróBerung durch Kauf unterband. befinden sich die meisten 

GOter immer noch in polnischer Hand. Nur ein verhaitnismallig geringer Teil grOUerer 

Grundbesitzer ist den Bedruckungen aus dem Wege gegangen und zur orthodoxen 

Kirche und zum Grolinissentume ubergetreten. 

Die uneingeschrankte Bevorrechtung des Grundherrn auf Kosten der niehr und 

mehr in HOrigkeit geratenden Bauern bildet bekanntlich einen Hauptzug der polnischen 

Geschichte. Fur dic Kultur WeiBruUlands ist die Ausdehnung der polnischen Grund-

herrlichkeit insofern von Bedeutung. ais dic Urbarmachung der Wilder und ódlinde-

reien und das Ansctzcn von Bauern planmdliig vorgenommen und das Land der 

Kolonisation nach deutschem Muster eroffnet wurde. Die dem polnischen Aufstande 

von 1861 folgende Aufhebung der Leibeigenschaft durch Alexander II . den .Zar-

Befreier", schuf die Grundlagen fur die heutige Wirtschaftslage der weiUmssischen 

Bauern. Wenn dieser heute auch ais freier Mann auf eigener Scholle sitzt, so erinnern 

manche Zustande doch noch an die Zeit der Untertinigkeit. Wie frtiher aus Zwang, 

so leistet der Bauer heute in selbstverstandlicher Freiwilligkeit gegen Tagclohn Arbeit 

auf den GOtern. Von der Sorge der Leuten'.t ist daher der Gutsbesitzer bisher frei 

gewesen. Auch hat sich ein patriarchalisches Verh4ltnis zwischen Gutsherrschaft und 

Dorfbewohnern vielfach erhalten. 

Man kann die GOter nach ihrer Gr68e in zwei freilich durch Cberglnge ver-

bundene Gruppen einteilen, in die kleinen. die bisweilen nur das mehrfache einer 

Batiemstelle betragen, und mittleren, und in Latifunden oder in .Schlachtschitzen-" und 

„Magnatenguter". Ais .Schlachtschitz* bezeichnet sich heute fast jeder Gutsbesitzer, 

ohne immer danach zu fragen. ob er auch wirklich der „Schlachta", dem alten pol-

nischen Landadel angehOrt. Die Magnaten, meist Trflger bcruhmter polnischer Narnen, 

hielten ihrerseits dic Schlachta in einer Art Untcrtanigkcit und vcrgrOBerten ihre Gflter 

auf dereń Kosten. 

Infolge des grOUeren Viehstandes, der bessercn DOngung und der Benutzung 

zeitgemfiBen Ackergerites sind die Hrtrłge des Gutes ersichtlich hOher ais die der 

Bauern, wenn auch der wirtschaftliche und dullcrliche Zustand der GOter alle nur er-

denklichen Abstufungen aufweist, von der sprichwOrtlichen polnischen Wirtschaft bis 

zum moderncn Musterbetriebe. 

Das Gutshaus der Schlachtschitzen ist oft ein Blockhaus wie das des Banem 

und unterscheidet sich von ihm nur durch die Trennung von den Stall- und Wirt-

schaftsgebfiudcn, durch Verkleidung der Bohlenwłnde und ihre Verzahnung an den 

Kanten, durch hOherc Rlume und grOOere Penster, durch ein solideres Dach und vor 

altem durch dieHingangshalle. Diesc weist mehr oder minder ausgesprochcnc Renaissance-

formen auf, hat mit der uralten Vorhalle des Bauernhauses (vgl. Abb. 49) nichts zu hin 

und ist gewissermaOen ein Hmblem des Gutshofes. Das Gutshaus liegt meist in einem 

schAnen Parkę mit alten Baumgruppen, Gangen und Teichanlagen. 

Unser Bild gibt das gcfilligc Wohnhaus eines mittleren Outes wider. Das Aus-

sehen mancher anderer ist freilich weniger erfrculich. 
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Abb. 63. 

G u t s h o f v o n Sch t s che r s sy . 

tvgU Kute des Wtstl. Ru6l. BL S 27, Korellttckl . 

Der Magnatenbesitz umfaBt meist mehrere oder eine ganze Anzahl einzelner 

Guter und Vor\verke, grSBere Waldbestinde und industrielle Anlagen wic Brennereien, 

Zuckerfabriken usw. Die groBen GOter befinden sich fast durchweg in musterhaftem 

Zustande und sind neuzeitlich eingerichtet. Durch die Abgelegcnheit von der Bahn 

wird freilich ihre Rentabilitat oft beeintrlchtigt. doch verm6gen sie aus den wertvollen 

Waldungen infolge der FIOBbarkeit der NiemenzuflOsse groBen Nutzen zu ziehen. Die 

Verwaltung mancher liegt in deutscher Hand. so die des Rittergutes Schtscherssy. 

dessen Gutshaus hier abgebildet ist. Hs ist ein schloBartiger Bau aus dem 18. Jahr-

hundert, der eine merkwDrdige Vereinigung einheimischer landlicher Pormen und fremder 

Hinflusse aufweist. Polnisch bzw. nissisch ist die niedrige breite Bauart. die ein 

oberes GeschoB (ast immer vermeidet. und das einfache Holzdach; im Obrigen hat 

man durch die Anlage einer Cour d' honneur, durch den Mittelbau mit der Kuppel und 

durch die Tore mit den hohen Kisengittem dem Bau das Aussehen eines franzOsischen 

Landsitzes zu geben versucht. 

Andere SchlOsser ahmen mit spitzbogigen Penstern, zinnengeschmOckten TOrmen 

und einem satt roten oder gelben Anstrich der Mauerfllchen englische Vorbilder nach. 

Das SchloU Schtscherssy, welches leider dem Kriege zum Opfer gefallen ist, 

stellte mit seinen geschmackvoll eingerichteten Riumen und seiner groBen Bibliothek 

eine Oase geistiger Kultur in der abgelegenen Waldwildnis der Beresinasumpfe vor. 
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Die Stadt. 

Wie im Deutschen Berg. bergen und Burg verwandte Begriffe bilden, so in den 

slawischen Sprachen Gora, der Berg, Ogorod, der Garten oder die bergende, schulzende 

Umzaunung, und Gorod die Burg oder die Stadt. Die altesten Stadte sind durch Lage 

ausgezeichnete, kunstlich verbesserte Zufluchtsstatten. Sie wurden ursprunglich nur 

in Zeiten der Not vorflbergehend bewohnt; erst spfiter entwickelten sich in ihrem 

Schulze grOBere Orte, in dencn Kirche und Markt das Landvolk versammelten. Eine 

Anzahl weiBrussischer Stadte liegt in unmittelbarcr Nachbarschaft alter aus Erde auf-

geworfener Ringwaile und geht vcrmutlich in die aitere weiBrussische Zeit zuruck. 

Dorf und Stadt sind durch zahlreiche Obergange verbunden. Viele Flecken und 

kleinere Landstadte sind nichts ais grOBere DOrfer mit cinem irmiichen Marktplatze, 

ein paar Laden, Kirche und Synagogę und auch in manchcn grOBeren bildet der Markt 

und seine Umgebung eine stadtische Insel inmitten cincr biuerlichen Siedlung. Frei 

vom Zwange einer Stadtmauer dehnten sich die meisten Stadte nach den einmundenden 

LandstraBen hin aus und bildeten individuelle Grundrisse im Gegensatz zu dem 

schcmatischen Piane der maucrumgurtetcn deutschen Kolonialstadt. von der sie sonst 

manches entlehnt haben 

Die Litauer ersetztcn die alten Wallburgen durch Burgen aus Backstein, dereń 

Bautechnik sie anscheinend dem deutschen Orden verdankcn und von denen grttBere 

Reste in einigen Stldten erhaltcn sind. Im Obrigen werden sich die Stidtebilder wahrend 

der litauischen Oberhoheit nur wenig ver8ndert haben. 

Dagegen prigte die polnische Herrschaft den gra Be ren Orten ihren nachhaltigen 

Stempel auf. Der Steinbau wurde in den Stadten allgemcin; mehrstdckige Hauser mit 

heli- oder farbig getOnchten Renaissancefronten, Palastc mit zierlich gebogenen Ba rock-

fassaden entstanden GroBe Kirchenbauten und KlOster der rdmisch-katholischen Kirche 

dienten der auf die .Union* der beiden Bekenntnissc abzielenden Propagandatatigkeit; 

den Marktbetrieb eiieichterten groBc KaufhOfe. Die polnische Literatur enthalt recht 

anschauliche Schilderungen des Icbcndigen und glanzenden Getricbes. das Kirche, 

Magnaten und Schlachta in den Stldten bis zum Untergang des polnischen Reiches 

cntfaltcten. 

