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Die Sprachenfrag e 

in der Evangelisch-Augsburgische n Kirche Polens 

von 

E d u a r d K n e i f e l 

I n de r 1555 gegründete n evangelisch-lutherische n Gemeind e zu W i l n a 

im damalige n Großfürs ten tu m Litauen , de r äl teste n un te r de n Parochie n 

de r spätere n Evangelisch-Augsburgische n Kirch e Polens , wa re n Deutsch e 

un d in geringe r Zah l auc h Pole n ver t re ten . Beid e Gruppe n ha t t e n mi t 

gewissen Unterbrechunge n bis zu Begin n de s 18. J a h r h u n d e r t s ih r e eigene n 

Prediger , die sich bemühten , ihr e Eingepfarr te n in ihre r Mut tersprach e zu 

betreuen . Da s Evangel iu m w a r hie r di e t ragend e Grundlag e de s Kirch -
spiels, da s un te r jesuitische n Übergriffe n viel zu leide n ha t t e . Aber je 

größe r un d schwere r de r Druc k von auße n wurd e — insbesonder e be i Ver-
folgungen u n d Niederbrennunge n de s Wilnae r evangelische n Got teshau -
ses, so 1610, 1624, 1651, 1655, 1706, 1732 un d 1737 —, dest o geschlossene r 

un d fester dokument ie r t e sich nac h inne n de r Zusammenha l t un d Behaup -
tungswil l e alle r Gemeindeglieder . Nac h ander tha l b J a h r h u n d e r t e n ging 

durc h die Unguns t politische r un d wirtschaftliche r Verhäl tniss e die Zah l 

de r evangelische n Pole n ganz zurück , so da ß nac h de m J a h r e 1700 die 

lutherisch e Parochi e in sprachliche r Hinsich t eine n eindeuti g deutsche n 

Charak te r t rug. 1 E s ist für die Denkweis e de r polnisch-katholische n Pole n 

aufschlußreich , da ß sie die evangelisch e Gemeind e imme r als „deutsche " 

bezeichneten , zuma l auc h die „deutsch e S t r aße " in unmi t t e lba re r Näh e de r 

evangelische n Kirch e lag. Sie behiel t ih r deutsche s Gepräg e bis 1939/40 , 

wiewoh l nac h de m Ers te n Weltkrie g 1914—1918 in ih r jede n zweite n 

Sonnta g im Mona t auc h polnisc h gepredig t wurde . 

I n de r 1617 organisier te n un d somi t Zweitälteste n Pfarre i N e u d o r f -
N e u b r u c h (im verderb te n Polnisc h Nejdorf-Nejbrow ) ode r Schlawatitz , 

zuletz t in Mościc e umbenann t , vollzog sich de r Übergan g von de r deut -
sche n zu r polnische n Kirchensprach e wie auc h para l le l zu r polnische n 

Haus - un d Umgangssprach e endgült i g im dr i t t e n J ah rzehn t de s 18. J a h r -
hunder t s . 2 De r dortig e P fa r r e r Geor g Abrahamowic z führt e da s Polnisch e 

ein , weil die Neudorfe r ih r e deutsch e Muttersprache , von ih re r f rühere n 

Heima t — de n Weichsel-Werder n be i Danzi g — losgelöst un d de n Einflüs -

1) A. F . A [ d a m o w i c z ] : Kośció ù augsburski w Wilnie, Wilna 1855, deut -
sche Übersetzung : Chroni k der evangelisch-lutherische n Kirch e zu Wilna . 

2) W. K u h n : Die Anfänge von Neudor f am Bug, in : Deutsch e Monatsheft e 
in Pole n 4 (1937/38) , H . 11/12, S. 538—544. Als einleitende s Stüc k ohn e Beziehun g 
zum übrigen Inhal t ist die Geschicht e der Kirch e von Neudor f abgedruck t im 
Sammelwer k übe r die Synode n der Evangelische n in Großpolen , hrsg. vom 
Warschaue r Pasto r Johan n Jako b S c h e i d e m a n t e l : Acta conventuu m et 
synodoru m in Major i Poloni a a dissidentibu s celebratarum , Breslau 1776. Daz u 
noch : Die Evangelisch-Lutherische n Gemeinde n in Rußland . Ein e historisch -
statistisch e Darstellung , hrsg. vom Zentralkomite e der Unterstützungskasse , 2 
Bde, St. Petersbur g 1909—1911, hier : Bd 2, S. 281—284; A. E i c h l e r : Da s 
Deutschtu m in Kongreßpolen , Stuttgar t 1921, S. 38—44. 
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sen de r neue n polnische n Umgebun g ausgesetzt , völlig eingebüß t ha t ten . 

E s ist ein an sich in teressante r Vorgang, da ß de r au s Warscha u s tammend e 

Pfa r re r Erns t Gusta v Ju l iu s Freyer , Soh n de s langjährige n Organiste n 

un d bekann te n Tonsetzer s Kar l August Freyer , versuchte , in seine r Neu -
dorfe r Parochie , in de r er von 1855 bis 1882 amtier te , die deutsch e Sprach e 

wiede r zu reakt ivieren . Sein Versuch mißlang . Nac h Neudor f ka m er au f 

Empfehlun g des Warschaue r Pas tor s Leopol d Mar t i n Otto , de s spätere n 

„Vater s des polnische n Evangelizismus" . Ma n bedenke : de r Nationalpol e 

Ott o empfah l Freyer , ohn e ih n wahrscheinlic h nähe r zu kennen , de r polo -
nisier te n Gemeind e Neudorf , di e de r letzter e wiede r eindeutsche n wollte . 

Weil sich die Eingepfarr te n imme r als „holendry " (Hauländer ) bezeichne -
te n un d i r r tümlicherweis e als Hol lände r in de n Augen de r polnisch-katho -
lische n Nachbar n galten , bliebe n sie von de n Ausweisungsbefehle n de s 

russische n Oberbefehlshaber s im Ers te n Weltkrieg , des Großfürste n Niko -
ùaj Nikolajevic , verschont . Den n sein e Anweisunge n r ichtete n sich ja n u r 

gegen die Polendeutschen , Wolhynie r u . a., nich t abe r gegen d i e Holländer . 

Eine r ih re r letzte n Predige r namen s Ewal d Lodwic h änder t e de n alten , 

t radi t ionel le n Dorfname n von Neudorf-Neubruc h in Mościc e um . De n 

äußere n Anla ß daz u bo t ih m 1928 de r Besuc h de r Gemeind e durc h de n 

polnische n Staa tspräs idente n Ignac y Mościcki . Di e Neudorfe r verziehe n 

Lodwic h die gegen ih re n Willen durchgeführt e Umbenennun g ihre s Dorf -
un d Parochia lnamen s nicht . Weil er de n Vollzug von Amtshand lunge n be i 

solche n Gemeindegl ieder n verweigerte , die ihr e sog. Kirchenbei t räg e (Kir -
chensteuern ) nich t entrichteten , auc h sons t in persönliche r Oppositio n zu m 

Genera lsuper in tendente n D . Ju l iu s Bursch e stand , muß t e er, mi t de r Ge -
meind e u n d de m Konsis tor iu m verfeindet , nac h eine r für ih n ungünst i g 

verlaufene n Parochia lversammlun g Neudor f verlassen . I n eine r Eingab e 

an ein e hoh e polnisch e Behörd e beschuldigt e e r Bursch e de r „Germani -
sierung" . Da ß sie a n diese unsinnig e Behaup tun g nich t glaubte , ist begreif-
lich . Di e Gemeind e selbst bedient e sich bis zu ihre r Umsiedlun g 1939/4 0 im 

Zwei te n Weltkrie g de r polnische n Sprache . Nac h 1945 fande n ehemalig e 

Neudorfe r ein e Bleibe in de r DD R un d auc h in Westdeutschland , wo sie 

z. T. von polnisch-evangelische n P fa r r e r n religiös versorgt werden . 

Di e m e h r a m Rand e de s polnisch-ethnische n Siedlungsraume s gelegene 

evangelisch e Gemeind e T e s c h e n mi t ih re r ehrwürd ige n Jesuskirch e 

wurd e 1709 ne u fundiert. 3 Was die Pole n im Teschene r Schlesie n als evan -
gelisch-lutherisch e Chris te n im Lauf e de r J a h r h u n d e r t e formte , war nac h 

eine m geflügelten Wor t „di e Dreieinigkei t au f E r d e n " : da s Gesangbuc h 

de s „slawische n L u t h e r " Geor g Tranosciu s (1591—1637), die polnisch e 

Breste r (ode r Radziwiùù-)Bibel von 1563 un d da s Predigtbuc h ode r die 

3) Karo l M i c h e j d a : Dzieje kościoùa ewangelickiego w Księstwie 
Cieszyńskim [Geschicht e der evangelische n Kirch e im Herzogtu m Tesćhen] , 
Tesche n 1902, S. 93—115, 141 u.a .m. ; Oskar M i c h e j d a : Ewangelick i Kośció ù 
Jezusowy w Cieszyni e [Di e evangelische Jesuskirch e in Teschen] , in : Kalendar z 
Ewangelick i 1954, S. 99—107; E. K n e i f e 1 : Di e evangelisch-augsburgische n 
Gemeinde n in Pole n 1555—1939, Vierkirche n üb . Münche n [um 1970] (dari n übe r 
die Gemeind e Tesche n S. 222—228 un d 286—287). 

m" 
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Postil l e des Wilnae r polnische n Pfar re r s un d Super in tenden te n Samue l 

Dambrowsk i von 1621. Da ß sich in de r Neuzei t un te r de n Teschene r Schle -
siern ein e sog. schlonsakisch e Bewegun g un te r Lei tun g von Kozdo ń bil-
dete , dere n Anhänge r Kul turdeutsch e sein wollten , un d da ß sie auc h nac h 

de m Ers te n Weltkrie g Pas to r Josep h Gabry ś in Skotscha u in seine m Kir -
chenblat t „Now y Czas " [Neu e Zeit ] ver t ra t , bis er schließlic h un te r de m 

massiven Druc k de s Genera l super in tendente n Ju l iu s Bursch e un d de s 

Teschene r Super in tenden te n Kar l Kulisz da s Erscheine n seine s Blat te s 

1928 einstellte , verdunke l t keineswegs die Tatsach e de r überwiegen d 

polnische n Kirchensprach e in de n Parochie n de s schlesische n Seniorats . 

