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wymienionych wyżej rokowań rodacy przyjeżdżający do Gdańska, szczególnie 
w  okresie letnim. Chcąc bowiem wykazać swoją „kulturą” m ówili do kolejarzy 
przeważnie po niemiecku, zamiast po polsku. Wykorzystali to oczywiście moi part
nerzy Niemcy i na moje twierdzenie, że język polski na kolei jest potrzebny, bo 
tego żąda publiczność polska, zaproponowali w  toku rokowań Wysokiemu Kom i
sarzowi L ig i Narodów przechadzkę na dworzec kolejowy. Oczywiście sprzeciwiłem 
się temu, nie chcąc się skompromitować.

Wspomnieć tu jeszcze muszę o jednym szczególe, dla mnie bardzo miłym. Kiedy 
wizytowałem wyżej wymienione kursy języka polskiego, urządzane przez Dyrekcję 
Kolei, od razu mogłem rozpoznać po łatwości uczenia się języka polskiego i po 
jego wymowie, kto z kursantów był pochodzenia polskiego, a kto był rdzennym 
Niemcem. Okazywało się w  w ielu przypadkach, że rodzice tych kursantów Polaków 
znają jeszcze język polski i że drogą rozmów w  języku polskim ułatwiają swoim 
synom przyswojenie sobie tego języka, odebranego im przez germanizację.

Jak z powyższego wynika, wspomniany na wstępie skromny „podręcznik" 
wprowadził do Wolnego Miasta Gdańska język polski, jako obowiązkowy na ko
lejach, zmusił Niemców do uczenia się języka polskiego, spowodował kierowanie 
dzieci do szkół polskich i usunął wśród rodzin polskich skutki germanizacji.

W  walce o swoje prawa w  Wolnym Mieście Gdańsku Polska uzyskała sku
teczną broń tym silniejszą, że stworzoną za zgodą samych Niemców. Wspomniany 
podręcznik stanowi jeden z przykładów, jak ciężką, uporczywą r wyczerpującą 
nerwy była walka o realizację praw Polski w  byłym Wolnym Mieście Gdańsku
i z jakim trudem trzeba było odrabiać ograniczenia nak'adane na Polskę przez 
„w ielką politykę” na terenie rzekomo wolnego i bezpiecznego dostępu naszego do 
morza. FR A N C IS ZE K  M A R S ZA ŁE K

A N T Y P O L S K I P R O J E K T  Z W IĄ Z K U  W SZ E C H N IE M 1 E C K IE G O  *

A L L D E U T S C H E R V E R B A N D

Eine andere deutsche Polenpolitik.
Denkschrift
vom Regierungsrat Dr. Hugenberg1 in Posen.

Vertraulich! Posen, den 12. Januar 1902.
Herrn

Professor Dr. Hassę
Be r l i n

Sie wiinschen fiir die weitere Verhandlung der Polenfrage im Alldeutschen 
Verbande eine kurze Darlegung der grundsatzlichen Gesichtspunkte, nach denen 
ich auf Grund meiner hiesigen Beobachtungen die Lage des Deutschtums in Posen 
und Westpreussen und die Bediirfnisse der deutschen Polenpolitik beurteilte.

* Poniższy dokument pochodzi z archiwum w  Potsdamie, a jego m ikrofilm  dostarczył 
mi prof. Franciszek Paprocki, za zgodą władz archiwalnych w  NRD. Byl to maszynopis, skie
rowany jako poufny memoriał do prof. Ernesta Hassego, przewodniczącego i głównego ideo
loga Związku Wszechniemieckiego.

1 Dr A lfred  Hugenberg, (1865—1951), wybitny polityk i ekonomista epoki imperializmu 
w  Rzeszy. Był on w  latach 1894—99 asesorem w  rejencji poznańskiej, inicjatorem poznańskiej 
grupy Związku Wszechniemieckiego w  1898 r., a w  latach 1900—1903 dyrektorem niemiec
kiego związku Spółek Reiffeisena w  Poznaniu. Później przeszedł do wielkiego przemysłu 
(Kruppa) a po pierwszej wojnie był przez szereg lat wysokim urzędnikiem, wreszcie — 
ministrem finansów. Ze stanowiska burżuazyjnego działalność Związku Wszechniemieckiego 
opracował ostatnio A lfred  Kruck w  monografii pt. „Geschichte des Alldeutschen Verbandes" 
1890—1939. Wiesbaden 1954. Marksistowską charakterystykę tej kadrowej organizacji imperia
lizmu niemieckiego dał Jurgen Kuczyński w  I I  tomie swych „Studien zur Geschichte des 
deutschen Imperialismus“ . (Propagandaorganisationen des Monopolkapitals) Berlin 1950.
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S o w e it m e in e  — v o n  d e r  p ra k t i s c h e n  Arbeit a u c h  a u f  d e m s e lb e n  Gebiete s e h r  
Jn A n sp ru c h  g e n o m m e n e  — Zeit es g e s ta t te t ,  g eb e  ich  sie im  fo lg en d e n .
, *ch schicke voraus, dass meines Erachtens nur das ungliickselige Zusammen- 