Dicser verhaltnismaBigcn StadteblBte setzte die russische Herrschaft ein Ende. 

Die katholischen Klóster verficlen oder wurden enteignet, viele Kirchen wurden be-

schlagnahmt und erhielten die bunten russischen Kuppeln. Ein Hauch Moskaus breitete 

sich Ober die StAdte aus. War WeiBruBland ein wichtiges Glied des polnischen 

Reiches gcwesen. so wurde es jetzt ein Anhangsel des gro Ben russischen Staates, 

dessen Bedeutung allein in seiner Mittellage zwischcn dem Zentrum des l-andes und 

den westlichen Grenzlandern bestand. Zwar erhielt es, ais der Verkehr im 19. Jahr-

hundert aufbluhtc, StraBenvcrbcsserungcn und Eisenbahnen, aber diese Anlagcn wurden 

wesentlich mit ROcksicht auf den Fernverkchr und die Landesverteidigung eingerichtet, 

wobei auf die Ortlichen Bedurfnisse wenig Riicksicht genommen wurde. Daher blOhten 

nur die in den Knotcnpunkten des neuen Verkehrsnetzes gelegenen Stadte wieder auf 

<Białystok. Grodnoi, wahrend alte historischc Orte zur Bedeutungslosigkeit verurteilt 

wurden (Nowogródek). Andrcrseits schossen an wichtigen Punkten des Bahnnetzes 

ganz neue Stadte empor i Baranowitschi). 
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Abb. 64 und 65. 

G e s a m t a n s i c h t u n d H a u p t s t r a B e v o n O l s c h a n y . 

(vgl Kartę des Weitl. KuBI, BI. S 24, Otchmjana . 

Das St&dtchen Olschany (Brlenort) liegt im sOdlichen Randgebiete der litauischen 

Seenplatte am Ufer des Niemennebenflusses KJewa. Der Seenplatte gehOren die rechts 

im Hintergrunde des Bildes sichtbaren Geschiebemergelrficken an. wihrend die links 

von der Stadt sanft ansteigenden uberaus sandigen HOhen zu den Talsanden der nahen 

Niemensenke hinuberleiten. 

Der im litauisch-weiBrussischen Grenzgebiet gelegene Ort kann ais typisches 

Beispiei einer kleinen Landstadt sowohl des einen wie des anderen Volksgebictes 

gelten. Man wOrde Olschany fur ein Dorf halten, wenn nicht die beiden groBen 

Kirchen, die orthodoxe im Vorder-, die rOmische im Hintergninde auf eine hohere 

Bedeutung hinwiesen. Denn der Ort ist gleich einer landlichen Siedlung fast ganz aus 

Blockhausern aufgcbaut, die wie in einem Dorfc langs einer ausgedehnten HauptstraBe 

angeordnet sind. Ais Stadt wird Olschany nur gekennzeichnet durch die Kirchen. 

einige Offentlichc Gebaude und den Marktplatz. 

Unfern vom Orte liegt auf einer Anhdhe ein Ringwall, einer der .Gorod' der 

alteren Zeit. Die neben oder in der Nachbarschaft dieser alten Befestigungsanlagen 

gelegenen Dórfer genossen nicht nur den Vorzug besonders gdnstiger Ortslage denn 

die Befestigungen wurden natiirlich auch an besonders wichtigen Punkten angelegt — 

sondern sie werden auch schon friih einen gewissen Vorsprung vor anderen un-

geschutzten DOrfern erlangt haben. Daher entwickelten sich vorzugsweise aus ihnen 

die Stadte. auf die auch die Bezeichnung Gorod Oberging. Heute hat Gorod den 

Sinn der Befestigung verloren, es heiBt Stadt schlechthin. Die befestigten Piatze selbst 

verddeten dann, wie es hier der Pall ist. oder sic gingen in jOngere Wehrbautcn auf 

(Nowogródek*. 

DaB das dorfmaBige Ausschen der kleinen Stadt sich auch noch beim Betreten 

geltend macht, lehrt die untere Abbildung der HauptstraBe von Olschany. 



Die Stadt. 
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phot.: Frotl. 

Abb . 64. 

B r and t , Polni •cb-welOnmiMher Bilderatlas. 
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Abb. 66. 

S t d d t ł s c h e s G e h ó f t in P r u ż a n a . 

(vgl. Kartę de> Wełtl RulSŁ, Bt P 31. P r u ł a m . 

Das einzelne Gehóft in einer Landstadt unterscheidet sich im wesentlichen nicht 

von dem dórflichen Nur Einzelheiten sind verfindert. Der Wohnteil nimmt einen 

grSBeren Raum ein und empfangt durch gróUere Penster reichlicher Licht. Das Dach 

ist mit Holz oder mit Schindeln gedeckt iso im hintergrund der Abb.). Die Windę 

haben einen Kalkanstrich erhalten. Der Schacht des Ziehbrunnens ist durch eine ge-

mauerte oder eine Zementfassung vor oberfllchlicher Verunreinigung besser geschOtzt. 

Aber im ganzen erhebt sich der stadtische kaum merklich Ober den durchschnittlichen 

dOrflichen Hof, im Gegenteil. er erscheint nicht selten in seinem schwachen Anlaufe 

zu grOBerer Vol!kommenheit trauriger und unwohnlicher ais ein BauerngehOft. 

Das im Bilde vorliegende Gebiude ist von besonderem Interesse, weil es die 

Entstehung des langgestreckten zusammengesetzten Blockhauses aus zwei einfachen 

Blockhausem deutlich erweist Der vordere offenbar iltere Teil ist noch mit Stroh, 

der hintere dagegen mit Brettern gedeckt. Bisweilen ragen die Teildicher auch bis 

zu verschiedener Hóhe hinunter und betonen dadurch noch mehr die Verechmelzung 

aus zwei verschiedenen Gebauden. DaB die Teile solcher zusaminengesetzter Hauser 

zu verschiedenen Zeiten erbaut sind. beweist der oft verschiedene Erhaltungszustand 

der Bohlen: daC man ferner von vomherein beim Bau des einfachen Hauses eine Er-

weiterung vorsieht. geht daraus hervor. dali die Bohlenenden auf der zum Anbau 

bestimmten Seite nicht abgeschnitten sind. sondern verschieden weit hervorragen ivgl. 

hierzu die Erl&uterungen zu den Abb 50 und 51). 

Abb. 67. 

S t r aBe in G o r o d i s c h t s c h e . 

(vgL Kartę dti WcsU. Pu»L BI. S 28, Oorodlachtuhe). 

Die hier abgebildete StraCe in Gorodischtsche zeigt rein stidtische Hauser, die 

mit landwirtschaftlichem Betriebe nichts zu tun haben. Auch ihr Aufbau gleicht in 

allen wesentlichen Punkten dcm des Bauemhauses. Das kleine GebAude weist auch das 

charakteristische Vorspnngen des Daches auf Bei den anderen Hausern lernen wir 

eine neue. dritte Art der Vorhalle kennen. Sie ist bezeichnend fOr jOdische Hauser. 

Das kleine Dach kann durch eine Klappe geflffnet werden; auf diese Weise wird 

wahrend des LaubhOttenfestes der Vorbau in eine der Vorschrift entsprechende dcm 

freien Himmel offene LaubhOtte verwandelt, die oft noch durch Stroh- oder Reisig-

bedeckung vervollkommnet wird. 
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Abb. 68 und 69. 

S t r a t i e nb i l d e r a u s d e m J u d e n v i e r t e l in S ł o n i m . 

ivgl Kart* des WolL Rutl., BI Q 19. Slonlmi. 

