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An Wal l ens t e ing rabe n (S . 8) u n d Vorburgs ied lun g (S . 46 f.) knüpf t de r Vf. 
Über l egunge n z u m T h e m a „Reric" , da s nich t e r s t n e u e r d i n g s mi t de r Mecklen -
b u r g in Z u s a m m e n h a n g gebrach t w o r d e n ist. Sein e topographische n E r m i t t l u n -
gen zeigen , d a ß de r Wal l ens t e ing rabe n nich t als S e e v e r b i n d u n g in F r a g e k o m m t . 

Da s F u n d s p e k t r u m de r Vorburgs ied lun g (Katalog , S. 109—125) schein t i h m zu 

indifferent , Arbe i t sge rä t e u n d Ha lb fab r ika t e zu spärl ic h ve r t r e t en , als d a ß von 

a u s g e d e h n t e r h a n d w e r k l i c h e r P r o d u k t i o n di e Red e sein könn te , wie m a n sie a n 

e i n e m Hande l sp l a t z von f rühs täd t i sche m Zuschni t t zu e r w a r t e n ha t . D a r i n ist 

i h m zuzus t immen , desgleiche n in de r Ansicht , da ß „di e Mecklenbur g u n d da s 

E m p o r i u m Rer i c zwei m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n e u n d h e r a u s r a g e n d e obodri t isch e 

Sied lunge n waren , di e jedoc h nich t no twend ige rwe i s e a n e ine m Pla t z zu suche n 

s ind" . 

Schleswi g Ing o Gabr ie l 

Kazimier a Kalita-Skwirzyňska : Stargar d Szczeciňski . LStargar d be i Stet t in. ] (Po -
morz e w zaby tkac h sztuki. ) Zakia d N a r o d o w y im . Ossoliriskich , Wydaw-
nic two . Breslau , Warschau , Krakau , Danzig , Lod z 1983. 194 S., 39 Abb. i. T. , 

10 P läne . 

I n de r Re ih e „ P o m o r z e w zaby tkac h sz tuk i " [ P o m m e r n in K u n s t d e n k m ä l e r n ] 

legte Kazimier a K a l i t a -  S k w i r z y h s k a 1983 de n vier te n B a n d vor 1 , de r de r 

östl ic h von S te t t i n ge legene n S t ad t S ta rgar d gewidme t ist. Wie in diese r Re ih e 

übl ich , wird de r D e n k m ä l e r b e s c h r e i b u n g zunächs t e in e ausführ l ich e S c h i l d e r u n g 

von Topograph ie , wirtschaft l icher , soziale r u n d kul ture l le r E n t w i c k l u n g vorange -
stell t (S . 1-56) . Diese r h i s to r i sch e Streifzu g re ich t h ie r v o m Ausbau de r k le ine n 

s lawische n S ied lun g u n d de r E i n w a n d e r u n g d e u t s c h e r Kolon is te n bis h i n zu d e n 

K ä m p f e n u m di e S t ad t a m E n d e de s Zwei te n Weltkrieges , i h r e m Ü b e r g a n g a n 

P o l e n u n d ih re r Nachk r i egsen tw ick lung . D e r Lese r e rhä l t a u c h e ine n ku rze n 

Einbl ic k in die ve r sch i edene n Pro jek t e de s Wiederaufbaue s u n d seine r Realisie -
rung : Res t au r i e run g u n d R e k o n s t r u k t i o n de r wich t igs te n Denkmä le r , Beibehal -
t u n g de r S t r aßenzüg e u n d A n p a s s u n g s a r c h i t e k t u r im N o r d w e s t e n de r S tadt , 

Wohnb löck e a m Ihna-Kanal , R e k o n s t r u k t i o n große r Teil e de r 1945 zu 85 v. H . 

zers tör te n S t a d t m a u e r . 

U n t e r d e n fo lgende n Kap i t e l n ü b e r di e D e n k m ä l e r S ta rga rd s m a c h t di e Marien -
k i rch e d e n wei tau s g röß t e n Tei l au s (S . 125-167) . Diese r Abschn i t t ve rd ien t auc h 

desha l b be sonde re s In teresse , weil es b is lan g ke in e neue r e M o n o g r a p h i e ü b e r 

dies e Ki rch e gibt u n d di e Autor i n hie r -  w e n n a u c h au f k n a p p e m R a u m - ihr e 

e igene n F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e zugängl ic h mach t . 2 Sie wide r sp r i ch t de r her -
k ö m m l i c h e n Auffassung, d a ß de r ers t e B a u de r Mar ienk i rch e -  vermi t te l t d u r c h 

die Kol leg ia tsk i rch e in Kolber g -  von St . Mar ie n in Greifswal d abhäng i g sei. Vor 

al le m a n Detai l s u n d O r n a m e n t f o r m e n k a n n di e Autor i n nachweisen , d a ß Greifs -
wald in S ta rgar d lediglich als Insp i ra t ionsque l l e für da s H a l l e n s c h e m a diente , di e 

Kirch e dagege n seh r viel s tä rke r von de r Tradi t io n de r b r a n d e n b u r g i s c h e n Or-
d e n s a r c h i t e k t u r beeinf luß t wurde . Von eine r Vermi t t l un g d u r c h Kolber g -  so di e 

1) Di e dre i vo rausgegangene n B ä n d e sind : H a n n a D o m a n s k a : Za rnowie c 
[Zarnowitz] , Bres la u u . a . 1977; J . C i e m n o l o r i s k i , J . S t . P a s i e r b : Pelpl in , 
e b e n d a 1978; I w o n a S t r z e l e c k a : Gn ie w [Mewel , e b e n d a 1982. 