,en der Aufnahme der Ostmarken in den Preussischen Staatsverband mit den 
Anfangen der theoretisch-iiberalen Richtung, die d^s neunzehnte Jahrhundert 
Deherrschte, es bewirkt hat, dass es in Posen und Westpreussen eine Polenfrage 
och gibt. Ware es historisch moglich gewesen einerseits eine zielbewusste deutsche 

■K-olonisation im weitesten Sinne des Wortes w ie diejenige des Netzebruches ein 
anrhundert hindurch zu treiben, anderseits Abstand zu nehmen von den auf eine 

Kulturelle Hebung der polnischen breiten Massen gerichteten, z. T. diesen aufge- 
wungenen Bestrebungen —  ware es mit anderen Worten historisch moglich ge

wesen, z. B. die deutsche V o l k s s c h u l e  nur ais eine Einrichtung fiir die d e u t -  
c h e n  Beyolkerunąsteile zu behandeln, an der teilzunehmen, lediglich den- 

jemgen Polen gestattet wurde, die eine Ehre und einen Vorteil darin erblickten 
nd zuvor im Vaterhause im Gebrauch der deutschen Sprache ausreichend vor- 
ereitet waren, ferner die Durchfiihrung der preussischen A g r a r g e s e t z e 2 mit 

b„.®,n das Bauerntum stiitzenden Zwangswohltaten auf die deutschen Teile der 
i n d 0 Provinzen zu beschranken, zu den p o l i t i s c h e n  R e c h t e n  nur die 
b*v ^eu ŝchen Volksschule dazu vorgebildeten zuzulassen, die deutsche Kolonial- 
Sta °t1 UnS w 'e im M ittelalter unter ein eigenes Kecht zu stellen, nur ihr die 
so ® .?â wendungen zur Hebung der Provinz zufliessen zu lassen usw. usw. — 
anf Ur ^as Polentum der jetzigen Provinzen Posen und Westpreussen, mit ihrer 
sein n|vr S0 §er'nsen Bevolkerungsdichtigkeit, langst im Deutschtum aufgegangen 

' an hat sich nach dem Sprichwort „die Schlange am eigenen Busen” gross-
gezogen.
r Nachdem dies einmal geschehen, muss man-mit den veranderten Verhaltnissen
2  "nen. Der Gedanke der Germanisierung des vorhandenen Polentums ist z u r  
ein 1 -ein ut°pischer. Erst dann kann er wieder aufgenommen werden, wenn wieder 
sch S f^ h a ft l ic h e  M a c h t v e r s c h i e b u n g  eingetreten ist, d. h. wenn w irt- 

^as Deutschtum nicht mehr in der Verteidigungsstellung sich befindet 
n e Jetzt, sondern wieder in einer starken Angriffsstellung, und zwar der Art, dass 

m u lic h  auch die katholische Kirche es in ihrem Interesse zweckmassiger findet, 
cn mit dem Deutschtum in Posen und Westpreussen auszusóhnen, ais zu Gunsten 

s ,s eyangelischen Deutschtums an Boden zu verlieren. Zur Zeit hat sie an einer 
sta ^ uss°hnung gar kein Interesse, da sowohl sie sich bei dem heutigen Zu- 
^ande der wachsenden Ausbreitung des katholischen Polentums sehr gut steht, 
d auch dieses selbst: denn auch letzteres hat schlechterdings keinerlei Interesse 
Wa hinsichtlich der Verteidigung seiner Nationalitat nachgiebig zu sein. Denn 
. as bietet ihm der Staat? A l l e  V o r t e i l e ,  d i e  e r  z u  v e r g e b e n  hat ,  b e 
ki  ^  m t es  u n a b h a n g i g  d a v o n ,  o b  es  d e u t s c h  w i r d  o d e r  p o l n i s c h  

e i b t. Ein griindlicher Wandel hierin kann nach jetzigen politischen Verhalt- 
inrf61!  nUr a^hnahlich eintreten. Ais Endziel ist also naturlich festr.uh^ilten, d-'ss 

nerhalb der Grenzen des Deutschen Reiches eine reindeutsche Bevolkerung lebt. 
<j. eT irP A u g e n b l i c k  handelt es sich nicht sowohl um ein Einflussnehmen auf 
kw'ft^es*nnun®en ^es Polnischen Bevolkerungsteils ais um die Herbeifuhrung einer 

L.lgen Wendung in der Entwicklung der wirtschaftlichen Starkeverhaltnisse 
er beiden Nationalitaten 3.