Sind die Hauser der Juden auch je nach dem Wohlstande des Besitzers von 

ganz verschiedenem Zustande und Aussehen. so machen sie doch in ihrer Gesamtheit 

wegen ihrer Armseligkeit, Ver\vahrlosung und Verschmutzung einen abstoOenden Hin-

dnick. StraBenbilder wie die aus Słonim finden sich in allen StSdten des Ostens. auch 

in den groOen. Den kleinen Stadten WeiSruBlands drflcken vor allem die jOdischen 

Viertel den Stempel unglaublicher Verkommenheit auf. Oas jDdische Haus erkennt 

man bei aufmerksamer Beobachtung stets an den nie fehlenden kleinen Blechkapseln, 

welche unter dem Anstrich jeder Tureinfassung angebracht sind und einen auf Perga-

ment gemaiten Talmudspnich umschlielien. Das Innere der HSuser birgt meist eine 

durftige schibige Einrichtung. Von einigem Interesse ist hOchstens der Bilderschmuck, 

Oarstellung aus der jOdischen Religionsgeschichte oder Bildnisse jOdischer FOhrer und 

das Gerit fur die Sabbatfeier. Hierzu gehflren vor allem die Leuchter, mitunter sieben-

armige, die allwfichentlich einmal die Fenster des ganzen Judenviertels festlich er-

leuchten. 

Die Fenster werden auch hier Sngstlich fest verschlossen gehalten; die eng be-

legten, oft gleichzeitig ais Wohnraum, Werkstatte und Laden dienenden kleinen Zimmer 

sind ebenso unsauber und gesundheitswidrig wie die Isba des Bauemhauses 

Mit allen diesen Higenschaften geben die jadischen Stadh-iertel ein Bild vom 

Ohetto vergangener Zeiten. 
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phot.: Vemi*s»un*>jbt. Nr... 
Abb. 69. 
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Abb. 70. 

S z e n e r i e aus P r u ż a n a . 

(*jŁ Kartę de* Westl. Ru OL. BI. P 31, P r u ł am . 

Rund um den Saum der PripetsOmpfe zieht sich eine Kette alter wolhynischer 

und litauischer Stad te entlang, teils grflCerer und bekannterer wie Wolhynisch Władimir 

(Władimir Wolhynsk) und Litauisch Brest (Brest-Litowsk), teils kleinerer, die aber immer-

hin eine gewisse Ortliche Bedeutung besitzen. Zu ihnen gehórt das SMdtchen Pruiana 

Der Ort ist mOglicherweise sehr alt, denn schon im 10. Jahrhundert wird des slawischen 

Stammes der Pruschaner ErwAhnung getan. Alle diese Randstfidte bildeten in frOheren 

Zeiten, ais das Sumpfgebiet noch unwegsam war. eine Kultureinheit. Das von ihnen 

umschlossene Gebiet war eine vom Menschen gemiedene Wildnis, gleichsam eine WOste, 

in der es nur vereinzelte besiedelte Oasen gab. Die grótite Kulturinsel, jene ausgedehnte 

tief in die Sumpfe vorspringende HochfMche, an dereń auBerster Spitze Pińsk liegl, 

heilit daher „Sagorodje", das Land jenseits der Stadle 

Bei Pruiana kOndigen sich die PripetsOmpfe schon an. Denn der westnissische 

Landrucken ist in der Umgebung der Stadt von zahlreichen kleineren und grOBeren 

Sumpfbecken durchsetzt. Auch zieht die sumpfige Niederung, welche das Polesie mit 

der Białowieska Puszcza verbindet, nahe Pruiana vorbei. Zwei SumpfflOBchen, Mucha 

lind Wiec vereinigen sich hier zum Muchawiec, jenem bei Brest-L. mGndenden Russe. 

dessen unterer Abschnitt sich an der WasserstraBe des Dniepr-Bug-Kanales beteiligt. 

Alle zur Stadt fohrenden StraBen und Wege queren Sumpfflichen; der Ort, der 

ais Sumpfbruckenstadt bezeichnet werden kann. erinnert deshalb etwas an die ganz 

ahnlich gelegenen Randstadte des Spreewaldes. z. B. an LObbenau. 

Im Bilde sieht man das trflge Gewisser der Mucha; der hohe auf eine starkę 

Wasserschwankung Rucksicht nehmende Laufsteg ist fOr die Sumpfgebiete WestruBlands 

ebenso charakteristisch wie die bekannten Holzstege im Spreewald (vgl hierzu auch 

die Abb. 20). 

Abb. 71. 

S t raBe in Pru f tana . 

(vgl. Kartę d n We»ll RuBL. BI. P 31. Prułana . 

Weitere typische StraBenbilder aus Prużana sind in den Abb. 71 und 72 dar-

gestellt. Die erste macht einen ganz dOrflichen Eindnick, wahrend die eintonige Plucht 

regelmaBig angelegter schindelgedeckter Hauser und der gepflasterlc Pahrdamm in der 

zweiten schon stadtischer anmutet. 



Abb. 71. 
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Abb. 72. 

S t r aBenb i l d ans P r u ż a n a . 

(vgl. Karle des WnII . Ru61, BI. P 31. Pruiana). 

V'ergleiche hierzu die BrlSuterung zu Abb. 71. 

Abb. 73. 

M a r k t p l a t z in Ko re l i t s ch i . 

(rgl. Karle de* WadL RuBI. BI. S V. Korelluchl . 

Der Mittelpunkt der kleinen Stadt ist der Markt. ein breiter viereckiger. mit-

unter gepflasterter Platz. In seiner Mitte steht der Gostinyj Dwor. der Kaufhof. in 

unserem Palle nur eine Reihe hOlzerner Schuppen. in anderen ein massives, ansehn-

liches Geblude (vgl. Abb. 82). Um den Markt herum stehen die Hiuser der Kaufleute 

und Gewerbetreibenden. frflher gewfthnliche Wohnhłuser, neuerdings Steinbauten mit 

Laden wie bei mis. .In gewohnlichen Zeiten ist der Platz leer und Ode, an Markttagcn 

aber entfaltet sich ein buntes Bild auf ihm. Hiervon geben die beiden folgenden Ab-

bildungen einige Ausschnitte. 
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Abb. 92. 
phot.: Btrner. 
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Abb. 74 und 75. 

M a r k t s z e n e n au s S ł o n i m . 

(vgl Kartę des Weitl. RuBL BI. Q 29. Slonlm). 

Es wurde schon angedeutet, da U so gut wie alle Zweige des GOteraustausches 

in den Hinden des Juden liegen Auf dem Markte hat man recht Gelegenheit, diesen 

in seiner vielfiltigen Geschiftstitigkeit zu beobachten: Br sammelt die OberschOssigen 

Ertrige der Guts- und der biuerlichen Wirtschaft, die Heimarbeitserzeugnisse der 

Biuerinnen, dasPelzwerk der russischen Wilder und alles, was sonst das Land hervor-

bringt und leitet es weiter an nahe und ferne Kiufer. Dem Bauern liefert er die 

wenigen Dinge, die dieser nicht selbst erzeugt. die kleinen Erginzungen zu Kleidung 

und Nahrung und die irmlichen GenuBmittel. den Stidtern alles, was sie zum Leben 

notwendig haben. 

Stitten des Handels sind die Schuppen des Kaufhofes, aufgerichtete Buden und 

Verkaufsstinde, Liden und oft auch die eigene Wohnung. Die jildische Jugend be-

treibt einen fliegenden Handel mit Kleinigkeiten. Das eine oder das andere Familien-

mitglied steht bestindig in der TOr und nOtigt den Vorflbergehenden mit sanftrr Gewalt 

zum Eintritt und Kauf. 

Da die Mehrzahl des Volkes nicht lesen kann, mOssen urwOchsig auf Schilder 

gemalte Darstellungen von ZuckerhOten. Heringen usw. aushelfen. Anspruchsvolleren 

Kiufern werden Luxus- und Modeartikel in nissisch geschriebenen. griUlich ver-

stummelten franzOsischen Inschriften angepriesen. Auch dem jewells anwesenden 

Premden palit sich der schmiegsamc Jude an Der deutsche, Osterreichischc und 

ungarische Soldat wurde durch fehlerreiche. oft bis zur Unkenntlichkcit entstellte Aus-

drucke seiner Sprache, ja seiner heimatlichen Mundart zum Kaufe angelockt. 

Unter den ausgelegten Waren mischt sich Ortliches mit Fremdem. Handarbeit 

mit Fabrikwarć. Hier liegt ein Haufen der landesublichen. ledernen Bundschuhe, dort 

eine Reihe der hólzemen Dugas, dort ein Stapel von Prowodniks oder russischen 

Gummischuhen. Die billigen, doch nicht wohlfeilen Industrieerzcugnissc aller Art sind 

meist erbirmliche AusschuGware, die an besseren Plitzen keine Kiufer finden. 



pitol.: Venti«Mingubl. Nr.. 