Unte r seine n 48 900 Glieder n im J a h r e 1938 (ohn e da s Olsa-Land ) wa re n 

zwei Dri t te l (32 600) Pole n un d ein Dr i t te l (16 300) Deutsche . Di e gewollte 

un d ers t rebt e Germanis ierun g de r Polnisch-Evangelische n im Teschene r 

Schlesie n währen d des Zweite n Weltkriege s — zeitlic h gesehen , n u r ein e 

kurz e Episode , doc h als F a k t u m ein böse r Mißgrif f — richtet e sich selbst, 
wie jede ande r e Entvolkung . Da s kompakte , einsatz - un d opferbereit e 

polnisch-evangelisch e Elemen t hiel t s tand . Nac h 1945 bilde t da s schlesisch e 

Seniora t da s Kerngebie t de r jetzigen Polnische n Evangelisch-Augsburgi -
sche n Kirche . E s ist bedeutsam , da ß in de r Nachkriegszei t di e Bischöfe de r 

augsburgische n Kirch e bis jetz t (1973) au s de m Teschene r Schlesie n s tam -
men : Professo r D . J a n Szerud a war s te l lver t re tende r Bischo f von 1945— 

1951 (gest. a m 21. Mär z 1962), in seine m Am t von de n Staa tsbehörde n nich t 

bestätigt , weil er sich angeblic h für Volkspolen nich t akti v genu g einge -
setz t habe . D . Karo l Kotula , Bischo f von 1951—1959, visi t iert e eifrig die 

Gemeinde n (gest. am 8. Dezembe r 1968); Professo r Dr . theol . Andrea s 

Wantul a ist Bischo f seit de m 2. Ma i 1959. 

Auße r Wilna , Neudorf-Neubruc h (Mościce ) un d Tesche n sei insbesonder e 

noc h da s Kirchspie l W ę g r ó w in Podlachie n hervorgehoben. 4 Vornehm -
lich für die in polnische n Dienste n s tehende n deutsche n Offiziere vom 

Fürs t e n Bogusùaw Radziwiùù im J a h r e 1650 gestiftet un d de m ostpreußi -
sche n Konsis tor iu m zu Mohrunge n be i Saalfeld unterstel l t , ha t t e di e Ge -
meind e mi t de r dor t bes tehende n reformier te n Parochi e ein sog. Simul -
taneum , d. h . ein gemeinsame s Got teshau s mi t eine r genaue n Ordnun g de r 

gottesdienstliche n Zeite n für beid e Bekenntnisse , je eine n lutherische n 

un d kalvinische n Prediger , di e eigen e P fa r rhäuse r un d Gär te n besaßen . 

Währen d in de r Węgrówer „sächsischen " (lutherischen ) Gemeind e die Kir -
chensprach e ausschließlic h deutsc h war , bedient e m a n sich in de r refor -
mier te n hauptsächlic h de s Polnischen . I n da s evangelisch e Kirchspie l zu 

Węgrów ware n auc h die Warschaue r deutsche n Lu the rane r eingegliedert , 

weil sie nac h de m bekann te n Edik t vom 16. Mär z 1525 im u l t raka thol i -
sche n Masowie n wede r ein e Kirch e e rbaue n bzw. besitze n noc h Gottes -
dienst e hal ten , geschweige sich den n zu eine r lutherische n Parochi e zu-
sammenschließe n durften . Von 1650 bis 1767 (formel l bis 1775) wa re n die 

4) G. R h o d e : Brandenburg-Preuße n un d die Protestante n in Pole n 1640— 
1740, Leipzig 1941 (Deutschlan d un d der Osten , Bd 17), bes. die Abschn. : Beistan d 
für die evangelische Kirch e in Wengro w 1685—1689, Piask i un d Wengro w u. a. 
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Warschaue r Evangelische n adminis t ra t i v in die Gemeind e Węgrów einge -
pfarr t un d wurde n von dere n Pred iger n in deutsche r Sprach e bedient. 5 

Eine n Wendepunk t in diese r kons tan te n kirchlich-sprachliche n Entwick -
lun g bedeute t e de r Entwur f eine r neue n Kirchenordnun g 1778 un d 

mi t ih r auc h eine r neue n Agende für da s Warschaue r evangelisch e 

Kirchspiel . Ih r Verfasser war J o h a n n Samue l Giering , dessen Le -
ben un d Wirke n de r populär e Warschaue r Arzt un d akt ive Kirchen -
man n Dr . Geor g Chris t ia n Arnol d (1747-—1827) beschriebe n ha t . Was a n 

de m Entwur f auffällt , ist die in ih m zu m erste n Mal e erhoben e Forderun g 

nac h Einführun g polnische r Gottesdienst e in W a r s c h a u , un d zwar 

jeweils a m vier te n Sonnta g im Mona t nachmittags , sowie auc h von vier 

Kommunione n jährlich . De r Entwurf , de r de n Agendenstrei t 1778—1782 

auslöste , wi rk t e sich in de r Warschaue r Gemeind e insofer n negati v aus , als 

er die Eingepfarr te n in zwei sich befehdend e Lage r spal te t e un d ärgerlich e 

Auseinandersetzunge n zeitigte . Wenngleic h auc h die alt e kirchlich e Ord -
nun g wiederhergestel l t w u r d e (Beibehaltun g de s lutherische n Katechismu s 

un d de r sächsische n Agende) , so gab m a n da s Gieringsch e Pos tu la t nac h 

polnische n Gottesdienste n nich t m e h r auf, weil es führend e Warschaue r 

Evangelisch e zu de m ihrige n machten . E s ist hierbe i bemerkenswer t , da ß 

ma n scho n 1777, also ein J a h r noc h vor de m Gieringsche n Entwur f 1778, 

von de m nac h Warscha u berufene n Pas to r Gottl ie b Ringel taub e (1777— 

1785), de m spätere n pommersche n Genera lsuper in tendenten , ver langte , e r 

solle auße r de m geplante n polnische n Nachmittagsgottesdiens t a m vier te n 

Sonnta g noc h ein e polnisch e Wochenpredig t ha l ten . „Di e schwierigen un d 

mühsame n Amtsverr ichtunge n in polnische r Sprache " (hauptsächlic h Got -
tesdienste ) — klagte Ringel taub e — überforder te n sein e Kräfte . Un d so 

hiel t er sie nich t regelmäßig . 

Ringeltaube s Nachfolger , de r in Dresde n gebür t ig e un d in Warscha u von 

1785—1793 tätig e Pfa r re r Kar l Ludwi g Hemmerich , schlu g 1785 de m 

Kirchenvors tan d (Kirchenkollegium ) vor, h ie r regelmäßig e polnisch e Mo -
natsgottesdienst e einzuführe n un d mi t de r Aufgabe Pas to r Jako b Glas s 

von de r Gemeind e Praga-Golędzinó w zu be t rauen . Trot z zus t immende r 

Antwor t von Glas s blieb die Angelegenhei t unerledigt . An diesem Vor-
gan g abe r ist ein Doppelte s symptomatisch : 1. de r Sachs e Hemmerich , de s 

Polnische n selbst nich t mächti g un d mi t de m Genera l Henry k Dąbrowsk i 

befreundet , in dessen Legione n in I ta l ie n e r als Kompanieche f 1796 dient e 

5) G . H . K n o t h e : 250jähriges Jubiläu m [von Węgrów], in : Zwiastu n 
Ewangeliczn y 1900, S. 167, 197, 266, 300, 322, 361; L. M. O t t o : Przyczyne k do 
historj i zboru ewangelicko-augsburskieg o w Warszawie 1650—1781 [Beitra g zur 
Geschicht e der evangelisch-augsburgische n Gemeind e in Warscha u von 1650— 
1781], Warscha u 1881; L. J e n i k e : Kronik a zboru ewangelicko-augsburskieg o 
w Warszawie. 1782—1890 [Chroni k der evangelisch-augsburgische n Gemeind e zu 
Warscha u von 1782—1890], Warscha u 1891; E. H . B u s c h : Beiträge zur Ge -
schicht e un d Statisti k des Kirchen - un d Schulwesen s der evangelisch-augsburgi -
schen Gemeinde n im Königreic h Polen , St . Petersburg , Leipzig 1867, S. 47, 74— 
86, 89, 90. 
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eines polnischen Katechismus und eine Ergänzung polnischer Kirchen-
lieder in die Hand zu nehmen. Aber wie schon 1830 Dr. Malcz die von ihm 
geplante Herausgabe eines polnischen Gesangbuches nicht verwirklichte, 
so auch nicht Superintendent Ludwig die von ihm geäußerten Absichten. 