1886 r. 
polskich

‘ Autor memoriału miał tu na myśli zarówno ustawę o kolonizacji państwowej z 
od ir U S ta w y . °  t z w ‘ R^ntenguter z 1891— 92 r. Zapewne pragnął wykluczenia chłopów p u isilm sii 
bow orzystania z »>włości rentowych*', w memoriale nie posługuje się w  ogóle danymi licz- 
^ ym i- Wiadomo, że kolonizacja państwowa na Pomorzu i w  Poznańskiem doprowadziła 
sto r°  W latacłl 1900— 1905 do uzyskania przez ludność niemiecką w  Poznańskiem przesunięcia 

sunkii liczebnego o 0 ,2 %  (z 38 ,4 %  do 38,6°/o). Już w 1894 r. na łamach „Preussische Jahr- 
lic7 wr<< w ybitny pruski statystyk R. Boeckh alarmował społeczeństwo niemieckie z powodu 
\va>e cofania się ludności niemieckiej na kresach wschodnich Prus. Hugenberg wysu-
dresach CZO*° zc*ecyciowanie czynniki ekonomiczne w  polityce pruskiej wobec Polaków na

2w  3 pocz^ ku x x  w. niemieccy nacjonalistyczni ekonomiści i statystycy, przeważnie 
Do<s^an* or6anizacyjnie z© Związkiem Wszechniemieckim lub Ostmarkenverein (Hakata) 

w ięd li szereg poważnych prac, przeważnie tendencyjnych, zagadnieniom „w a lk i ekono-
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W ie zur Zeit die G e s i n n u n g e n  der preussischen Polen sind und sich aussern, 
hat lediglich eine taktische Bedeutung insofern, ais die Durchsetzung einer richtigen 
Polenpolitik um so leichter wird, je unverhiillter und scharfer die Deutsch- und 
Preussenfeindschaft der Polen sich offenbart. Wie alle die anderen kleinen sla- 
vischen Nationen sind sie unter dem fruchtenden Einflusse deutscher Kultur und 
deutscher Fehler n a t i o n a l  m i i n d i g  geworden. Taktisch ist es sicher richtig, 
wenn zur Zeit von der preussischen Regierung stets erklart wird, man werde 
zufrieden sein, wenn die Polen sich zur preussischen Staatsgesinnung beąuemten. 
Tatsachlich ist aber diese Forderung gleichbedeutend mit derjenigen Aufgabe der 
polnischen Nationalitat. Denn diese und die Anerkennung des preussischen StaateS 
sind, w ie die Dinge sich entwickelt haben, unvereinbar. Man mag selbst die pol
nische Presse unterdrticken, die polnische Sprache in Versammlungen verbieten —■ 
an sich vielleicht erwiinschte Massregeln — , so wird man damit zur Zeit doch 
einen Einfluss auf die polnischen Volksgesinnungen nicht ausiiben. Von dem 
Agitationsherde Galizien aus und durch die Kanale der Hierarchie und des Adels 
w ird der Ziindstoff bei den heutigen Verkehrsverhaltnissen stets weiter und tiefer 
in die Volksmassen hineingetragen werden. Ein wirtschaftlich vorwartsschrei- 
tendes Volk w ie die Polen, w ird durch solche Massregeln nicht entmutigt. Erfolg 
konnen diese erst haben, wenn der Wiedereintritt des ausseren Riickganges der 
polnischen Hassę, w ie w ir ihn in Deutschland bis in die 60-ger Jahre hatten, Ver- 
wirrung und Entmutigung in ihren Reihen getragen hat. Inzwischen dienen jene 
Massregeln dem Autoritatsbediirfnisse des Staates, halten in gewisser Hinsicht die 
Aufmerksamkeit des deutschen Westens auf die Entwicklung in den Ostprovinzen 
lebendig, tragen aber anderseits die Gefahr in sich, die Blicke abzulenken von 
den wirklich wichtigen Erscheinungen, von den im Stillen sich vollziehenden w irt
schaftlichen Veranderungen zu Ungunsten des Deutschtums.

Marcinkowski-Verein, Bildung eines polnischen Mittelstandes, Riickgang des 
deutschen Grundbesitzes, Handwerks und Handels, Entwicklung des polnischen 
Genossenschaftswesens, procentualer Riickgang der deutschen Bevólkerung — 
das sind die bekannten Erscheinungen des deutschen wirtschaftlichen Niederganges 
in den Ostmarken4.