2) K. K a i i t a : Kosció i N P Mari i w Stargardzie . D o k u m e n t a c j a naukowo -
his toryczn a [Di e Mar i enk i r ch e in S targard . E i n e wissenschaf t l ich-his tor isch e Do -
k u m e n t a t i o n ] , maschschr . , P K Z , S te t t i n 1976. 
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Autorin - könne man kaum sprechen, da die Stargarder Kirche zumindest 
gleichzeitig, wenn nicht sogar früher als die Kolberger im Bau war. 

Die übrigen kunsthistorischen Kapitel über Rathaus, Arsenal, Speicher, Pfarr-
haus, Hauptwache, gotisches und Renaissancehaus, St. Johannes, Hl.-Geist-Kir-
che und Sühnekreuz von 1542 fassen die gegenwärtigen Kenntnisse, unterstützt 
von - leider sehr blassen - Photos, Grund- und Aufrissen, kurz und prägnant 
zusammen. 

Da es noch immer keine unbedingte Selbstverständlichkeit ist, sollte bei die-
sem Büchlein, das ja vor allem an die große Zahl interessierter Laien und 
Reisender gerichtet ist, der äußerst objektive Standpunkt der Autorin hervorge-
hoben werden. So spricht sie beispielsweise die in solchen Bänden meist über-
gangene polnische Besiedlung von 1946 als eigenes geschichtliches Ereignis an 
(S.53) und scheut weder historische deutsche Bezeichnungen (z.B. S.24: „Nige 
Burse", S. 108: „Pfarrhof', S. 115: „Diele", S. 175: „Marien tiden"), Inschriften oder 
Straßennamen (S.26: „Die heutige ul. Kazimierz Wielki [ursprünglich Große 
Mühlenstraße|"; Übers. d.Vf.in). Eine Abbildung zeigt das Sühnekreuz aus dem 
16. Jh. mit deutscher Inschrift (S. 171). Im Sinne der historischen Wahrheit merkt 
die Autorin z.B. bei dem Renaissancehaus an, daß seine heutige Bezeichnung 
„Kamienica Klecanów" vor dem Hintergrund der geschilderten Eigentumsver-
hältnisse unrichtig und auf Grund des Namens eines kurzfristigen Besitzers von 
1922 - Rudolf Kletzin -, der so ähnlich wie „Klecan" klinge, gewählt worden sei 
(S. 118). 

Vermißt man beim Lesen auch Anmerkungen, so wird dies durch Nennung der 
einschlägigen Autoren im Text und einen kritischen Überblick über Quellen und 
Literatur am Schluß des Buches ausgeglichen. Insgesamt ist es der Autorin 
gelungen, eine kleine, aber fundierte und sachliche Städtemonographie vorzule-
gen. 

Trier Barbara Mikuda-Hüttel 

Westpreußen-Jahrbuch. Band 34. 1984. Hrsg. von der Landsmannschaft West-
preußen. Verlag C. J. Fahle. Münster/Westf. 1983. 160 S., zahlr. Abb., 1 
Klapptafel i. T. 

Im vorliegenden Band sind zwölf Beiträge vereinigt, die in ihrer Thematik 
die verschiedensten Bereiche der westpreußischen Geschichte berühren. Zu-
nächst gibt Hans-Jürgen S c h u c h einen Abriß der 750jährigen Geschichte der 
im Kreis Graudenz gelegenen Stadt Rehden. Kern der neuen Siedlung war die 
1234 errichtete Deutschordensburg, die neben der Marienburg zu den schönsten 
Ordenshäusern in Westpreußen zählte. Ob indes — wie der Vf. anführt — das 
Stadtwappen einen direkten Bezug zu der bei Hannover ansässigen Familie von 
Reden herstellt, muß fraglich bleiben. Es gibt darüber hinaus zahlreiche Deu-
tungsversuche des Ortsnamens Rehden, die alle einer sicheren Grundlage ent-
behren. Eingehend befaßt sich Seh. mit der Entwicklung der Siedlung im 
Mittelalter, die durch ihre günstige geographische Lage gefördert wurde. Die 
Niederlage des Ordens bei Tannenberg 1410, der 13jährige Krieg und der nach-
folgende Zweite Thorner Frieden 1466, der der Machtstellung des Ordensstaates 
einen empfindlichen Schlag versetzte, führten zum wirtschaftlichen Niedergang 
des Ortes, der den Charakter einer Ackerbürgerstadt erhielt. Wie sehr die Ent-
wicklung Rehdens unter polnischer Herrschaft stagnierte, verdeutlicht die erste 
preußische Zählung von 1772, die in der Stadt lediglich 260 Einwohner verzeich-
nete, die in 52 mit Stroh gedeckten Holzkaten wohnten. Leider klammert der 