Die Wahl Ottos am 16. August 1849 zum zweiten Pastor in Warschau 
wurde unter polnischem Blickpunkt zu einer eminent wichtigen und weit-
reichenden Entscheidung nicht nur für die Gemeinde, sondern darüber 
hinaus für die ganze augsburgische Kirche.6 Seine Persönlichkeit und sein 
Wirken habe ich ausführlich in meinen Veröffentlichungen dargestellt.7 

Im Rahmen dieses Beitrages sei aber grundsätzlich folgendes hervorge-
hoben: 

1. Otto kämpfte zeit seines ganzen Lebens für den polnischen Charakter 
der augsburgischen Kirche, somit auch des Warschauer Kirchspiels, d. h. 
für die Ersetzung der deutschen Kirchensprache durch die polnische. Die 
Kirche als Ganzes mit ihrem damals noch 90prozentigen deutschen Anteil 
sollte in eine ausgesprochen polnisch-evangelische Kirche mit einer star-
ken Bindung an das polnische Volk umgestaltet werden. 

2. Er knüpfte bewußt an die gescheiterte reformatorische Bewegung des 
16. Jahrhunderts in Polen an und wollte sein polnisches römisch-katholi-
sches Volk für das Evangelium durch missionarischen Einsatz gewinnen. 
Nach seiner Konzeption sollte die polnisch gewordene, in ihre Umwelt 
integrierte Evangelisch-Augsburgische Kirche das Instrument zur Errei-
chung dieses Zieles sein. Otto huldigte also der sog. polnisch-evangelischen 
Missionsideologie, die für ihn und seine Richtung kennzeichnend war. 

3. Als glühender polnischer Patriot setzte er sich für die Freiheit und 
Unabhängigkeit des polnischen Volkes ein. Von seiner Arbeit und Mis-
sionsideologie zeugt die von ihm in den Jahren 1863—1882 redigierte Mo-
natsschrift „Zwiastun Ewangeliczny" [Evangelischer Bote]. 

Über Ottos sonstiges polnisches Wirken in Warschau sei nachstehendes 
festgestellt: Vom 22. Oktober 1849 an wurden die Protokolle der Beratun-
gen und Wahlen der Parochialversammlungen nunmehr in polnischer 
Sprache niedergeschrieben. Man hielt sodann die Vikare dazu an, auch 
polnisch zu predigen, wodurch sie in Berührung mit der polnisch-evange-
lischen Bewegung kamen und für sie entweder gewonnen oder durch sie 
beeinflußt wurden. Im September 1853 beschloß das Kirchenkollegium, 
das Konsistorium zu bitten, die polnischen Konfirmationen, die bislang 
wochentags stattfanden, auf einen Sonntag zu verlegen. So berechtigt die-
ses Ersuchen auch gewesen war, so willfahrte es ihm nicht, mit der Be-
gründung, es läge hierfür keine zwingende Notwendigkeit vor, so daß die 
bisherige Ordnung gewahrt werden müsse. Erst nach fünf Jahren (1858) 

6) Zwiastun Ewangeliczny 1863—1882; 1898—1914. 
7) E. K n e i f e l : Die Geschichte der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in 

Polen, Winsen/Luhe 1962; d e r s .: Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgi-
schen Kirche in Polen, Eging [1967]; d e r s . : Die evangelisch-augsburgischen 
Gemeinden in Polen 1555—1939, Vierkirchen üb. München [um 1970]. Siehe in 
den Personenregistern unter Leopold Martin Otto. 
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benachrichtigte das Konsistorium den Kirchenvorstand, es habe der Ab-
haltung von Konfirmationen in polnischer Sprache an Sonntagen seine 
Zustimmung erteilt. Darüber hinaus verlangte die Gemeindeversammlung 
vom 19. September 1861, die Gleichberechtigung der polnischen Sprache 
mit der deutschen im gottesdienstlichen Leben zu realisieren. Infolgedes-
sen forderte das Konsistorium die beiden Warschauer Pastoren Ludwig und 
Otto zu einer eingehenden Stellungnahme auf. Während sich Otto grund-
sätzlich positiv dazu äußerte und nur geringfügige Änderungen wünschte, 
begründete Ludwig seine Ablehnung mit drei Argumenten. Er führte 
eingangs aus, die Kirche sei ihrem Wesen nach keine nationale Institution, 
sondern vielmehr für das ganze Menschengeschlecht bestimmt — mit dem 
Recht der Zugehörigkeit zu ihr für jeden einzelnen und dem daraus resul-
tierenden Anspruch auf das Hören des göttlichen Wortes in der ihm ge-
mäßen Sprache. Weiter wies er auf die geringe Zahl der Eingepfarrten hin, 
die ausschließlich oder besser die polnische als die deutsche Sprache be-
herrschten, und bewies dies auch mit Zahlen, wodurch er die Forderung 
nach einem polnischen Hauptgottesdienst an jedem zweiten Sonntag ent-
kräftete. Zum Schluß meinte er, die Entschließung der Parochialversamm-
lung vom 19. September 1861 entspreche möglicherweise nicht dem allge-
meinen Wunsche und dem tatsächlichen Bedürfnis des Kirchspiels. In sei-
ner Erwiderung vom 13. November 1861 betonte das Kirchenkollegium, 
die Entschließung vom 19. September 1861 wolle nichts anderes als den 
polnischsprechenden Gemeindegliedern die Teilnahme am Gottesdienst in 
der ihnen gemäßen Sprache ermöglichen. Wenn man aber Zahlen mit Zah-
len vergleiche, könne man sich leicht überzeugen, daß die der polnischen 
Konfirmanden von Jahr zu Jahr steigen, sogar die der Trauungen und 
Beerdigungen ein Übergewicht des polnischen Elements aufweisen. Außer-
dem äußerte der Kirchenvorstand sein Befremden darüber, daß einstim-
mig gefaßte und von zahlreichen Gemeindegliedern unterzeichnete Be-
schlüsse in Zweifel gezogen würden, was wiederum das Vertrauensver-
hältnis zwischen der Warschauer Parochie und ihren Repräsentanten in 
der Öffentlichkeit in Mißkredit bringe oder es sogar unglaubwürdig 
mache. 

Die offene und entschiedene Sprache des Kirchenkollegiums verfehlte ihre 
Wirkung nicht. Das Konsistorium bestätigte die September-Entschließung 
von 1861 und damit die Gleichberechtigung der polnischen Kirchensprache 
mit der deutschen, die aber endgültig erst 1881 vollzogen wurde. Schon 
1866 erschien das polnische Gesangbuch, an dem außer Pastor Otto noch 
August Freyer, Oskar Kolberg, Ludwig Jenike und der ehemalige Präses 
Glass mitgearbeitet hatten. Wie selbstbewußt der polnische Kirchenvor-
stand auftrat, zeigt folgender Vorgang. Auf der außerordentlichen Sitzung 
des Kirchenkollegiums am 20. Februar 1866 wurde das Schreiben des 
Konsistorialpräsidenten, des Generals von Minckwitz, an den Kirchen-
vorstand verlesen, in dem er bat, von nun an „im Interesse der Kirche 
und der Gemeinde" sämtliche Korrespondenz mit ihm und dem Kon-
sistorium ausschließlich in deutscher Sprache zu führen. Das Kirchen-
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kollegium beschloß einstimmig, von Minckwitz zu berichten, die Schwie-
rigkeiten seien unüberwindlich, um seinen Wunsch zu erfüllen. Es er-
reichte aber, daß seine Schreiben an das Konsistorium weiter polnisch 
redigiert wurden. Dagegen übersetzte man die an den Konsistorialpräsi-
denten ins Deutsche. 

Die Beziehungen des Konsistoriums zum Warschauer Kirchenvorstand, 
vor allem zu Pastor Otto, belastete ein tiefes Mißtrauen, das keineswegs 
unbegründet war. Im Jahre 1861 versammelte Otto in den Kellerräumen 
der Warschauer lutherischen Kirche die führenden Männer und Frauen 
der polnischen Gesellschaft zu konspirativen Beratungen. Seine Verhaf-
tung durch die Russen, seine Einkerkerung in der Warschauer Zitadelle 
1861/62, seine Verdrängung 1866 aus Warschau (durch den Konsistorial-
präsidenten von Krusenstern, wie Professor D. Edmund Bursche behaup-
tete), seine Tätigkeit in Teschen von 1866—1875 und Rückkehr nach War-
schau, wo er von 1875—1882 als zweiter Pfarrer wieder wirkte, markieren 
sein bewegtes Leben. Es ist beachtenswert, daß er seine „Beiträge zur 
Geschichte der evangelisch-augsburgischen Gemeinde in Warschau von 
1650 bis 1782" auch in deutscher Sprache verfaßte, was nur mit seiner 
Rücksichtnahme auf die damalige Stärke der evangelischen Deutschen in 
der Parochie erklärt werden kann. 1881, also noch vor seinem Tode 1882, 
wurde das polnische Neue Testament revidiert; 1887 und 1890 wurden 
beide Teile der polnischen Agende herausgegeben und 1899 nach zehn-
jähriger Arbeit das neue polnische Gesangbuch (das frühere 1866, das alte 
1742). Im Jahre 1880 erschien das deutsche Gesangbuch, 1886 und 1888 
kamen die beiden Teile der deutschen Agende heraus. 

Den russischen Behörden blieb das langsame, aber stete und zähe Vor-
dringen der evangelischen Polen in der Warschauer Pfarrei bis zum Auf-
stand 1863/64 verborgen. Noch 1851 gaben sie die Zahl der evangelischen 
Deutschen in Warschau mit 6 131 an (3 466 männlichen und 2 665 weiblichen 
Geschlechts)8, ohne in ihrem Jahresbericht an den Kaiser über die Ver-
waltungsarbeit des Königreichs die Polnisch-Evangelischen auch nur mit 
einer Silbe zu erwähnen. Seit 1861 bis 1863 machten sich jedoch assimila-
torische Tendenzen im verstärkten Maße geltend. Nach dem Erscheinen 
des „Zwiastun Ewangeliczny" 1863, von dem vorhin schon die Rede war, 
zeichneten sich die Konturen der sich immer mehr profilierenden und ver-
stärkenden polnisch-evangelischen Gruppe innerhalb der Warschauer 
deutschen evangelisch-augsburgischen Gemeinde klarer und sichtbarer ab. 