Der innerste Grund ist einerseits, dass auf der polnischen Seite das Proletariat, 
und zwar ein gesundes, durch die Geistlichkeit gut gefiihrtes, vom preussischen 
Staate mit guten kulturellen Waffen ausgestattetes Proletariat steht, andererseits, 
dass unter dem Einflusse unrichtig angewandter Staatshilfe und ungiinstiger aus- 
serer Verhaltnisse das Deutschtum der Provinz widerstandsunfahig und -unlustig 
geworden ist. Au f wessen Seite heute das „Proletariat” , d. h. d i e  k ó r p e r l i c h  
a r b e i t e n d e  b r e i t e  M a s s e  —  B a u e r  u n d  A r b e i t e r  —  steht, der pflegt 
stets der Starkere zu sein. Das Proletariat —  das Wort stets in diesem Sinne be- 
griffen —  ist der grosste Konsument. Unter straffer Leitung kann es daher den 
wirtschaftlichen Boykott wirksam durchfiihren, seine aus Westdeutschland durch

m icznej" polsko-niemieckiej w  tzw. Ostmarken, tj. wschodnich prowincjach pruskich. W y
mienić tu trzeba przede "wszystkim pracę Leo W e g e n e r a ,  „D er wirtschaftliche Kam pf def 
Deutschen m it den Polen um die Provinz Posen" wydaną w Poznaniu w  1903 r., a następ
nie głośną wówczas księgę Ludwika B e r n h a r d a ,  pt. „Das polnische Gemeinwesen in' 
preussischen Staat", wydaną w  Lipsku w  1907 r. W  parę lat potem Waldemar M i t s c h e r -  
1 i c h wydał pracę pt. „D ie Ausbreitung der Polen in Preussen" (Leipzig 1913). Tym  samyrn 
zagadnieniom poświęcone są dwa spore roczniki czasopisma pt. „Ostland im Jahrbuch fiir ost- 
deutsche Interessen", 1912 i 1913, wydawane w  Lesznie. Najprawdopodobniej Hugenberg ściśle 
współpracował w  tym  zakresie z Wegenerem i być może z Bernhardem, których materiały 
dały mu podstawę do uzasadnienia tez w  szeregu memoriałów dotyczących polityki pruskiej 
we wschodnich prowincjach,

* Wspomniani wyżej autorzy oraz organ Hakaty, Die „Ostmark", regularnie śledził* 
i  oceniali zarówno działalność polskich stowarzyszeń, jak i procesy ekonomiczne i ludnościowe, 
a z ich informacji korzystali najwyżsi dygnitarze rządowi, włącznie z kanclerzem Bulowem. 
wykorzystując je  w  przemówieniach z trybun parlamentarnych i sejmowych. Poufne memo
riały hakatystów i  wszechniemców z reguły dyktowały w  tym okresie politykę antypolską 
rządu pruskiego. Memoriał Hugenberga uderza konsekwentnym i całościowym ujęciem za
gadnienia w  sposób najbardziej typowy dla wszechniemieckich prekursorów hitleryzmu 
w Rzeszy. Oni to zapoczątkowali proces łamania praworządności, tolerancji i humanitaryzmu 
w Rzeszy.
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die Sachsengangerei hereingebrachten Spargroschen ftillen die polnischen Genos- 
senschaftskassen mit Millionen und befahigen sie dadurch zu den gróssten Unter- 
nehmungen. Aus ihm entsteht ferner ein unerschópflicher Nachwuchs von An- 
wartern fiir alle Stellungen und Nahrungen, die mit der neuen wirtschaftlichen 
“ lute des Polentums entstehen: zunachst unzahlige Scharen landhungriger, die 
jur hochste Preise Landparzellen iiberall erwerben, von denen aus sie w iQ die 
nppischen Ziegler iiber ganz Deutschland hinwandern, mit dem Verdienten schliess- 
nch stets auf die Heimatscholle zuriickkehrend und trotz aller Beriihrung mit der
* remde treu an Muttersprache und polnischem Heimatgefiihl festhalten, das platte 
■‘-■and nach und nach so dicht besiedelt. dass innerhalb dieser Gemeinden — die 
z; T. unter M ithilfe preussischen Staatskredits (Generalkommissionen) geschaffen 
sind — fiir irgendeine deutsche Regung keinerlei Raum bleibt, —  ferner die Lehr- 

ng? fiir den neuen polnischen Handwerker- und Kaufmannsstand und endlich in 
zweiter Generation auch der Nachwuchs fiir die gelehrten Berufe u. dergl. Es kann 
“ f 1 der Fiille des Angebots sorgfaltigste Auslese gehalten werden und was sich 

icht bewahrt, w ird r i i c k s i c h t s l o s  fallen gelassen. Man denkt nicht an senti- 
W hk Riicksichten auf die einzelne Existenz, sondern in gesundestem inneren 

bewerb schreitet das Ganze vorwarts an der Spitze stets, —  wenn auch nicht 
an h sondern durch die Verhaltnisse getrieben, —  der polnische Arbeiter, der 