Abb. 74. 
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Abb. 76. 

M a r k t s z e n e au s S ł o n i m . 

(xgl. Kant de» Wettt. Ruftl. BI. Q 2*>. Slonim . 

- |Vgl. hierzu die ErlSuterung zum vorigen Bilde 

Unter den Gewerbetreibenden fallen vor allem die vielen Uhrmacher auf. die 

nebenbei aber auch die verschiedenartigsten anderen Dinge verkaufen. Typisch ist 

auch der Barbierladen oder die „Parikmacherskaja", wie er im ganzen westlichen 

RuOland heiBt. damit verratend. dali der Jude die Pflege des Haares eingefOhrt hat. 

Mit ihr eng verbunden ist die Werkstłtte dts ZahnkOnstlers oder Zahnarztes, dem 

bisweilen das Diplom einer deutschen Hochschule ais Aushlngeschitd dient. 

In judischer Hand ist das Puhrwesen und der Gasthof. das unvermeidliche 

.Hotel Polski", mit seinen zerlumpten Teppichen und verschlissenen PIQschmObeln, 

das sich neuerdings, ohne seine Beschaffenheit wesentlich zu verSndern, in ein .Grand-" 

oder „Metropolhotel" veiwandelt. JOdisch ist die alte .Taistube" und der im Preien 

aufgestellte Messingsamowar wie das moderne Kaffee: endlich auch das Kinotheater. 

das erst schDchtern seinen Hinzug hait 
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Abb. 77. 

O s t e i n g a n g v o n G o r o d i s c h t s c h e . 

(vgl. Karle des Weatl RuBI. BI. S 28, Gorodischtsche . 

Die meisten Stad te lehnen sich wie die DOrfer an eine Talaue an Eine Aus-

nahme macht das im Quellgebiete des Serwetsch gelegene Gorodischtsche. das sich 

ahnlich wie Nowogródek auf einer hochaufragenden Bodenanschwellung erhebt Den 

hOchsten Punkt nimmt der Markt mit der Kirche ein, auf dem sich die steil ansteigen-

den StraUen treffen. 

Abb. 78. 

Bl l ck au f G r o d n o v o m l i n k e n Ufer des N i e m e n . 

(rfL Kartę des WesU. Ru 81, BI N 71 und O 71. Grodno 

Eine von der Natur ganz besonders begunstigte Lage hat die Stadt Grodno, 

von der das Bild einen Ausschnitt gibt Nachdem der Niemen die sumpfigen Niede-

rungen und DOnenlandschaften der Niemcnsenke durchflossen hat. schneidet er in 

einem steilwandigen und engen Durchbruchstale vom westrussischen Landrucken einen 

Zipfel ab, der von Sumpf und Strom umgeben, von allen Seiten schwer zugłnglich ist 

(vgl. das Kirtchen, S 3). Die Hochflache senkt sich zu einer Terrasse hernieder. dereń 

Kliff mit einem schmalen Strande an den Niemen st6Bt. Auf diesem stufenformig ge-

gliederten Gelande bant sich die Stadt auf. Infolge dieser Lage ist Grodno von alters 

her ein hervorragender befestigter Punkt. An der aullerhalb des Bildes liegenden 

Stelle, wo das rechte Niemenufer am steilsten und hOchsten ist, erhebt sich die alte 

Burg. Die ehemalige Stadtbefestigung ist im Stadtplane noch deutlich zu erkennen. 

In neuester Zeit ist Grodno durch Vorschieben von Forts iiber den Stroni hinuber in 

eine moderne Festung verwandelt worden, ein Glied der den LSufen des Niemen, des 

Bóbr und des Narew folgenden Befestigungslinie. 
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Abb. 77. 
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Abb. 79. 

S ł o n i m a u s d e m F l u g z e u g e ge sehen . 

(vgL Kartę <Je« Wettl. RuBL. BI. Q 2">, Slonlm). 

Die Kreisstadt Stonim im Gouvernement Grodno liegt im Durchbruchstale der 

Schtschara durch den westmssischen Landnicken, also an der wichtigen WasserstraBe, 

welche Pripet-Dniepr und Niemen (Memel), Schwarzes Meer und Ostsee verbindet. Der 

RuB verlSuft hier in einer mehr ais einen Kilometer breiten halbsumpfigen Talaue und 

bildet zwei Arme; der Ostliche ist noch wild und Oberflutet das Nachbargelinde im Friih-

jahr weithin, der westliche dagegen ist geradegelegt und kanalartig gefaBt. Die Wasser-

straBe ist aber nicht zeitgemAB ausgebaut und Słonim zieht nicht den entsprechenden 

Nutzen aus seiner vorziiglichen Lage ais RuBhafen. 

Den Cbergang iiber die Schtschara vermitteln funf BrDcken labgesehen von den 

beiden Eisenbahnbrflckeni. Sie liegen im Zuge einer wichtigen westOstlichen Land-

straBe, welche der Lingsrichtung des westrussischen Landrilckens folgt und Polen mit 

dem Innem RuBlands verbindet. Auch von Norden und Stiden miinden hier StraBen 

ein. Słonim ist also auch ais FluBubergangs- und Verkehrsknotenpunkt von Bedeutung. 

Der Umstand, daB die genannte StraBe im Norden wie im SOden durch unweg-

same Sumpfniederungen gedeckt wird. macht sie zur hervorragenden HeeresstraBe. 

Ais solche hat sie in den FeldzOgen von 1812 und 1915 eine Rolle gespielt. Beidemal 

ist auch Słonim ein bedeutendcr Schlacht- und Etappenort gewesen. 

In neuerer Zeit hat der groBe Verkehr in WestruBland andere Wege ein-

geschlagen. Die Moskauer MeerstraBe. welche in geradem Zuge durch den Saum der 

PripetsOmpfe verlauft, laBt Słonim abseits liegen, ebenso die Bahn von Brest-Litowsk 

nach Mińsk. Diese Benachteiligung der Stadt wird durch die Anlagc einer Bahnlinie 

zweiten Ranges, der Strecke Baranowitschi —Słonim -Wołkowysk nicht wettgemacht. 

Ostlich von der Schtschara dehnt sich auf sandigem flachen Lande der unwirt-

liche Peredjelwald aus. im Westen senkt sich die Hochflflche rasch zu der 50 m 

niedriger liegenden Schtscharaaue ab. Die linkę Talseite war deshalb die zur Orts-

griindung allein geeignete. Der Kem der Siedlung, der sich im Bilde durch seinen 

Baumwuchs verr4t, zieht nach slawischer Art die Talaue entlang. In seiner Nahe 

stand anscheinend die Burg — vielleicht ein alter Gorod — auf die der Name der 

BurgstraBe hinweist. Den heutigen Verkehrsmittelpunkt bilden die beiden von Stein-

hausem umgebenen Piatze, dereń einer den langgestreckten Kaufhof tragt, mehrere 

groBe Kirchen und alte Klóstcr. Die VergrOBemng der Stadt folgte den einmOndenden 

StraBen, sowohl nach der HochfUche zu ais auch in Richtung der Talaue. RuB-

abwarts liegen gartenumgebene Wohnhauser; ganz an der Grenze des Weichbildes 

die TatarenstraBe mit der Moschee. fluBabwSrts dehnt sich das Garnisonviertel mit 

seinen groBen Kasemen und einer machtigen griechischen Kirche aus. Ostlich vom 

Rufie liegt in einer Entfernung von fast zwei Kilometern der Bahnhof; er ist das 

Zentrum einer sich neuerdings entwickelnden Yorstadt geworden. 
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Abb. 80. 

Bl ick au f N o w o g r ó d e k v o n N o r d o s t e n her . 

(vgl. Karle des Wet U. RuBI. BI. R 77. Nowogródek . 

Die Stadt Nowogródek liegt, wie schon erwShnt wurde, auf einer gipfelfOrmigcn 

Bodenanschwellung und gewłhrt mit ihren Turmen und Kuppeln ein von aiten Seiten 

schon aus groBer Entfernung sichtbares anziehendes Stadtebild. Diese mit ROcksicht 

auf die Befestigung gewahlte Lage ist mit mehreren Unbcquemlichkeiten erkauft. Die 

Stadt liegt fern vom Wasser und ist im Winter rauhen Winden ausgesetzt; die Zufahrts-

straBen werden lelcht durch Schneeverwehungen und durch die Rasputiza unwegsam. 