Während die evangelischen Polen in der Sprachenfrage und in anderen 
Bereichen eine steigende Aktivität an den Tag legten, verharrten hier die 
lutherischen Deutschen in abwartender, resignierter Passivität. Ihr letzter 

8) Die Seelenzahl schwankte ständig. Nach einer Volkszählung des Kirchspiels 
1814 waren es etwa 8 000 ( J e n i k e , Kronika zboru); 1907: 15 160 (amtliche 
Statistik vom 1. 1. 1907); 1913: 15 000 (Rocznik Ewangelicki 1925 [Parafja w 
Warszawie], S. 116); 1923: 10 000 (ebenda; bei einer Taufziffer von 440 war die 
Zahl 10 000 viel zu niedrig). Für 1939 habe ich die Zahl der Evangelischen auf 
12 000 (9 000 Polen und 3 000 Deutsche) geschätzt. 
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bedeutende r un d repräsentative r Pasto r war der 1835 57jährig verstor -
ben e Kar l Benjami n Lauber . Sein Nachfolge r als erste r Pfarre r un d 
Superintenden t der Warschaue r Diözese , Juliu s Theodo r Ludwig (1838— 
1875), hatt e weder zu seiner Parochi e in Warscha u noc h zu dene n seines 
Kirchenkreise s eine n rechte n Kontakt . Die s zeigte sich darin , daß er als 
Superintenden t un d späte r auch als Generalsuperintenden t die Gemeinde n 
nich t visitierte , kein e Pastorenkonferenze n un d Synode n abhielt , kein Ver-
ständni s für die Problem e un d Notwendigkeite n religiös-gemeindliche n 
Leben s hatte . De m Rationalismu s verhafte t un d dem Deutschtu m gefühls-
mäßi g zugewandt , meh r ein Man n der tägliche n Verwaltungsarbei t als 
Theologe , Predige r un d Seelsorger , lebte er in Wirklichkei t an der Kirch e 
mit der Füll e ihre r ungelöste n Frage n vorbei. De n evangelische n Pole n 
stan d er hilf-  un d planlo s gegenüber . Als Generalsuperintenden t beklei-
det e er noch den Poste n des ersten Pfarrer s un d Superintendenten . Nac h 
seinem Rücktrit t als Generalsuperintenden t 1874 wurde dieses Amt auf 
Grun d eines Reskripte s des Konsistorium s im Jahr e 1874 von den Pflich -
ten un d Befugnissen des ersten Pastor s der Warschaue r Gemeind e wie 
auch selbstverständlic h von denjenige n des Superintendente n getrennt , 
weil Generalsuperintenden t von Everth , Ludwigs Nachfolger , die polni -
sche Sprach e überhaup t nich t beherrschte . Everth s Berufung — er war viel zu 
alt für dieses hoh e Amt, mi t den Verhältnisse n des Lande s un d der Kirch e 
gar nich t vertraut , in nationale r Beziehun g ein passiver Baltendeutscher , 
den evangelische n Pole n nich t gewachsen •— war eine Fehlentscheidun g 
des deutsche n Konsistorialpräsidente n von Minckwitz . Dan k seinem Ein -
fluß kam dessen Berufun g zustande . Di e negativen Folge n trate n bald ein . 

In einem Reskrip t teilt e das Konsistoriu m dem Kirchenkollegiu m mit , 
daß durc h die Trennun g des Amtes des Generalsuperintendente n von dem 
des ersten Pastor s eine Pfarrstell e vakan t werde un d daß der Gouverneu r 
gegen eine Kandidatu r des Dr . phil . Ott o nicht s zu bemerke n hätte , d. h. 
gegen sie keine n Einspruc h erhebe n würde . In der Warschaue r lutheri -
schen un d sprachlic h überwiegen d deutsche n Gemeind e des Jahre s 1875 
amtiert e kein deutsche r Pastor , sonder n zwei polnisch e Pfarrer : De r erste 
war Kar l Manitius , der auf Anordnun g der russischen Behörde n wegen 
seiner Sympathi e für den polnische n Aufstand 1863/64 von der Lodze r 
St. Trinitatis-Parochi e nac h Ùomża strafversetz t un d trotzde m 1867 — so 
großzügig handelte n die zaristische n Russen ! — als zweiter Pfarre r nac h 
Warscha u berufen wurde . Nac h Ludwigs Rücktrit t wurde er erste r Pasto r 
un d Superintendent . Die zweite freie Pfarrstell e übernah m nu n Predige r 
Dr . Otto , der seinen „Zwiastu n Ewangeliczny " wieder in Warscha u heraus -
gab un d seine missionsideologische n Zielsetzunge n nac h wie vor unbeirr t 
un d zielbewußt verfolgte. Dabe i ist noc h zu beachten , daß hie r das Kir -
chenkollegiu m fast ausschließlic h aus Polen , dazu noc h bewußte n Vertre -
ter n des evangelische n Polentums , bestand , die der Missionsideologi e Otto s 
huldigte n un d sie unterstützten . Außer Dr . Malc z waren die bekannteste n 
Vorsitzende n des Kirchenvorstandes : Glas s (1856—1859), Schlenke r (1859— 
1863), Strasburge r (1865—1874), Kolber g (1874—1877) un d Jenik e (1877— 
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1903). Zu r Zei t des letzte n wurd e am 30. Dezembe r 1888 der junge Dia -
konu s Juliu s Bursch e vom Bischof von Evert h in deutsche r Sprach e ein-
geführt . Im Zusammenhan g mi t seiner Installatio n beschwerte n sich meh -
rere Gemeindegliede r bei den Kirchenvorstehern , daß sie wegen ihre r 
mangelhafte n deutsche n Kenntniss e Everth s Ansprach e überhaup t nich t 
verstande n hätten . Demzufolg e beschloß das Warschaue r Kirchenkolle -
gium auf seiner Februar-Sitzun g 1889, das Konsistoriu m zu bitten , in Zu -
kunf t die Installatione n der gewählten Warschaue r Pfarre r währen d des 
polnische n Gottesdienste s in polnische r Sprach e zu vollziehen . Dagegen 
sollten die Ordinatione n durc h den Generalsuperintendente n im Rahme n 
des deutsche n Gottesdienste s in deutsche r Sprach e stattfinden . Es ist be-
merkenswert , daß der Kirchenvorstan d in seiner Entschließun g ver-
schweigt, wer anstell e des der polnische n Sprach e ganz unkundige n 
Bischofs die Aufgabe hätte , die gewählten Warschaue r Pastore n in ihr 
Amt einzuführen . Es ist jedoch mi t Bestimmthei t anzunehmen , daß das 
Kirchenkollegiu m hierbe i an einen polnische n Geistliche n gedach t hat . Da ß 
die Warschaue r Kirchenvorstehe r bei ihre r beton t polnisch-nationale n 
Einstellun g mitsam t ihre n gleichgesinnte n Pfarrer n überhaup t kein Ver-
ständni s für die deutsche n gemeindliche n un d sonstigen Belange hatten , 
beweist das Schicksa l des Warschaue r Deutsche n Gymnasiums , das keine n 
Rückhal t an aktiven un d verantwortungsbewußte n deutsche n Persönlich -
keiten fand un d seine Pforte n 1881 schloß . 

Di e Entwicklun g der Sprachenfrag e im Warschaue r lutherische n Kirch -
spiel stelle ich absichtlic h so ausführlic h dar , weil es einerseit s die Ge -
meind e der Landeshauptstad t mi t ihre m Einflu ß un d ihre r Ausstrahlungs -
kraft war, andrerseit s aber auch , weil hier die Missionsideologi e konzipier t 
un d mi t allem Eifer, doch in blasser, blutleere r Theori e ohn e dere n prak -
tische Inangriffnahme , vertrete n wurde . Durc h die Pfarre r Dr . Leopol d 
Marti n Otto , Juliu s Bursch e u. a. wurde Warscha u zum „Brennpunk t des 
Gedanken s un d der polnisch-evangelische n Bewegung", wie es oft hieß . 