-f sPrachgrenze seit iiber 20 Jahren iiberall den deutschen anspruchvolleren
Arbeiter verdrangt.
der p̂n<̂  anderseits das Deutschtum? Es stellt sozusagen die oberen Zehntausend 
Und p °sener Bevolkerung dar, nur in dem verhaltnismassig schwachen Bauern- 
d jT andwerkerstande reicht es bis in die breiten Volksmassen hinein. Es ist nach 
U , bekannten Redensart eine Armee von Offizieren und Unteroffizieren mit spar- 
ein ^ IW'annschaft. Die Vorstellung, dass in dem Besitze von Bildung und Kapitał 

ne Waffe liege, mit der es der Ubermacht sich erwehren konne, ist eine irrige,
, peschichtsvorstellung, ais wenn in friiheren Jahrhunderten der Deutsche den 
avischen Boden mit Bildung und Kapitał, mit der Ubermacht der hoheren Kultur 
Worben hatte, eine falsche: letztere siegt nur da, wo sie sich mit den entspre- 

henden Machtmitteln ausriistet, wo sie fiir sich zu leicht die R e c h t e  d e s  S t a i -  
,e r e n in Anspruch nimmt —  w ie es im M ittelalter die deutsche Kolonisation 
ets getan hat, sei es dass sie mit dem Schwert in der Hand auszog, se'i es dass der 
avische Machthaber, der sie herbeirief, sie mit dem Schwert in der Hand schiitzte. 
[e breite Masse der polnischen Bevolkerung, sozusagen eine schlafende Kraft, 

durch die Kulturarbeit der Deutschen und des Staates aufgeweckt ist, hat w irt- 
chaftlich den Kopf erhoben und schiittelt kraftvoll das Deutschtum iiber sich ab. 
leses aber hat alle Fehler einer hoheren Volksschicht, der Untergrund eines 

nomogenen Proletariats fehlt. Es fehlt das Heimatgefiihl, —  die Anziehungskraft 
rein deutschen Westens, gefórdert durch die Aufsaugung der tuchtigsten Fle-, 

™ente in dem M ilitar- und Beamtenberuf, zieht tausende fort, —  die zuriickblei- 
enden erwarten gróssten Teils ihr Heil weniger von der eigenen K ra ft ais von der des 

staates — ; die Knokurrenz mit dem polnischen Proletariat aufzunehmen, haben sie 
2U sute Tage gosehen und zu wenig robuste K ra ft — : in dem Bestreben, dass er- 
schiitterte Deutschtum zu schiitzen, werden vielfach Existenzen kiinstlich gehalten, 
die wert sind zugrunde zu gehen ,es fehlt also innerhalb des Deutschtums die 
r.ucksichtslose Auslese, die den richtigen Mann an den richtigen Fleck bringt, 
uberall findet man die Spuren jener eigentiimlichen A rt von Unzufriedenheit und 
^erfahrenheit, w ie sie herabsinkende, der Proletarisierung entgegengehende obere 
ktande zeigen.
^  Kurz: es ist ein ungleicher und an sich ziemlich aussichtsloser wirtschaftlicher 
K annpf, —  eine yordringende polnische Fiut, vor der das Deutschtum zurtickweicht —• 
®°gar bis tief in die Kreise des deutschen Bauernstandes hinein, des sonst noch 
iestesten Bollwerkes.

Sieht man die Sache derart an, so leuchtet die yerhaltnissmassig geringe Be- 
deutung aller n i c h t  w i r t s c h a f t l i c h e n ,  sondern politischen Massregeln fiir 
den Ausgang dieses Kampfes ein. Sie konnen die wirkliche Wunde nicht heilen. 
Auch rein kulturelle, den wirtschaftlichen und kulturellen Zustand der Ostmark 
nebende Massregeln kónnen keinen durchgreifenden Einfluss ausiiben: denn das 
fiihrigere und zahlreichere Polentum w ird von ihnen stets mehr Gebrauch machen,
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ais das Deutschtum. Auch Wohltaten, die den vorhandenen Deutschen erwiesefl 
werden, helfen auf die Dauer nicht, da sie seine innere K ra ft nicht heben konnen: 
es ist ein alter psychologischer Erfahrungssatz, dass man mit Geschenken herab- 
sinkende Existenzen in der Regel nicht aufrecht halt.