Nowogródek ist ein wichtiger Knotenpunkt des Wegenetzes. Von seinem Mittel-

punkte, dem Markte, strahlen die StraBen nach Mińsk, Grodno, Wolkowysk und Slonim 

aus. Doch hat der Bahnbau auch diese Stadt weit abseits liegen lassen. 

Die Stadt ist zu allen Zeiten von groBer Bedeutung fur das Land gewesen. Der 

weiBrussischen Zeit, in der sie den Namen Nowogrudok fuhrte, und in der wahrschein-

lich die erste Befestigung, ein Gorod-Ringwall angelegt wurde, folgte die litauische 

Zeit. Die Stadt hieB nun Nowogrudok-Litowsk. Aus dieser Periode stammcn die 

Reste der groBen mittelalterlichen Burg. In der polnischen Zeit. in der die Bezeichnung 

Nowogródek aufkam, gelangte der Ort zu seiner hóchsten BlOte und zu einem ge-

wissen literarischen Ruhme. Geistlichkeit, Magnaten und Schlachta entfalteten damals 

ein gianzendes Leben. Die russische Herrschaft. die den alten russischen Namen 

Nowogrudok wieder einftlhrte. brachte Niedergang oder wenigstens Stillstand und 

fOhrte die bekannte Umwandlung des Stadtbildes herbei ivgl. die Brliuterungen zu 

Abb. 87). Immerhin ist Nowogródek mit seinen natOrlichen Reizen und seinen histo-

rischen Erinnerungen noch jetzt eine der merkwftrdigsten Stad te des Landes und zudem 

ein freundlicher, fur Ostliche Verhaltnisse sauber und gut gehaltener Ort. 

Das von Nordosten aufgenommene Bild zeigt die Stadt von der interessantesten 

Seite: Den Mittelgrund nimmt der gewaltige Burgberg ein, ein steil abfallender Hoch-

fiachenvorsprung, der den gróBten Teil der Stadt verdeckt. Zu beiden Seiten sind 

einige der zahlreichen Kirchen der Stadt sichtbar. 



Die Stadt. 
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Abb. 81 und 82. 

J u d e n s t r a B e in N o w o g r ó d e k 

und 

M a r k t p l a t z in N o w o g r ó d e k . 

(vgl. Kartę des Westl. Rufll . BI R 77, Nowogródek . 

Von allen Seitcn fuhren schónc StraBen mit gartenumgebenen Hausern zum 

Mittelpunkte der Stadt, zu dem hochgelegenen dreieckigen Marktplatze. der noch ein 

StOck Nowogródeker Geschichte birgt. In alterer Zeit war er wohl nur von kleinen 

Giebelhiusern aus Holz umgeben, wie ein paar in der Mitte des Bildes sichtbar sind. 

Einige schon bestehende Kirchen, die heute blendend weiB getOncht sind, zeigten da-

mals noch dasselbe dunkle Backstelnrot wie die Turmreste der Burg im Hintergrunde: 

die ganze Stadt aber mag den Anblick einer kleinen norddeutschen Stadt gewahrt und 

noch deutlich den EinfluB des deutschen Ordens und der baltischen Stadtekultur ver-

raten haben. 

Die Polen brachten Oberlieferungen aus dem SOdwesten, aus Krakau, Wien und 

Ungarn mit. Sie fCihrten barocke Bauten und breite getunchte Passaden auf und gaben 

damit dem Stadtchen ein ganz neues, mehr an Osterreich erinnerndes Geprlge, das die 

alten norddeutschen Einflusse verdunkelte. Proben hiervon finden sich auch im Bilde, 

so u. a. in dem langgestreckten, von einer klassizistischen Sfiulenhalle umgebenen 

Kaufhofe, der in der Mitte des Marktes steht. 

Die russischen Bauwerke zeigen fast durchweg jene langweiligen erstarrten 

Renaissanceformen, wie sie im spateren 19. Jahrhundert fflr Verwaltungsgebaude vieler-

orts in Mode kamen. Der Russe bedeckt die Hauser gern mit der blendend weiBen, 

kalt wirkenden Tunche, die mit den satten bunten Parben seiner Kirchenkuppeln am 

besten kontrastiert. In ein solches Gewand wurden in Nowogródek die Passaden — nur 

dicse — gehullt, ais im Kriege der Besuch des Żaren erwartet wurde. 



Abb. 113. 
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Abb. 83. 

B a r a n o w i t s c h i v o m F l u g z e u g a u s g e s e h e n . 

(vgl. Kartę dci Wcitl RuU.. BI. S 29, LJactaowlUchl. 

Im Gegensatz zu den bisher besprochenen SMdten entbehrt Baranowitschi jeder 

Eigcntumlichkeit der Lage; es liegt in einer sand-. wald- und sumpfreichen, doch bach-

armen, zur Siedlung wenig einladenden FMche. die denn auch noch vor einigen Jahr-

zehnten fast bedeutungslos war. Beim Ausbau des Bahnnetzes fiel der Schnittpunkt der 

Warschau—Moskauer Bahn und der Linie Wilna-Rowno zufailig in die Nachbarschaft 

des Dórfchens Baranowitschi und riB die ganze Gegend aus ihrer Bedeutungslosigkeit 

heraus. Die neue stadtische Siedlung. die sich aus dem Nichts entwickelte, hatte zu-

nSchst nur den Wert eines Verkehrsknotenpunktes — wie etwa das hannoversche 

Lehrte; spiter wurde sie auch zu einem Militlrbahnhofe, zum Zentrum einiger Truppen-

lager, kurz zu einem wichtigen Punkte der Landesverteidigung. Gleich ahnlich ge-

legenen Knotenpunkten des westrussischen Bahnnetzes entwickelte sich Baranowitschi 

rasch zu einer rollstandig neuartigen StadL 

Wir sehen im Bilde oben die nach Rowno, unten die nach Brest fuhrende 

Bahnlinie und einen Verbindungsstrang. An jeder Strecke liegt ein Bahnhof, wahrettd 

ein umfangreicher GOterbahnhof einige Kilometer sudwestlich der Stadt an der Brester 

Strecke liegt. An die Bahnhflfe schlieUen sich die einzelnen Stadtteile an: das im 

Vordergrunde sichtbare .Alt-Baranowitschi", eine schematisch quadratische Anlage, in 

der zwei groOe Riatze unbebaut geblieben sind und ais Markte dienen. Dieser Stadt-

teil wird vorwiegend von Juden bewohnt. In den Lichtungen in dem WaldstOcke 

liegt das „Lager Baranowitschi" mit seinen Baracken, Exerzierpiatzen und einer spiralig 

verlaufenden Obungsbahn, eine rein militarische Siedlung. Am Waldrande, in der 

Nahe des Bahnhofes an der Rownoer Strecke lehnt sich „Neu-Baranowitschi" an, ein 

weniger regelmaBiger, freundlicher, gartenreicher Stadtteil, der den Juden verschlossene 

Sitz der russischen Beamten und Militirs. Neu-. Alt- und Lagerstadt verschmelzen 

miteinander und mit anderen Vorstadten mehr und mehr zu einem Ganzen. 

Abb. 84. 

H a u p t s t r a B e in B a r a n o w i t s c h i . 

(vgl. Kart* des West) Ru61. BI. S 19. LJachowItKhlj. 

Die HauptstraUe der Altstadt ist im Gegensatze zu den meisten anderen StraOen 

gepflastert und wird statt von Holzhausern von nQchternen, rein zweckmaOig errich-

teten Backsteinbauten eingefaOt, von denen der eine oder andere einen verzweifeltcn 

Versuch macht, die EintOnigkeit und HaiSlichkeit des StraOenbildes zu mildem. Wie 

diese StraOe, so macht das ganze Stadtbild den Hindruck einer unausgeglichenen, un-

fertigen Stadt. Cberall, wo im weiten russischen Reiche jungfra-.ilicher Boden der 

Siedlung erschlossen wird, schieOen Stadte dieses Geprages auf. So kann Barano-

witschi ais Beispiel modernen russischen Stadtebaus gelten. 





104 

Brandt, Bilderatlas des polnisch-weiBrussischen Grenzgebietes. 

Abb. 85. 