Außer in Warscha u un d in den vorhe r behandelte n Gemeinde n macht e 
das evangelische Polentu m weitere Fortschritt e in den ältere n Parochie n 
des 18. un d in den jüngere n des 19. Jahrhunderts . In K a i i s c h (gegrün -
det 1795) wünschte n im Jahr e 1858 mehrer e Evangelisch e unte r Führun g 
des Ja n Niedomańsk i die Abhaltun g regelmäßige r polnische r Monatsgot -
tesdienste . Sie richtete n eine entsprechend e Bitt e an das Konsistorium , die 
sie auch berücksichtigte . Zu r Zei t der Pfarre r Fran z Wladislaus Stockman n 
(1860—1869) un d Adam Haberkan t (1872—1905) bürgerte n sie sich unte r 
steigende r Frequen z der Besuche r ein. Ortspasto r Eduar d Wende (1905— 
1939), vorhe r Vikar hie r (von 1903—1905), vermehrt e noch dere n Zah l un d 
hiel t 1903 in Kaiisch die erste polnisch e Konfirmation . Währen d er vor 
1939 abwechseln d polnisc h un d deutsc h predigte , vollzog er die Amtshand -
lungen fast ausschließlic h in polnische r Sprache . — Im Kirchspie l L u b l i n 
(gestiftet 1784), eine r überwiegen d deutsche n Parochie , hiel t Pasto r Dr . 
theol . h. c. Alexande r Schoeneic h (1888—1939) polnisch e Gottesdienst e ein-
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ma l im Mona t für die des Deutsche n nich t meh r mächtige n evangelische n 
Stadtbewohner . Im Jahr e 1905/06 zählt e ma n in Lublin selbst 550 Evange-
lische (nac h Abrechnun g von 370 evangelische n Soldate n von insgesam t 
920 Evangelischen) , darunte r 166 Polen. 9 1913 waren hie r bei 6 173 deut -
schen Kommunikante n nu r 190 polnisch e un d ein Jahrzehn t späte r bei 
1 683 deutsche n bereit s 250 polnische . De r starke Rückgan g der deutsche n 
Kommunikante n ist teils durc h die in Bildun g begriffene Gemeind e Cyców 
(1924) zu erklären , der ma n zahlreich e Ortschafte n der Lubline r Pfarre i 
zuteilte , teils aber auch durc h die tatsächlic h eingetreten e Schrumpfun g 
des Kirchspiels . Pasto r Schoeneic h sagte um 1928 zu Dr . Kur t Lück (Posen) , 
dem bekannte n un d verdienstvolle n Deutschtumsforsche r in Polen , der da-
mal s im Lubline r evangelische n Kirchenarchi v arbeitete , daß zu seiner 
(Schoeneichs ) Zei t die lutherisch e Parochi e zu Lublin zahlenmäßi g stark 
abgenomme n habe . Die s werde ein spätere r Chronis t leider feststellen. 10 — 
In der Gemeind e P e t r i k a u (erst e Gründun g 1796, zweite 1827) wohnte n im 
Pfarror t vor 1939 1 100 Evangelische , darunte r auch Polen , für die einma l 
im Mona t Gottesdienst e in ihre r Muttersprach e stattfanden . Im ganzen 
zählt e die Petrikaue r Parochi e vor 1939 4 500 Seelen . — In N e u h o f 
(Now y Dwór ) bei Warscha u (organisier t 1782) kame n nu r vereinzelt e pol-
nisch e Amtshandlunge n vor, die aber von Jah r zu Jah r wuchsen , weil hier 
1896 (nac h Ludwig Behren s Tode ) bis 1939 durchwe g polnisch e Pastore n 
amtierten . — In I ù ó w , der Muttergemeind e in der Weichselniederun g (ge-
gründe t 1775), waren Kirchensprach e un d Amtshandlunge n fast ausschließ -
lich deutsch . —• S u w a ù k i (gegründe t 1793 mi t dem Sitz in Chmielówka , 
der Pfarrsit z wurde von dor t 1838 nac h Suwaùki verlegt) war 1939 eine 
polnisch e Gemeind e mi t eine r Seelenzah l von 4 500. Registriert e ma n hie r 
1913 bei 2 726 Kommunikante n noc h 342 deutsche , so waren es 1923 bei 
2 778 polnische n nu r noch 36 deutsche . 

Von den neueren , im 19. Jahrhunder t gebildete n Gemeinde n sei von der 
z u C h o d e c z (gegr. 1800) vermerkt , daß in ihr vor 1939 die evangelische n 
Pole n die Möglichkei t hatten , jeden dritte n Sonnta g im Monat , un d zwar 
im Anschluß an den deutschen , am polnische n Vormittagsgottesdiens t teil-
zunehmen . In P r z e d e c z , wo vor der Jahrhundertwend e auch manch -
ma l polnisc h gepredigt wurde , unterblie b dies später . Erst zur Amtszeit 
Pfarre r Bertol d Artu r Rückert s (1922—1945) fande n am Karfreita g un d an 
den hohe n Festtage n auch polnisch e Nachmittagsgottesdienst e statt , außer -
dem noc h an vier Sonntage n polnisch e Vormittagsandachte n un d in Kùo-
dawa Bibelstunden . In K o ź m i n e k , dem berühmte n Ort in der polni -
schen Reformationszeit , wo 1555 die Synod e der Reformierte n un d Böhmi -
schen Brüde r zusammentrat , lebten vor 1939 80 polnischsprechend e Fami -
lien, für die, in die deutsch e Parochi e Prażuch y eingepfarrt , ein zweispra-
chiger Kirchendiens t gehalte n wurde . In S o b i e s ę k i bei Kaiisch un d 
in dem dor t eingegliederte n Dor f P r z y s t a j n i a genossen die evangeli-

9) H[enryk ] M [ e r c z y n g ] : Wieviel evangelische Polen gibt es im König-
reich, in Litaue n und Ruthenien ? in: Zwiastun Ewangeliczn y 1906, S. 145—153. 

10) Dies erzählt e Dr . Lück mir persönlich . 
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sehen Pole n je einma l monatlic h polnische n Gottesdienst . In D ą b i e 
bedient e der Ortspasto r die kleine Zah l der Pole n an katholische n Feier -
tagen . In Ù a s k un d K o n i n hatte n die evangelische n Pole n einma l des 
Monat s ihre n Gottesdienst , desgleichen auch an den Festtagen . In der 
polnische n Gemeind e zu W i e l u ń hiel t der Pfarre r nu r einma l im Mona t 
deutsche n Gottesdienst . In der Stad t Wieluń un d in dere n Umgebun g 
wohnte n vorwiegend evangelische Polen . Auf dem Lande , so in W o 1 -
n i c a G r a b o w s k a un d M a r j a n ó w , war die evangelische Bevölke-
run g nationa l gemischt , so daß sie doppelsprachi g betreu t wurde . Nu r in 
K r z e c z ó w un d andere n Kantorate n versorgte ma n sie in polnische r 
Sprache . Währen d in Z d u ń s k a W o l a ausschließlic h jeden zweiten 
Mona t polnisc h gepredigt wurde , war in S i e r a d z der Kirchendiens t für 
die annähern d 25 evangelische n Familie n nu r polnisch . Noch  bis 1906 
bedient e ma n sie deutsch . In K o 1 o wurde n die Gottesdienst e deutsc h un d 
polnisc h gehalten . De r Konfirmandenunterrich t wie auch der Kindergottes -
diens t waren zweisprachig . Dagegen amtiert e der Pfarre r in den Kan -
torate n imme r deutsch . In T u r e k war vor 1939 der dritt e Sonnta g des 
Monat s dem polnische n Gottesdiens t vorbehalten . Scho n im Jahr e 1898 
führt e ma n hie r un d in L i p n o polnisch e Gottesdienst e ein, die ma n aber 
nach wenigen Jahre n mangel s an Besucher n wieder aufhob . In Ù ę c z y c a , 
Ù a s k un d B e ù c h a t ó w fande n einma l monatlic h polnisch e Gottes -
dienst e statt , im letzte n Ort jeden vierten Sonnta g un d jeden zweiten 
Festta g unmittelba r vor dem deutsche n Hauptgottesdiens t für die 20 pol-
nisch-evangelische n Familie n des Kirchspiels . In der Gemeind e R a d o m -
s k o - D z i e p ó ù ć bedient e sich der Ortspasto r hauptsächlic h des Deut -
schen für die 1 800 Seelen in Dziepóùć un d des Polnische n für die 400 
Seelen in Radomsko . In K l e s z c z ó w war die Kirchensprach e deutsc h 
un d polnisch . Im Jahr e 1923 zählt e ma n unte r 138 Taufen 85 deutsch e un d 
53 polnische , unte r 86 Konfirmande n 74 deutsch e un d zwölf polni -
sche, unte r 36 Trauunge n 28 deutsch e un d ach t polnische , unte r 2 130 
Kommunikante n 1 300 deutsch e un d 830 polnische , dazu noc h 65 Beerdi -
gungen . In seinem Aufsatz „Di e evangelische n Pole n in der Klesczowe r 
Gemeinde " schrieb ihr frühere r Pfarrer , Rober t Ludwig Haefk e (1894— 
1913), ihr e Zah l hätt e im ganzen 100 Familie n betragen. 11 Nac h der Lebens -
bewegung, insbesonder e nac h den Taufziffern geschätzt , dürft e sie höhe r 
gewesen sein; bei eine r Seelenzah l von 4 000 vor dem Jahr e 1939 ist ein 
knappe s Dritte l anzunehmen . In der doppelsprachige n Parochi e Ù o w i c z 
waren 800 Deutsch e un d 200 Pole n ansässig. Noch  um 1866 belief sich 
dere n Seelenzah l auf 2 081, die aber durc h die starke Auswanderun g nac h 
Wolhynie n in der Zei t 1866—1880 in ihre m Beständ e erschütter t wurde . 