Durchgreifend helfen kann vielmehr n u r  e i n s: das Ubel muss an der Wur- 
zel gefasst und dem Deutschtum das gegeben werden, was ihrn, ausser in einigen 
iiberwiegend deutschen Grenzkreisen so sehr fehlt: der robuste Unterbau. Ein 
deutsches Arbeiterproletariat in die Provinz zu ziehen, was das nachtsliegende 
ware, ist ein unmogl ches Unterfangen: das hiesse gerade gegen den Strom schwim- 
men, wo er am starksten ist, denn der deutsche Landarbeiter kann mit dem an- 
spruchsloseren polnischen nur ausnahmsweise wetteifern, und eine deutsche Indu- 
strie im Osten wiirde bald ebenso polnische Arbeiterheere beschaftigen wie die 
oberschlesische es tut, also nur ein rieuer Nahrboden fiir die fruchtbare polnische 
Rasse sein. Im deutschen Handwerk fehlt bei dem Boykott des Polentums der 
M a rk t und damit die Moglichkeit der Ausbreitung. Es bleibt ais letzte Hoffnung 
nur das eigenartige Mittelding zwischen Proletarier und besitzenden Klassen, der 
s e l b s t  a r b e i t e n d e  B a u e r .  Das ist ein wirtschaftliches Gebilde, in desseO 
Production w ir e i n s t w e i l e n  dem Polentum noch uberlegen sind und dass 
sich ausserdem mehr ais irgend ein anderer Stand zueignet, von staatswegen damit zu 
experimentieren. Wo Staatseingriffe den Handwerker langst korrumpiert haben, 
bleibt der Bauer noch gesund. Die Bodenverteilung ist stets wesentlich der Willkiir 
und den Eingriffen der Machthaber unterworfen gewesen, und nicht Gegenstand 
eines freien Wettbewerbes und seiner Zufallseinwirkungen. Hatten wir, w ie in 
Oberschlesien, eine verhaltnismassig schon erhebliche Zersplitterung des Besitzes 
und einen starken polnischen Bauernstand, so ware auch hierin kein Heilm ittel zU 
finden. Denn die Uberfiihrung ganzer Bauerndorfer aus der Hand der einen Nation 
in die der anderen ist unter den heutigen Verhaltnissen nicht auszudenken. Wir 
haben aber z u r  Z e i t  in Posen und Westpreussen noch so v ie l Grossgrundbesitz, 
dass man ohne Bedenken —  sagen w ir 25°/o des Grund und Bodens der national- 
gemischten Bezirke in Kleinbauernland aufteilen kann. Die Entfernung eines grossen 
Besitzers und die Entlassung seiner losen Arbeiter ist in der Zeit des mobilen 
Grundbesitzes und der Freiziigigkeit eine leichte und ziemlich schmerzlose Opera- 
tion. Bringen w ir tiber 30, 40, 50°/o des Grossgrundbesitzes der fraglichen Bezirke 
in die deutsche kleinbiiuerliche Hand, und zwar geniigend schnell und sich^rn 
w ir in der Art, w ie die Ansiedlungskommission es tut, uns schlechthin gegen den 
Rtickfall dieses Besitzes in polnische Hand, so tritt damit wiederum eine neue j 
absolute Verschiebung in den wirtschaftlichen Machtverhaltnissen ein: A u c h  
d a s  D e u t s c h t u m  d e r  O s t m a r k e n  e r h a l t  s e i n e n  a u s r e i c h e n d e n  
J u n g b r u n n e n  f r i s c h e r  K r a f t  und w ird wieder in sich gesund.

Diese Massregel, —  die e i n z i g e, die uns helfen kann —  ist aber nicht 
auf die Dauer moglich und wirksam.

Die Zunahme des Polentums, unterstiitzt durch die so gut w ie ungehinderte 
Zuwanderung aus Russisch—Polen, ist bekanntlich eine so starkę und die Abwan- 
derung des Deutschtums eine so erhebliche, dass in den Hauptbezirken der bishe- 
rigen Tatigkeit der Ansiedlungskommission dereń Arbeit knapp vermocht hat, 
das friihere Zahlenverhaltniss zwischen den Nationalitaten aufrecht zu erhalten, 
wahrend es in den Bezirken, wo die Ansiedlungskommission weniger gearbeitet 
hat in immer steigendem Masse ungiinstiger wird. Die Aussichten eines dutch- 
greifenden Umschwunges werden also mit jedem Jahre schlechter. Insbesondere 
verringert sich auch mit jedem Jahre die Moglichkeit der Oberfiihrung von Gross- 
grundbęsitz in deutschen bauerlichen Beśitz. Denn die sogenannte innere Koloni- 
sation —  Besitz —  Verkleinerung —  im Osten Deutschlands ist nicht ein 
kiinstlicher, sondern ein in den wirtschaftlichen Verhaltnissen, namentlich 
in der Arbeiterfrage begriindeter natiirlicher Vorgang, dessen Ausnutzung zu 
ihren Gunsten sich auch die Polen nach Kraften angelegen sein lassen. Der 
Grossgrundbesitz, auf den der Staat nicht rechtzeitig die Hand .legt, w ird in polni
sche Dorfer verwandelt, einerlei ob er friiher in deutscher oder polnischer H and 
war. Das immer weiter steigende Kulturniveau des polnischen Bauern macht diese 
Bewegung mit jedem Jahre kraftiger und damit unsere z. Zt. noch vorhandenen 
Aussichten noch geringer. Die immer weiter yerbesserten Yerkehrseinrichtungen
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nd die fur die Getreidepreisentwickelung besonders giinstige Lage der Provinz 
osen in Verbindung mit dem Landhunger des polnischen Kleinbauern fiihren zu 
mer wachsenden Ausgleichung der Bodenpreise zwischen dem Osten und Westen 
eutschlands. Infolge dessen wird mehr und mehr der natiirliche Anreiz fur die 
uwanderung westdeutscher Landwirte in die Provinz Posen, sowie nach West- 