Russ i s che K i r c h e in G o r o d i s c h t s c h e . 

(vgl. Karle des Westl. KuBI.. BI. S 21, Gorodischtsche,. 

In den Abb. 44 und 45 war die alte einheimische Dorfkirche vorgefiihrt worden; 

die Abb. 64 und 65 zeigten einen modernen Propagandaban (vgl. die Erliuterungen 

zu Abb. 44 und 45). Die łltere russische Kirche in der Stadt ist gewOhnlich ein 

groBes BlockgebSude von quadratischem GrundriB. mit einem hohen blechgedeckten 

Dache, das in ein bogengeschmucktes Achteck ubergeht und in einer Zwiebelkuppel 

endigt. Bisweilen tragen auch die Ecken Kuppeln. Ein Vorbau fOhrt in das lichte 

Innere, dereń stets gleiche Einrichtung (rOher beschrieben worden ist. Verziert wird 

dieses einfache Gebaude durch Schnitzwerk und vor altem durch schreiend farbigen 

Anstrich. Die Windę sind in unserem Beispiele mit gelbbrauner Olfarbe, die Fenster-

umrahmungen mit blendendem WeiB gestrichen, an den Ecken tiuscht Betnalung Stein-

architektur vor. Dach und Kuppeln sind silberfarben. blau oder grOn in den sattesten 

TOnen bemalt. In diesen GebAuden mengen sich einheimisch russische mit byzantinischen 

und tatarisch-asiatischen Auffassungen; ihnen gesellen sich westeuropilische EinflOsse bei. 

Abb. 86. 

K i r c h e u n d a l tes K l o s t e r in S ł o n i m . 

(vgt. Kartę des WestL RuBI . BI. Q M. Sion Im . 

Durch die Erwerbung des litauischen Reiches gelangte das katholische Polen in 

den Besitz ausgedehnter Gebiete mit orthodoxer Bev6lkerung. Hierdurch erwuchs 

der rOmischen Kirche die Aufgabe, die andersgliubigen Untertanen der Landeskirche 

zuzufOhren oder doch wenigstens den Zwiespalt der Bekenntnisse durch eine .Union" 

auszugleichen. Den sichtbaren Ausdruck finden diese Bestrebungen im Bau zahl-

reicher Kirchen und Kloster. Wie die rOmische Kirche heute in den L3ndern des 

Islam Mittel und Kosten nicht scheut. durch umfangreiche Prachtbauten Propaganda 

zu treiben, so handelte sie vor rund zwei Jahrhunderten in WeiBruBland. In unschein-

baren Stfldtchen wurden Prachtkirchen und geistliche Palftste aufgeffthrt, die manch-

mal unsere Bewunderung erheischen (Drohiczyn am Bug, Siemiatycze). Die grólłeren 

Orte erhielten gerade durch den Kirchenbau ihr vorwiegend polnisches GeprSge Be-

sonders eifrig baute man in der zweiten Hłlfte des 17. und im 18. Jahrhundert. Die 

Bauwerke sind daher fast ausschlieBlich in dem damals herrschenden Barockstile, 

vomehmlich in seiner italienischen Ausbildung erbaut Nach ISngercr Pause vom 

Ende des polnischen Reiches bis zur russischen Revolution von 1905 hat danii 

neuerdings der katholische Kirchenbau wieder eingesetzt, meist mit stillosen Dutzend-

bauten (vgl. Abb. 8 und 60). 

Kirche und Kloster an der Schtschara zu Słonim kOnnen ais typische Vertreter 

der alten besseren Bauperiode gelten. Das durch einfache Pfeiler und ein ausgedehntes 

Gesims gegliederte Kloster macht zwar einen etwas nOchtemen, kasernenmaGigen 

Eindruck, die dahinterliegende Kirche mit ihrer gebogenen Front, kriftiger Pfeiler-

gliederung, stark profiliertem Gebftlk und ovalen Fenstern ist jedoch ein hObsches 

Denkmal einfacherer Barockkunst. 
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Abb. 87. 

R u s s i s c h e K l r c h e i n S t o l o w i t s c h i . 

(vgl. Kartę des Wesll. RuBI. BI. S JH, Gorudlschtsche . 

Die den polnischen Teilungen folgende russische Oberhoheit setzte der bis dahin 

bluhenden Tatigkeit der rómischen Kirche ein Bnde und eróffnete den Kampf gegen 

sie. Die Katholiken wurden nach Kraften bedrOckt. die Union wurde aufgehobcn, 

ihre Anhinger wurden der orthodoxen Kirche zwangsweise wieder zugefOhrt. Die 

zahllosen Klóster und viele Kirchen verfielen der Beschlagnahme und verwandelten 

sich in óffentliche GebSude, Kasernen, Speicher usw. oder gingen verfallend zugrunde. 

So ist das Stadtchen Drohiczyn am Bug mit den bróckelnden Ruinen seiner einst 

stolzen Bauten ein ergreifendes Denkmal dieser Phase im Kampfe westlicher und óst-

licher Gesittung. Die russische Regierung baute nun ihrerseits die besprochenen 

Propagandabaufen. In vielen Fłllen Oberwies sie auch einfach die enteigneten, 

katholischen Gotteshauscr der Landeskirche, die sie fOr ihren Kultgebrauch umanderte. 

Wir sehen heute viele Basiliken in italienischem Barock. dereń TOrme und Vierungen 

bunte Moskauer Kuppeln und Doppelkreuze tragen und dereń Schiffe vom Ikonostas 

rucksichtslos in zwei Teile zerschnitten werden. sonderbar barbarische Bilder. Brannte 

im Dorfe die kleine griechische Holzkirche ab, so bot die steinerne rómische will-

kommenen Krsatz und man vertrieb ihre Gemeinde. Hrst die russische Revo!ution 

von 1906 sicherte den Andersgiaubigen gesetzlich die Gleichberechtigung und gestattete 

ihnen den Bau von Gotteshausern. 

Abb. 88. 

Ta t a r i s c he M o s c h e e in N o w o g r ó d e k . 

(vgL Kartę des Westl RuBI. BŁ R 17. Nowogródek). 

Die Tatarenmoscheen gleichen im wesentlichen den orthodoxen Kirchen, die 

kleineren — wie die in Nowogródek — den Dorfkirchen, die groUeren, z. B. die von 

Słonim, den hólzernen Stadtkirchen. Auf den Kuppeln ersetzen Halbmond und Stern 

das Doppelkreuz. Das Innere zeigt die charakteristische Ausstattung mohammedanischer 

Kultstatten, den Mirab, die nach Mekka weisende Gebetsnische, den Mimbar, die auf 

schmaler Treppe zugangliche Kanzel, die kalligraphischen Inschriftstafeln der Wandę. 

Den FuBboden bedecken in Brmanglung von Teppichen einheimische Gewebe. 

Die Synagogen, einfache Holz- oder Backsteinbauten, die an dem mehrfach an-

gebrachten Hexagramm kenntlich sind, stehen meist bescheiden abseits von den Haupt-

straBen, ungern geduldet wie ihre Glaubigen. 
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phot : Mika. 
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Abb. 89 und 90. 

A l t e r G r a b s t e i n bei M i c h a l o w s c h t s c h i s n a 

und 

R u s s l s c h e r K i r c h h o f in T u d a r e w o . 

lYgl. Kartę des WcstL RuBI.. BI. S ZV Wlschnew und S 21, Korelltschl.. 

Das Vólkergemisch des polnisch-weiBrussischen Grenzgebietes spiegeln getreulich 

die Friedhófe wider. Nahe von Dflrfern, doch auch mitten in Heide und Buschwald 

und auf Weiden trifft man gelegentlich flechtenbedeckte, halb eingesunkene Findlinge 

an, die runenartige Zeichen, Gitter, Kreuze und andere merkwflrdige Zeichnungen 

tragen wie die in unserer Abbildung idie leicht zu fibersehenden, flach eingcmeiBelten 

Furchen sind durch Kreidebemalung verdeutlicht worden). Die Steine. die Skelette 

decken, sind gewóhnlich in Mehrzahl vorhanden und stellen die iltesten Friedhófe des 

weiBrussischen Landes vor. Trotz ihres vorgeschichtlicben Aussehens ist ihnen wahr-

scheinlich kein allzuhohes Alter zuzusprechen. denn die Zeiten, in denen auf dem 

Lande niemand des Schreibens kundig war, liegen in WeiBruBland nicht weit zurOck. 