Weit schlimme r noc h war die Entwicklun g von P r z a s n y s z . Besaß 
die Parochi e um 1866 3 117 Eingepfarrte , so belief sich dere n Zah l 1923 auf 
99 polnisch-evangelisch e Familie n mi t etwa 450 Seelen . Nich t nu r Aus-
wanderun g nac h Wolhynien , Fluktuatio n der Bevölkerung , Verschleppun g 
im Erste n Weltkrieg, sonder n auch die Katholisierun g lichtet e hie r die 

11) Zwiastun Ewangeliczn y 1914, S. 115—118. 
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Reihe n der Evangelischen. 12 Da s Filia l M ù a w a schätzt e ma n im Jahr e 
1873 auf run d 1 000 Seelen , von dene n 1939 nu r ein Viertel (250) übrig-
blieb. 13 In der kraft des Kirchengesetze s 1936 organisierte n Gemeind e 
Mùawa-Soldau entfiele n auf Mùawa 250 un d auf Solda u 150 Seelen . Di e 
vorwiegend polnisch e Kirchensprach e täuscht e übe r ihr e Schwäch e un d 
Stagnatio n nich t hinweg. In R a d o m fördert e das polnisch e Element , vor-
nehmlic h in der Stadt , Pfarre r Heinric h Tochterman n (1903—1929), wo er 
regelmäßi g polnisc h predigte . Dagegen amtiert e er in den Kantorate n in 
deutsche r Sprache . Eine r seiner Vorgänger, Juliu s Kraus e (1830—1843), 
Verfasser polnische r Kirchenliede r un d eines Gebetbuche s in Versform, 
bemüht e sich, die polnisch e Art un d Sprach e hie r stärke r zu verwurzeln . 
Insofer n besaß die Gemeind e unte r diesem Aspekt eine gewisse kirchlich e 
Tradition . In der Parochi e R a d z y m i n waren die evangelische n Pole n 
ziemlich schwach vertreten , hingegen gewanne n sie in A l t - I l v e s h e i m 
(Star a Iwiczna ) zusehend s an Einfluß . Z. B. gab es unte r 51 Konfirmande n 
im Jahr e 1923 bereit s 20 polnische , ein Jahrzehn t frühe r aber unte r 66 nu r 
vier.14 Seit 1929 erhiel t es in Waldema r Galste r den ersten ortsansässigen 
polnische n Pfarrer , der bestreb t war, währen d seiner zehnjährige n Tätig-
keit der polnische n Kirchensprach e meh r Geltun g zu verschaffen . In 
L e s l a u (Wùocùawek), wo von 1918—1938 Superintenden t Hug o Wosch, 
eine r der besten Kanzelredne r der augsburgische n Kirch e sowohl in deut -
scher als auch in polnische r Sprache , in vorbildliche r Treu e un d Umsich t 
gewirkt hat , waren die polnische n Amtshandlunge n unerheblich . Wosch, 
ein Deutscher , erfüllte seine seelsorgerlich e Pflich t gegenübe r den polni -
schen Eingepfarrte n gleicherweise gewissenhaft un d betreut e sie natürlic h in 
ihre r Muttersprache . Nichtsdestowenige r bereitete n ihm Jugendliche , im 
polnisch-evangelische n Jugendverei n zu Leslau zusammengeschlossen , 
Schwierigkeite n in un d außerhal b der Gemeinde . Ähnlich e Unzuträglich -
keiten erfuh r Pfarre r Eric h Buse in L i p n o . Im Kirchspie l Ż y r a r d ó w 
bei Warscha u verstärkt e sich der Polonisierungsproze ß in der Zei t von 
1922 bis 1939. Di e deutsche n Gottesdienste , Amtshandlunge n u. a. nahme n 
ab, so daß ma n hiervo n eine r auf weite Sicht hin sterbende n deutsche n Pf arr -
gemeind e spreche n konnte . Viel tru g dazu das polonisierte , ehemal s deut -
sche Schulwesen bei. So hieß beispielsweise die von zahlreiche n deutsche n 
Kinder n besucht e Schul e „Rej-Schule" , nac h dem polnisch-reformierte n 
Schriftstelle r Mikoùaj Rej, dem „Vate r der polnische n Nationalliteratur" . 
De r Pfarre r von Żyrardów , Ott o Wittenber g (1922—1939), unterstützt e die 
Bestrebunge n in Richtun g auf die Umwandlun g der deutsche n Parochi e in 

12) O. E r n s t : Parafja ewangelicko-augsbursk a w Przasnyszu [Die evange-
lisch-augsburgisch e Gemeind e in Przasnysz] , in: Zwiastun Ewangeliczn y 1905, 
S. 19, 117, 147, 183, 214. 

13) O. E r n s t : Zbór filjalny ewangelicko-augsbursk i w Mùawie [Das evan-
gelisch-augsburgisch e Filia l zu Mùawa], in: Zwiastun Ewangeliczn y 1906, S. 
211—214, 243. 

14) Roczni k Ewangelicki [Evangelische s Jahrbuch ] 1925 (siehe zu Stara 
Iwiczna) . 
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eine ausgesproche n polnische. 15 I n der Stad t K i e l c e waren die evange-
lischen Pole n schwach vertreten , währen d auf dem Land e ( A n t o n i e -
l ó w , S t o j o w s k o ) die Deutsche n meh r oder minde r geschlossen siedel-
ten . Ga b es in S o s n o w i e c 1923 noc h 300 deutsch e un d 250 polnisch e 
Kommunikanten , so verschob sich um 1939 das Zahlenverhältni s zuungun -
sten der deutsche n Seite . Ähnlich war es in T s c h e n s t o c h a u , wo 1923 
die deutsche n Kommunikante n (694) die polnische n weit überflügelte n 
(185). Aber schon 1939 galt hie r das Kirchspie l unte r Leitun g des Pfarrer s 
Leopol d Wilhelm Wojak als ein eindeuti g polnisches , was insbesonder e 
dari n seinen beredte n Ausdruck fand, daß die deutsche n Gottesdienst e an -
geblich wegen schlechte r Frequen z ganz abgeschafft wurden . In T o m a -
s z ó w M a z . , ebenso in Z g i e r z , lag z. B. die Zah l der polnische n 
Konfirmande n unte r der Grenz e von zehn . In S i e r p c war der Antei l 
der evangelische n Pole n nich t groß, wenn ma n die Amtshandlunge n 
für sie zugrund e legt. Ähnlich verhiel t es sich in G r o d n o . Di e 
Parochi e Ù o m ż a hatt e noc h um 1867 330 evangelische Familien , 
davon 270 deutsch e un d 60 polnische . Bis 1939 schrumpft e sie durc h Ab-
wanderung , Geburtenschwun d un d Katholisierun g fast um die Hälft e 
zusammen , so daß sie finanziel l eine n schweren Stan d hatte . Sie gehört e 
zu den kleinste n un d ärmste n Pfarreie n der augsburgische n Kirch e un d 
gewährt e ihre n Stelleninhaber n kaum ein Lebensminimum . Fü r ihre n 
langjährigen Pasto r Kaspa r Mikulsk i (1884—1930) war es charakteristisch , 
daß er seinen pfarramtliche n Diens t nu r in kleine n un d arme n Gemeinde n 
— in Sobiesęki bei Kaiisch un d in Ùomża — versehen hatte . Als ehemali -
ger römisch-katholische r Mönc h (Bernhardiner ) un d gebürtige r Pol e hiel t 
er das Armutsgelübde . „Wen n ich die kleine un d arm e Parochi e Ùomża 
verlassen würde , bekäm e sie sicher keine n Pastor" , bekannt e er. Un d so 
blieb er ihr 46 Jahr e treu . Mikulsk i traut e in der Kirch e der deutsche n 
Gemeind e Königshul d (Papro ć Duża ) am 15. Jul i 1899 Josep h Piùsudski, 
den spätere n Marschal l Polens , mi t seiner ersten Frau , Mari e Juszkiewicz 
geb. Koplewska. 16 In W i ż a j n y , einem doppelsprachige n Kirchspiel , 
waren 1939 unte r 3 000 Seelen 2 700 Deutsch e un d 300 Polen . 

Vor dem Erste n Weltkrieg wurd e in den Gemeinde n Wierzboùowo, 
Marjampol , Godlew o un d Szaki sowie in den Filiale n Kaiwarja , Preny , 
Wisztyniec, Wùadysùawów un d Sudarg i litauisch gepredigt. " Die Z a h l 
d e r L i t a u e r in der augsburgische n Kirch e schätzt e ma n vor 1914 auf 
run d 8 000. Di e dritt e Pastorensynode , die vom 19. bis 21. Septembe r 1882 ge-
tagt hatte , beschloß , die Agenden für Pastore n un d Kantore n auch ins 
Litauisch e zu übersetzen . Leide r wurde der Beschlu ß nich t durchgeführt . 
Es fehlte eben die Initiative , einem der Pfarrer , die in den litauische n 
Parochie n amtierte n un d ausgezeichnet e Kenne r der litauische n Sprach e 

15) Albert Breyer äußert e dem Vf. gegenübe r seine tiefe Sorge übe r die Ent -
wicklung seine r Heimatgemeinde . 

16) De r Trauak t wurd e dor t 1899 unte r Nr . 7 eingetragen . De r Vf. besitzt 
eine Abschrift des Trauaktes . 

17) Zwiastu n Ewangeliczn y 1904, S. 184: Übe r regelmäßig e litauisch e Gottes -
dienste . 
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waren, und solche gab es tatsächlich, diese Aufgabe zu übertragen. Nach 
1918 lagen die erwähnten Parochien und Filialen auf dem Gebiete des 
litauischen Staates und lösten dadurch ihre Verbindung mit dem War-
schauer Evangelisch-Augsburgischen Konsistorialbezirk. 