y eussen aufhoren, der Jahrzehnte hindurch in den verhaltnissmassig sehr viel 
ledrigeren Bodenpreisen lag. Dies erschwert aber wiederum, namentlich auch 

JahreanZh ^8r Bez*e^unS> eine gross angelegte bauerliche Kolonisation mit jedem

jjeuJc^ g-*auke deshalb, dass auf diesem Gebiete Gefahr im Verzuge ist. Was w ir 
20 T łT  ■*e*;z*;es Rettungsmittel —  noch im Stande sind zu tun, w ird nach 15, 

Jahren n i c h t  m e h r  mit durchgreifendem Erfolge moglich sein.
Een t]f.n’gen unter uns Deutschen in der Ostmark, die einen klaren, unbefan- 
h iern i K  die nackte Wirklichkeit der Dinge und zugleich das Gefiihl haben, 
ireenri ^ ^ a r b e i t e r  an d e r  d e u t s c h e n  S a c h e ,  nicht ais Verfechter 
sag .eleher personlicher Interessen zu stehen, miissen m ir zustimmen, wenn ich 
tum WU'’ w *r ^ier jeder in seiner Weise versuchen, die Stellung des Deutsch- 
d e r  Yerte'digen zu helfen, tu n  d i e s  m i t  v o l l e m  k l a r e n  B e w u s s t s e i n  
c h e  p - ^ ^ c h t s l o s i g k e i t  u n s e r e r  A r b e i t ,  sofern die e i n e  a n g s t l i -  
Stellen 0 U n S s’ch nicht erfiillt: dass man namlich an den massgebenden 
Gebiet rf c*1*;zeitig zu der Auffassung komme: nur ganze volle Arbeit auf dem 
> Salu^5 - r ^ rundbesitzverteilung vermag die deutsche S?che im Osten zu retten. 
wollon w1 ®u^ cae suprema lex esto” . W er den Erfolg w ill, muss auch die M ittel 
scheuf-' r an verantwortlicher Stelle stehend, aus irgendwelchen Rucksicht^n s;ch 
Wort aUS ^er nic^  ernst genug zu beurteilenden Sachlage nicht nur mit dem 
der c ’ sor}dern auch mit der Tat die Schlussfolgerungen zu ziehen, den trifft vor 
nnrf V®schichte die klare Schuld an dem Verluste der deutschen Stellung in Posen 

d Westpreussen.
1) T?iSSe Schlussfolgerungen sind:

's muss so schnell w ie moglich, aller Grossgrundbesitz in Posen und den 
gemischtsprachigen Teilen Westpreussens, der irgend zu haben ist, in die Hand 
ues Staates gebracht werden, damit er soweit dazu brauchbar, fiir Besiedlungs- 
wecke verandert werden kann. A lle  die wechselnden Theorien: man soli fi nur 
odeń dieser oder jener Art, nur Giiter aus polnischer Hand, nur in dieser 
der jener Gegend, nur nach diesem oder jenem System, nur so viel w ie man 

jeweilig besiedeln konne, uur innerhalb eines gewissen Jahresankaufbudgets
u.s.w. kaufen, sind gleich v e r k e h r t  u n d  v e r d e r b l i c h  und haben 
gróssten Schaden angerichtet; um ihretwillen hat man die Zeit verpasst. meist 
entgegen den Wunschen der órtlichen Leitung der Ansiedlungskommission, wo 
man freihandig die halben Provinzen Posen und Westpreussen ankaufen 
connte. Die einzig verniinftige Regel fiir  den freihandigen Ankauf ist yielmehr 

’ allesi zu nehmen, was man preiswert haben kann, d.h. haben kann, ohne 
sich unnotig 'fiir die Zukunft die Preise zu verderben. Insbesondere muss ganz 
mit dem Grundsatze gebrochen werden, den freihandigen Ankauf aus deutscher 

and einzuschranken. Hat man einstweilen noch nicht geniigend Ansiedler, 
m mit der Besiedlung dem beschleunigten Ankaufe nachzufolgen, so mag man 
orlaufig ruhig die friiheren deutschen Besitzer ais Pachter auf den preiswert 

f rw °rbenen Giitern sitzen lassen. Die Hauptsache ist, dass man allen ver- 
autlichen Grundbesitz aus dem Markt nimmt und in die Hand des Staates 

bringt.
Um diese Aufgabe mit der notigen Schleunigkeit durchzufiihren, ist eine 

rhóhung des Ansiedlungsfonds um etwa 300 Millionen erforderlich. Betragt 
aer Fonds 500 Millionen, so werden stets die Einkunfte des Fonds zur Fort- 
ruhrung der Arbeit ausreichen.
Eine Beschleunigung der Besiedlung ist durch massige Herabschraubung der 
bisher erhobenen Rentabilitatsanforderungen und durch die bisher verweigerte 
^urverfugungstellung einiger leeren Flachen in den Personenwagen 3. u. 4.