Die Mehrzahl der heutigen Grabsteine weist nur einen geringen Portschritt auf. 

Bs sind roh zubehauene Findlinge. bisweilen al te MOhlsteine, die eine stłndige, augen-

scheinlich vom Popen verfaBte ungeschickt eingemeiUelte Inschrift tragen und gelegent-

lich mit einem geschmiedeten einfachen oder Doppelkreuz geschmOckt sind. Die 

Abb. 90 zeigt einige ganz rechts. wAhrend die Obrigen Gra ber einen andern vcr-

breiteten Grabschmuck, die hohen Holzkreuze, zeigen. 

Man legt die Friedhófe — wie hier im Bilde — gerne auf Hfigeln und unter 

Gruppen alter B3ume an. Das Andenken der Toten schwindet rasch. die Begribnis-

stltten werden nicht gepflegt. die Steine verwittern und werden Oberwuchert. die 

Kreuze bedecken sich mit Flechten. verwittern. sinken und fallen und geben dem 

Friedhof bald das Aussehen ntalerischer, scheinbar uralter Totenstltten, an die sich die 

Sage heftet. 
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Abb. 91. 

J u d i s c h e r F r i e d h o f In S ł o n i m . 

(vgl Kartę des WesU. RuBl. BI Q 1». S lon lm , 

Die jiidischen FriedhOfe unterscheiden sich nicht von den allerwSrts verbreiteten. 

Die Gribcr tragen Steine mit eingemeiUelten hebriischen Inschriften. seltener groBe 

Sarkophage vort3uschende Steine. Auch gemauerte Gruftbauten kommen vor, Sllere 

in Formen, die der katholischen Kirchenarchitektur entlehnt sind. neuere, haUlich aus 

Backsteinen aufgefuhrte. 

Abb. 92. 

T a t a r i s c h e r F r i e d h o f in S ł o n i m . 

(rgl Karle des Wesll kulił., BI. Q Slonlm). 

Die tatarischen Grabstatten erkennt man am Halbmond mit Stern und an den 

in arabischen Buchstaben geschriebenen Inschriften, denen in unsercm Beispiele auch 

russische beigefugt sind. Bisweilen hfiufen die Tataren den GrabhOgel aus losen un-

behauenen Steinen auf. eine Sitte, die an die GrabstStten nomadischer V0lker erinnert 

und wohl eine alte Cberlieferung aus der asiatischen Heimat ist. Wihrend den 

jOdischen Begrabnisplitzen ihnlich den weiBrussischcn nur geringe Pflege zuteil wird, 

sind die der Tataren oft sorgfaltig gehalten. 
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Abb. 93 und 94. 

D o r f f r i e d h o f in O m e l n o 

und 

R u s s i s c h e r F r i e d h o f in B a r a n o w i t s c h i . 

(V(tt. Kartę des We«tl. Ru Ul, BI. R 32, Molol und S 29, Ljachowltłchl . 

Dali die verschiedenen Kulte bisweilen einzelne Ztige voneinander libernehmen, 

zeigt der hier abgebildete russische Kirchhof aus einem Dorfe in den Pripetsumpfen. 

Neben den einfachen rOmischen Kreuzen, die gern mit einem schOrrenartigen Vorhange 

bekleidet werden, sieht man griechische. Seltsam sticht das christliche Kreuz von den 

bei den Juden allein ublichen Scheinsarkophagen ab. der durch zugehauene Baum-

stamme nachgeahmt wird. 

Das untere Bild zeigt endlich einen modernen, durch Ordnung. KegelmiOigkeit 

und NQchtemheit ausgezeichneten groBrussischen Kirchhof, dessen einziger isthetischer 

Vorzug die l.age im hohen Kiefernwalde ist. 

Die GrSber gewihren manche lehrreichc Einblicke in die Kulturgeschichte des 

l.andes. Sie halten die Erinnerung an die Einwanderung deutscher Ansiedler und an 

ihr Aufgehen im Slawentume fest; sie zeugen von HungersnOten und verheerenden 

Epidemien. Neben denen der Schlachtfelder dieses Krieges werden auch die zahl-

losen GrSber an den StraOen von den Ndten der ubersturzt flOchtenden Bevólkerung 

berichten. 



Abb . <M. 

B rand t , PolniKh-wcIOnistiKhcr BlldtraUat. 8 
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Abb. 95 und 96. 

StraBe von I w a c z e w i c e n a c h S w a t a j a W o l j a in den n ó r d l i c h e n 

P r i p e t s u m p f e n 

und 

StraBe v o n M i ń s k n a c h N o w o g r ó d e k . 
(vgl. Karle des Westl. RutM, BI. R 31, Swalaja Wolja und R 27, Nowogródek). 

In dem weitiaufigen StraBennetze WestruBlands lalit sich deutlich eine Anzahl 

groBzugiger auf den Femverkehr eingerichteter StraBenzOge erkennen. Neben der 

schon erwShnten StraBe, die dem Zuge des westrussischen LandrOckens folgt und in 

linserem Gebiete von Mińsk Ober Wolkowysk nach dem Bug fOhrt, veriluft eine 

zweite ostwestliche nórdlich der Niemensenke von Mińsk nach Grodno. Im gróBten 

Teile ihres Verlaufes sind diese StraBen nichts ais vcgetationsfreie Gelłndestreifen, 

die jeder kunstlichen Verbesserung entbehren. Sie nehmen wenig Rucksicht auf das 

Bodenrelief, fuhren oft steil bergauf und bergab und gehen hóchstens sumpfigem Ge-

lande aus dem Wege. Wegen ihrer mangelhaften Entwasserung sind sie nach Iftngerem 

Regen schwer passierbar. Fuhrwerke und Fuliginger benutzen dann das anliegende 

bewachsene Gelande, wodurch die StraBen ubermaBig breit werden. Streckenweise ist 

diesem MiBbrauch durch Pappelbepflanzung ein Riegel vorgeschoben. Diese ostwest-

lichen StraBen werden durch gleichbeschaffene nordsudliche geschnitten, die von den 

Stadten in der litauischen Seenplatte sudwarts bis zum Rande der PripetsOmpfe ver-

folgbar sind und die Stadte des alten Litauens Lida, Wilnai mit denen des eheinals 

litauischen WeiBruBlands verbinden iBrest-, Kamieniec-, Wysoko-Lilowsk*. 

Offenbar sind die groBen ostwestlichen Maschen des StraBennetzes die aiteren 

noch aus der Zeit der weiUrussischen Selbstandigkeit stammenden, die nordsOdlichen 

aber, die erst unter litauischer herrschaft von Bedeutung sein komiten, die jungeren. 

In polnischer Zeit hat sich gleichzeitig mit der Rodung und Besiedlung der 

grolien Waldungen das planmaBige, engmaschige Wegenetz Podlachiens zwischen dem 

Bug und der Białowieska Puszcza entwickelt. 

Russisch ist die groBe Moskauer Heerstrafie ain Nordrande des Pripetbeckens, 

eine vol!kommene Kunststrafie; wo es erforderlich war, sind auch Strecken der alteren 

StraBen zeitgemafi ausgebaut worden. Dies sieht man im unteren Bilde, welches die 

Strecke Mińsk-Nowogródek kurz vor ihrer HinmOndung in die letztgenannte Stadt 

darstellt; der Hintergrund zeigt die typische alte russische LandstraBe, im Vorder-

g rundę, wo sie zur Stadt ansteigt, ist sie modem ausgebaut worden. 

Das obere Bild gewahrt einen Blick auf eine StraBe in den nórdlichen Pripet-

sOmpfen. Sie folgt unter Umwegen móglichst den trockenen DOneninseln und quert 

das sumpfige Gelande mit aufgeschiitteten Dammen. 



phot.: Lippold. 

Abb. 95. 

8* 
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Abb. 97 und 96. 

Bl i ck auf den B u r g b e r g v o n N o w o g r ó d e k v on der S tad t aus 

und 

T u r m r e s t de r N o w o g r ó d e k e r B u r g . 

(VR1. Karle des WetII. RuBI, BI. R 27, Nowogródek). 

Die iltesten Befestigungen in WeiBruBland sind die „Gorod-, durch Erd-

umwallungen oder durch Verhaue eingefriedigte Plitze, die gewohnlich nicht bewohnt 

waren, sondem nur in Zeiten der Gefahr der Bev01kerung zur Zuflucht dienten. (Ober 

ihre Bedeutung fur die Entwicklung der Stidte vgl. die Erliuterungen zur Abb. 64). 