Bei der Ausbreitung und Stärkung des polnischen Gedankens im Räume 
der augsburgischen Kirche spielten die seit dem Jahre 1880 tagenden 
Pastorensynoden eine sehr wichtige Rolle. So hielt auf der Synode vom 
19.—21. September 1882 zu Warschau Pfarrer Friedrich Wendt, Neusulz-
feld bei Lodz, den Vortrag: „Wie kommen wir unseren Verpflichtungen 
gegenüber den Glaubensgenossen polnischer Zunge nach?" Die versammel-
ten Geistlichen beschlossen auch, die Agende für die Pastoren und Kan-
toren ins Polnische zu übersetzen. Die September-Synode 1883 regte an, 
eine polnisch-evangelische Wochenschrift herauszugeben. Die Synode des 
Jahres 1886 betraute die Pfarrer Heinrich Bartsch und Alexander 
Schoeneich mit der Herausgabe einer neuen Auflage der Augsburgischen 
Konfession in polnischer Sprache. Auf derselben Tagung wurde bekannt-
gegeben, daß die Pfarrer Manitius und Behrens die Übersetzung der deut-
schen Agende ins Polnische übernommen hätten. Auf der Synode vom 
27.—29. September 1887 wurden Julius Bursche und Theodor Kunzmann 
gebeten, ein Kommunionbüchlein ins Polnische zu übersetzen. Außerdem 
sprach Pastor Edmund Schulz, Lublin, über „Unser polnisches Gesang-
buch" ; eine Kommission zur Edition eines polnischen Gesangbuches wurde 
gewählt. Die nächstfolgenden Pastorensynoden 1888, 1889, 1890, 1891 und 
1892 berieten fortlaufend über die Arbeiten am polnischen Gesangbuch, 
an der polnischen Agende, über die Übersetzung der Psalmen ins Polni-
sche, die Herausgabe verschiedener polnischer Erbauungsbücher und eines 
für alle Gemeinden verpflichtenden polnischen Kiemen Katechismus 
Luthers. Die 18. Pastorensynode, die vom 28.—30. September 1897 tagte, 
nahm zur Kenntnis, daß die Genehmigung zur Herausgabe einer Zeit-
schrift in polnischer Sprache von den russischen Behörden erteilt worden 
sei. Es war dies das Monatsblatt „Zwiastun Ewangeliczny" [Evangelischer 
Bote], dessen Hauptschriftleiter der junge und tatkräftige Warschauer 
Diakonus und Konsistorialrat Julius Bursche wurde. Zu seinen engsten 
Mitarbeitern gehörten damals die Pastoren Edmund Hermann Schultz 
(gest. 1903), Neuhof, und Alexander Eduard Schoeneich (gest. 1939), Lublin. 

Wenn man die Beratungen der Pastorensynoden (die erste 1880) von 
1884 bis 1904 (von Pfarrer Julius Bursches Amtsantritt 1884 in Wiskitki 
bis zu seiner Ernennung zum Generalsuperintendenten der augsburgischen 
Kirche am 1. Dezember 1904) genau prüft und analysiert, stößt man immer 
wieder auf den Namen Bursches, der mit seiner Wortverkündigung und 
seinem Engagement auf den Synoden unter den Pfarrern an Achtung und 
Ansehen gewann.18 Er sah den Weg vor sich, den er gehen wollte. Chan-
cen des Aufstiegs boten sich ihm, die er gekonnt und geschickt zu nutzen 

18) Gedenkbuch zur 25jährigen Jubelfeier der allgemeinen Predigersynoden 
des Warschauer Konsistorialbezirks, Warschau 1905. 
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1922—1923 oder die Rumpfsynode in Warschau 1936—1939 — stellten 
unmißverständlich klar, daß die Augsburgische Kirche zu einem Politikum 
schlechthin wurde. Die nationale Problematik, in der Sprachen- und 
Existenzfrage der evangelischen Deutschen in der augsburgischen Kirche 
symbolisiert, offenbarte vor aller Augen die innere Zerrissenheit und 
Schwäche des Protestantismus. Trotzdem wich Bursche von seinem Wege 
nicht ab. Gleich nach 1919 rief er im Bereich der Evangelisch-Unierten 
Kirche im Posenschen und in Pommerellen polnische evangelisch-augs-
burgische Gemeinden ins Leben, ebenso innerhalb der Evangelisch-Unier-
ten Kirche Oberschlesiens polnisch-evangelische Organisationen als Weg-
bereiter zu ihrer Einverleibung nach dem Erlöschen der Genfer Kon-
vention 1937. 

Die Gründung der Evangelisch-Theologischen Fakultät zu Warschau war 
zweifelsohne eine hervorragende Leistung des Generalsuperintendenten 
Bursche. Doch durch ihren sprachlich einseitigen Charakter ist sie den 
praktischen Bedürfnissen der deutsch-evangelischen Gemeinden nicht ge-
recht geworden. Dieses Empfinden hatte Bursche selbst und wollte im 
Jahre 1931 Martin Doerne, den späteren Ordinarius für Praktische Theo-
logie in Göttingen, zum Professor für dasselbe Fachgebiet an die Evange-
lisch-Theologische Fakultät in Warschau berufen. Die Verhandlungen in 
dieser Sache durch Vermittlung des Professors D. Deißmann, Berlin, 
nahmen einen guten Verlauf, und D. Doerne wollte dem Rufe folgen. Sie 
wurden jedoch abrupt abgebrochen, weil Bursche, vornehmlich unter dem 
Druck seines Halbbruders, des Kirchenhistorikers D. Edmund Bursche, 
von seinem Plan abrückte. Die Warschauer Theologieprofessoren waren 
Gegner der sprachlichen Utraquisierung der Fakultät. Sie befürchteten, 
durch die Berufung eines reichsdeutschen Dozenten verlöre die Fakultät 
ihren rein polnischen Charakter und öffnete sich selbst dem „deutschen 
Einfluß". Es war unerklärlich, daß gerade der „Ökumeniker" Professor 
D. Edmund Bursche, für den er sich hielt und für den er auch galt, durch 
seine engherzige, national überspannte Haltung D. Doernes Lehrauftrag 
vereitelte. 

Am 19. Juni 1923 schuf Bursche die „Vereinigung polnisch-evange-
lischer Organisationen und Gemeinden", mit deren Hilfe er eine stärkere 
Beeinflussung der deutschen Parochien erhoffte. Diesem Ziele diente auch 
die 1927 vollzogene Bildung der polnisch-evangelischen Gemeinde zu Lodz 
mit Karol Kotula als Pfarrer. Wiewohl die Lodzer evangelischen Polen 
immer von deutschen Pastoren auch in ihrer Muttersprache betreut wur-
den, wünschten sie vor allem einen Pfarrer, der in nationaler Beziehung 
eines Geistes mit ihnen wäre. Auf Empfehlung des Generalsuperintenden-
ten Bursche bot sich ihnen in Kotula solch ein Mann, der von der Basis sei-
ner Lodzer polnischen Parochie in den deutschen Kirchspielen Fuß fassen 
und in ihnen polnische Gottesdienste einführen wollte. Die Gründung 
einer deutschen Gemeinde in Warschau verhinderte Bischof Bursche. 

Die Augsburgische Kirche im ehemaligen Russisch-(Kongreß-)Polen 
zählte vor 1914 im ganzen 65 Pfarr- und Filialgemeinden. In 20 Kirch-
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spielen un d neu n Filiale n predigt e ma n nu r ode r teilweise auch polnisch , 
in allen übrigen ausschließlic h deutsch . Di e auße r Deutsche n un d Pole n 
dritt e un d kleinst e Sprachengrupp e innerhal b der Kirche , die evangeli-
schen Litaue r (8 000 Seelen) , die ich vorhin kurz erwähnte , erfreute n sich 
der muttersprachliche n Bedienung . Di e estnische n un d lettische n evange-
lischen Soldaten , die ihre n Diens t in Pole n ableisteten , wurde n von den 
Militärprediger n in ihre n Sprache n religiös versorgt. 

Die Zah l der evangelische n Pole n in den zehn Gouvernement s Kongreß -
polen s (Kaiisch , Kielce , Lublin , Warschau , Pùock, Ùomża, Suwaùki, Siedlce , 
Rado m un d Petrikau ) schätzt e im Jahr e 1906 der Historike r Henry k 
Merczyn g auf etwa 31 500, die der evangelische n Deutsche n auf 370 000 
(außerde m noc h etwa 29 000 katholisch e Deutsche) . In der Zwischenkriegs -
zeit vergrößert e sich bis 1936 die Zah l der Gemeinde n un d Filiale n insbe-
sonder e durc h das neu e Kirchengeset z 1936, auf insgesamt 117 die der 
Gemeinde n un d auf 40 die der Filialen. 20 Nac h 1936 wurde n zwei Filialen , 
die zu Ląkie un d zu Ludwikowo , zu Parochie n erhoben , so daß sich da-
durc h die Zah l der Kirchspiel e um zwei erhöhte , d. h. auf 119 stieg, dage-
gen die Zah l der Filiale n sich um zwei verminderte , somit 38 betrug . Am 
1. Janua r 1938 zählt e die Evangelisch-Augsburgisch e Kirch e 461 070 Glie -
der, davon 368 856 (80 v. H.) Deutsch e un d 92 214 (20 v. H.) evangelische 
Polen . Nac h Anschlu ß des Olsa-Lande s un d der dortige n polnisch-evange -
lischen Parochie n an Polen , im ganzen 40 000 Seelen , zählt e die Evange-
lisch-Augsburgisch e Kirch e am 1. Septembe r 1939 run d 500 000 Glieder . 

Deutsch e Gemeinde n bzw. solche mi t überwiegen d deutsche n Mehrheiten 
waren 1938: Lipiny-Wol a Mùocka, Ùowicz, Nasielsk , Neuho f (Now y Dwór) , 
Papro ć Duża , Pilica , Puùtusk, Radzymin , Rawa Maz. , Sadoleś-Pùatkownica, 
Star a Iwiczna , Węgrów, Żyrardów , Chodecz , Gombin , Gostynin , Iùów, 
Lipno , Ùąkie, Michaùki, Makowisko , Now a Wieś, Ossówka, Pùock, Przedecz , 
Rypin , Secymin , Siemiątkowo , Sierpc , Wyszogród, Babiak, Dąbie , Grodziec , 
Izbisca Kujawska, Koùo, Konin , Maślaki , Prażuchy , Sobiesęki, Sompolno , 
Ludwikowo , Stawiszyn, Turek , Wùadysùawów, Zagórów , Zduńsk a Wola, 
Beùchatów, Kleszczów, Ùask, Petrikau , Dziepóùć-Radomsko, Tomaszó w 
Maz. , Cyców, Cheùm, Kielce , Kamień , Lublin , Radom , Alexandrow , 
Andrzejów, Baùuty-Żubardz, Brzeziny , Konstantynów , St. Trinitati s Lodz , 
St. Johanni s Lodz , St. Matthä i Lodz , Lodz-Radogoszcz , Nowosolna , 
Poddębice , Pabianice , Rud a Pabianicka , Zgierz , Ùęczyca, Ozorków , Dubno , 
Kowel, Kostopol , Ùuck, Rożyszcze , Równe , Tuczyn , Torczyn , Wùodzimierz, 
Biaùystok, Grodno , Wilna, Wiżajny, Bielitz, Alt-Bielitz , Nieszaw a un d 
Wùocùawek. Im ganzen waren es also 91. 

Deutsch e Filiale n bzw. solche mi t überwiegen d deutsche n Mehrheite n 
waren 1938: Kutno , Karolew , Orùowo, Skrzypkowo-Jackowo , Brzozówka , 
Dobrzy ń an der Weichsel, Pùońsk, Kozy, Józefów, Lissewo-Pyzdry , Poździe -
nice , Kamocin , Pińsk , Bukowiec , Ùaznowska Wola, Grabieniec , Michaùowo, 

20) Dzienni k Urzędow y Konsystorz a [Amtsblat t des Konsistoriums] , War-
schau, 2. Februa r 1937. 

3f° 



452 Eduard Kneifel 

Pilica , Przeczów , Jawor , Kozienice , Supraśl-Choroszcz , Izabeli n un d Sejny . 

E s ware n mi th i n 24. 

Polnisch e Gemeinde n bzw. solch e mi t überwiegen d polnische n Mehrhei -
te n (ohn e da s Olsa-Land ) w a r e n im J a h r e 1938: Warscha u (9 000 Pole n un d 

3 000 Deutsche) , Warschau-Prag a (noc h nich t organisiert) , Przasnysz , 

Tschenstochau , Kaiisch , Wieluń , Brest-Litowsk , Neudor f (Mościce) , Pol -
nisch-Evangelisch e Gemeind e Lodz , Polnisch-Evangelisch e Gemeind e 

Józefin , Ùomża , Suwaùki , Teschen , Drogomyśl , Goleszów , Jaworze , Kra -
kau , Międzyrzecze , Skotschau , Sosnowiec , Ustroń , Weichse l (Wisùa), di e 

polnisch-evangelische n Gemeinde n zu Bromberg , Gdingen , Graudenz -
Dirschau , Schildberg-Pawùów , Pose n un d Thorn . I m ganze n wa re n es 28. 

Polnisch e Fil iale n bzw. solch e mi t überwiegen d polnische n Mehrhe i te n 

(ohn e da s Olsa-Land ) wa re n 1938: Bùędów , Sieradz , Zawiercie , Końskawola , 

Zamostecze , Olendr y Zabuskie , Olendr y Swierzewskie, Aleksandrówka , 

Szczuczyn , Grajewo , Augustów, Dąbrow a Górnicza , Is tebn a un d Lissa. I m 

ganze n also 14. 

Di e Nichtlösun g de r na t ionale n Frag e un d dami t des Sp rachenprob lems — 

ob im Konsistorium , in de n kirchliche n Körperschaften , in de n Gemeinden , 

Filialen , Schule n u. a. — erschüt ter t e da s Gefüg e de r Evangelisch-Augs -
burgische n Kirche . Di e i r rea l e un d ni e prakt iz ier t e Missionsideologi e 

Pas to r Dr . Leopol d Otto s au s Warscha u verdichtet e sich zuletz t zu eine m 

kirchlic h unverantwor t l iche n Entvolkungsprogramm , da s sich im sog. 

neue n Kirchengeset z 1936 selbst ent larvte . Di e Verquickun g polnisch-na -
t ionale r Ziel e mi t religiösem Diens t konnt e de r augsburgische n Kirch e 

nich t zu m Nutze n ode r gar Hei l gereichen . I m Gegenteil , sie schadet e ih r 

sehr . Den n ein e Kirch e h a t alle in ih re m Bereic h ver t re tene n Volksgrup-
pe n mi t ih re n Sprache n zu respekt iere n un d zu schützen . Tu t sie da s nicht , 

dan n sink t sie zu eine r Entvolkungsansta l t herab , die de n N a m e n eine r 

evangelische n Kirch e ü b e r h a u p t nich t verdien t un d sich ganz unglaub -
würd i g macht . Un d so k a n n in geschichtliche r Rückbesinnun g mi t gute m 

Gewisse n gesagt werden : I n de r Augsburgischen Kirch e Polen s habe n füh -
r end e polnisch e Persönlichkeite n auf weite Sich t h i n de r deutsche n 

Sprach e ih r Daseinsrech t in F r a g e gestellt . Sie bet rachte te n sie als ein e n u r 

zeitbedingt e Erscheinung , di e durc h die polnisch e Kirchensprach e noc h in 

absehbare r Zukunf t ersetz t werde . I n diese r Lage w ar für d i e evange -
lische n Deutsche n in de r Augsburgischen Kirch e de r Kamp f u m da s Gel -
tungsrech t ih re r Mut te rsprach e ein e unausweichlich e Notwendigkeit . 

S u m m a r y 

The Language Question in the Protestant Augsburg Church in Poland 
Thi s contributio n referrin g to Polan d within th e frontier s between th e two 

world-wars , deal s first of all with th e oldest Luthera n parishes : Vilnius 
(establishe d in 1555), Neudor f on th e Bug (Mościce ) (organize d in 1617), Tesche n 
(founde d ane w in 1709), Węgrów (set u p in 1650), an d Warsaw (subordinat e 
chape l to Węgrów 1650—1767/1775; thereafte r independent) . Initially , in Vilnius, 
Neudor f (Mościce) , Węgrów an d Warsaw th e ecclesiastica l language was exclu-
sively German . After 1720-, however , Polish definitel y prevailed as th e ecclesias-
tica l an d colloquia l language . I n Tesche n (Austro-Silesia ) th e ecclesiastica l 
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language was always mainl y Polish . As regard s Warsaw it was Johan n Samue l 
Gierin g who, for th e first tim e in 1778 in his draf t of ne w churc h rule s an d a 
ne w ritual , demande d Polish services which were introduce d accordingly . Bu t 
only in 1881 were the y equate d with thos e held in German . Th e last Germa n 
ministe r in Warsaw was Juliu s Adolf Theodo r Ludwig, late r Superintenden t 
genera ù (f 1876). Th e Warsaw minister s Dr . Leopol d Marti n Otto , th e 'Fathe r of 
Polish Evangelicism' , Kar l Gusta v Manitius , Juliu s Bursch e et al. were convinc -
ed an d active Poles . The y were supporte d by like-minde d chairme n of th e 
Protestan t churchwarden s of Warsaw like Dr . med . Malcz , Sehlenker , Jenike , 
Evert , wantin g to stam p th e Warsaw Luthera n parish as bein g linguisticall y 
Polish . I n thi s directio n an d with respec t to th e entir e Augsburg Churc h th e 
activit y of Juliu s Bursche , parson , Superintenden t an d finally Bishop of Warsaw 
(1905—1939, † 1942), did move . 

Besides Warsaw Polish as ecclesiastica l language gained groun d in th e parish 
of Kalisz (establishe d in 1795) as well as in th e town s of Lublin , Radom , Ùowicz, 
an d Kielce , while th e countr y showed Germa n majorities . I n th e mor ę recentl y 
establishe d parishe s of th e 19-th Century , in Chodecz , Przedecz , Sobiesęki , Koùo, 
Turek , Konin , Ùask, Petrika u (Piotrków) , Wùocùawek, Kielc e an d man y others , 
Polish Services were mostl y held onc e a month . 

Before World War I Services were held in Lithuani a for th e 8 000 Protestan t 
Lithuanian s in four parishe s an d five subordinat e chapels . Th e Estonia n an d 
Latvia n soldier s of th e Augsburg Confessio n were served in thei r respectiv e 
language s by army-chaplains . 

At th e introductio n of Polish as ecclesiastica l language to th e parish Services 
a decisive par t was played by th e ministeria l synods assemblin g sińce 1880, no 
mino r par t by th e Protestan t Polish press an d othe r publication s pre-eminentl y 
so by th e 'Zwiastu n Ewangeliczny ' ('Protestan t Courier' ) directe d by th e mini -
sters Dr . Ott o (1863—1882) an d Juliu s Bursch e (1898—1914). 

On 1 Januar y 1938 th e Augsburg Churc h amounte d to 119 parishe s an d 38 
chapel s of ease, 91 of which were Germa n parishe s an d 24 Germa n subordinat e 
chapel s with no or bu t smali Polish Protestan t groups . Ther e were 28 Polish 
Protestan t parishe s as well as 14 Polish subordinat e chapels . Th e centr ę of th e 
Germa n Lutheran s was Lod z with its four parishe s of altogethe r 55 000 souls. 
Aroun d Lodz spread a circle of numerou s parishe s an d subordinat e chapel s 
th e ecclesiastica l language of which was predominantl y German . 

On 1 Januar y 1938 th e numbe r of member s of th e Augsburg Churc h totalle d 
461 070 (German s 80 per cent , Pole s 20 per cent) . With th e Olsa distric t take n 
over by Poland , in Novembe r 1938, th e Augsburg Churc h numbere d 500 000 
member s on 1 Septembe r 1939. Th e tendenc y of th e Pole s toward s linguistic 
unificatio n of th e Augsburg Churc h in favour of Polish , caused friction s an d 
clashes of opinio n lastin g from 1898 unti l 1939 an d ultimatel y findin g thei r 
severest expression in th e so-calle d ne w churc h law of 1936. 