Sie wurden an Stellen errichtet, dereń Natur schon einigen Schutz gewihrte, auf 

Gipfeln, auf HochfUchenvorsprOngen oder in sumpfigen Niederungen. Die meisten 

noch erhaltenen — Urkunden zufolge gab es ihrer eine sehr groBe Zahl — ubertreffen 

an Ausdehnung nicht die slawischen Ringwille in Norddeutschland und genOgten nur 

einer wenig entwickelten Verteidigungskunst. 

Im spite ren Mittelalter wurden von den Litauem die bedeutenderen Stidte durch 

Steinbauten geschutzt. Nennenswerte Reste von ihnen sind in Lida, Nowogródek und 

Mir erhalten; doch ist nach StraBen- und Ortsbezeichnungen anzunehmen, dali auch 

andere Stidte ihnlicher Bedeutung wie Slonim und Wolkowysk Burgen besessen 

haben Adelsburgen, wie sie sich in Polen fmden, gibt es im weiBrussischen Gebiete 

nicht, weil eine machtvolle Grundherrlichkeit sich im Lande erst zu einer Zeit aus-

breitete, in der der Burgenbau veraltet war. 

Eine Gesamtansicht des Nowogródeker Burgberges war in der Abb. 77 gegeben 

worden. Die naturliche Gnindlage der Befestigung ist ein ausgedehntes steil abfallendes 

Plateau mit tischebener Oberfliche (Abb. 97). Auf der sudlichen, unten von einem 

Wallgraben umzogcnen Halfte, erhebt sich ein ringfórmiger Erdwall, mflglicherweise 

ein alter Gorod. Die in dieser Umfriedigung liegenden Restc der Backsteinburg gc-

niigen nicht, um den Bau zu rekonstmicren, lassen a ber auf eine der Befcstigungsanlagen 

schlieBen, wie sie bei uns im spiteren Mittelalter in Gebrauch waren. 
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Abb. 99. 

Sch l oB u n d O r t M i r aus d e m F l u g z e u g e g e s e h e n . 

(vgL Kartę des WaaU. RuBI.. 1*10OD). BI W l l komlen usw.i. 

Die grdUte und am besten erhaltene Burgruine ist die von Mir im Gouvernement 

Mińsk. Sie liegt im Gegensatze zu der Nowogródeker inmitien einer Talaue. Nahe 

der Burg liegt ein Gut, wahrend sich jenseits des Baches der Ort Mir ausdehnt. Ur-

sprunglich war das SchloB anscheinend von sumpfigem, unwegsamem Gellnde umgeben, 

war also eine Wasserburg. Heute ist die Talaue trockengelegt. das Wasser in einem 

Teich gefaUt worden. Auch das SchloB von Mir ist von einem młchtigen, gras-

bewachsenen Walie umgeben, der gegcnOber der Hauptfront eine breite LOcke auf-

weist. Das spricht neben seinem zum Geb3udekomplex annflhernd parallelen Verlaufe 

dafiir, da U der Wall gleichzeitig mit der Burg aulgcfOhrt, also kein alter Ringwall ist. 

Die GebSude bilden annihernd ein Quadrat von etwa 100 m Seitenllnge: die 

eine Seite enth&It den groBen mehrstOckigen Palast, włhrend die gegenflberliegende 

von Befestigungsanlagen eingenommen wird. An den Ecken erhcben sich massige 

quadratische Turme, aus dereń oberen achteckigen Gcschossen die ganze Umgebung 

iiberblickt und bestrichen werden kann. Ein fiintter Turm bcherrscht den Haupt-

eingang. Die flachen DScher der TOrme sind nicht urspriinglich, sondern zur Ver-

hinderting weiteren Verfalls erst neuerdings aufgesetzt worden. 

Eine ahnliche doch einfachere Burganlage findet sich in Lida. Sie wird ais 

Burg des POrsten Gedimin bezeichnet und somit in die iltere litauische Zeit gesetzt. 
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Abb. 100. 

Sch l oO M i r . 

. <vgl. Kartę des WealL RuCI , I : JOOOOO. BI Wllkomleri utw.u 

Aus der Nfihe betrachtet, eiweckt das SchloB von Mir heimatliche Hrinnerungcn. 

Die mftchtigen Turme mit ihren von geputzten Blenden unterbrochenen BacksteinfUchen 

gleichen den Torbauten mittelalterlicher Stadtbefestigungen, die so viele Orte Nord-

deutschlands zieren. Die Anlage im ganzen weist unverkennbare Anklange an die 

Marienburg auf. Ligę Mir nicht weit auBerhalb der einstigen MachtsphSre desdeutschen 

Ordens. so wtirde man glaubcn, einem Ordensschlosse gegenuber zu stehen. Jeden-

falls unterliegt es keiner Frage, daB der Bau unter die Werke der norddeutschen 

Backsteinbaukunst einzureihen ist, und daB er ein weit in den slawischen Osten vor-

geschobenes Denkmal deutscher Kultur vorstellt. 
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. 41) DorfstraBe in Komarowitschi 

. 42) Dorf Sagory 

. 43) Muhle in Traby 

. 44) Kirche in Sajewka 

. 45) Kirche in Komarowitschi 

. 46) Scheune bei Nowogródek 

. 47) Gehóft bei Nowogródek 

. 48) Speicher iu Wielka Sworotwa 

„ 49i Speicher in Briksitschi 

. 50) Haus in Wielka Sworotwa 

. 51) NothOtte in Krasnogorka 

. 52) Herd im westrussischen Bauernhause 

. 53) Isba des westrussischen Bauernhauses 

. 54) Spinnende Biuerin in Krasnogorka 

. 551 Webende Biuerin in Krasnogorka 

. 56) Gemeindehirt aus Olschany 

. 57) Landtnann aus der Gegend von Nowogródek 

. 58) Kóhler im Walde von Ochonowo 

. 59) Kirchginger in einem Dorfe am Nordrande der Pripetsiimpfe 

. 60i Gottesdienst in der Kirche zu Traby 

„ 611 Bittgang in den nórdlichen Pripetsumpfen 

. 62> Gutshaus in Michalowschtschisna 

. 63i Gutshof von Schtscherssy 

D i e Stadt . 

Abb. 64) Gesamtansicht von Olschany 

, 65) HauptstraBe von Olschany 

. 66) Stadlisches Gehoft in Prużana 

. 67) StraBe in Gorodischtsche 

. 68) Bilder aus dem Judenviertel in Słonim 

. 6 9 ) 

. 70) Szenerie aus Prużana 

. 7]) StraBe in Prużana 

. 72) StraBenbild in Prużana 

. 73) Marktplatz in Korelitschi 

. 74) Marktszene aus Słonim 

. 7 5 ) . . . 

. 7 6 ) . . . 
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Abb. 77) Osteingang von Gorodischtsche 

„ 78) Blick auf Grodno vom linken Ufer des Niemen 

. 79) Slonim aus dem Flugzeuge gesehen 

, 80) Blick auf Nowogródek von Nordosten her 

. 81) JudenstraBe in Nowogródek 

„ 82) Marktplatz in Nowogródek 

. 83) Baranowitschi vom Flugzeug aus gesehen 

. 84) HauptstraBe in Baranowitschi 

„ 85) Russische Kirche in Gorodischtsche 

. 86) Kirche und altes Kloster in Słonim 

„ 87) Russische Kirche in Stolowitschi 

„ 88) Tatarische Moschee in Nowogródek 

. 89) Alter Grabstein bei Michalowschtschisna 

. 90) Russischer Kirchhof in Tudarewo 

» 91) Judischer Friedhof in Słonim 

. 92) Tatarischer Friedhof in Słonim 

. 93) Dorffriedhof in Omelno 

. 94) Russischer Friedhof in Baranowitschi 

„ 95) StraBe von Iwaczewice nach Swataja Wolja in den nórdlichen Pripetsumpfen 

. 96) StraBe von Minsk nach Nowogródek 

. 97) Blick auf den Burgberg von Nowogródek von der Stadt aus 

. 98) Turmrest der Nowogródeker Burg 

. 99) SchloB und Ort Mir aus dem Flugzeuge gesehen 

. 100) SchloB Mir. 
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