lassen unserer Staatsbahnverwaltung fiir Propagandazwecke der Koniglichen 
Ansiedlungskommission erreichbar.
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4) M an  w ir d  aber m it  d iesen  M assrege ln  a lle in  n ich t ausreichen . D enn  d er grósste 
T e i l  des po ln isch en  G rossgrun dbesitzes  is t h eu te  f i i r  den S taa t au f k e in e  W eise  
m eh r fre ih a n d ig  k au flich . Es m uss d ah er d em  S taa te  b ez iig lich  des gesam ten  
iib e r  100 ha grossen  G ru ndbes itzes  d er P ro v in z  P osen  und d er nah er zu b eze ich - 
n enden  K re is e  W estp reussens —  ohne U n tersch ied  d er N a tio n a lita t des B ęs i- 
tzers  —  e in  gese tz lich es  A n k a u fs re ch t b e ig e le g t w e rd en , b e i dessen Au siib u n g  
d ie  E ntschad igung der V o rb es itz e r  w ie  b e i d er E nteignu ng, jedoch  in  e inem  
e in fach eren , dem  In stan zen zu ge  d er o rd en tlich en  G er ich te  en tzogen en  V e r -  
fah ren  stattzu find.en hatte.
F iir  d iese  M assrege l is t y ie lle ic h t  unsere o ffe n t lich e  M e in u n g  noch n ich t re if. 

M it  ih r  s teh t und fa l l t  aber d ie  V o rh e r rsc h a ft  des D eutschtum s in  d er  O stm ark.
D ie  o ffe n t lich e  M ein u n g  m uss deshalb  an d iesen  G edan k en  g ew o h n t w e rd en  und 
v o r  a llem  muss es den reg ie ren d en  K re is e n  k la r  sein , dass d ieses P os tu la t den K urs 
b eze ich net, den ih r  S c h if f  steuern  muss. „ Im  ó ffe n t lich e n  In te resse ” , das sei noch 
h ie r  an ge fu gt, is t nach ge lten d em  G ese tze  d er  K ó n ig  zu r V e r le ih u n g  des E n te ignu n gs- 
rech tes  b e fu gt. S o llte  h ie r  e in  ó ffe n t lich e s  In te resse  n ich t im  h ervo rra gen d em  M asse 
in  F ra ge  kom m en?

5) In zw isch en  sind es zw e i an d ere  v o rb e re ite te  S ch ritte , d ie  u n ter E insetzu n g  der 
A u to r ita t  d er  R eg ie ru n g  so fo r t  du rchzusetzen  w a ren , n am lich  e r  s t e n s e ine  
B esch ran ku n g d er po ln isch en  A n s ied lu n gs ta tigk e it. D ie  F o rm  d a fiir  is t le ich t 
zu  fin d en . Es is t sozusagen  se lb stvers tan d lich , dass w en n  d er S taa t M illio n e n  
fu r  deu tsche b au erlich e  K o lo n isa tio n  zu r V e r fu gu n g  s te llt, er sich d iese  A rb e it  
v o n  an d erer S e ite  n ich t so llte  d u rch kreu zen  lassen. D araus fo lg t  d ie  N o tw e n -  
d ig k e it  e in e r  B estim m u ng , w on ach  „ i n n e r h a l b  d e s  G e l t u n g s g e b i e -  
t e s  d e s  G e s e t z e s  v o m  20. A p r i l  1886 d i e  G e n e h m i g u n g  z u r  
G r u n d u n g  n e u e r  A n s i e d l u n g e n  u n d  K o l o n i e n  a u c h  d a n n  
z u  v e r s a g e n  i s t ,  w e n n  d u r c h  d i e s e l b e  d i e  E r r e i c h u n g  
d e r  Z i e l e  d e s  G e s e t z e s  v o m  26. A p r i l  1886 b e e i n t r a c h t i g  
w  i r  d ” . Z w e iten s  muss e in  W eg  ge fu n den  w erd en , u n b ed in gt den  R iic k fa l l  des 
je tz ig en  deutschen  B esitzstandes in  den  P ro v in ze n  P osen  und W estp reu ssen  in  
p o ln isch e  H and, w ie  es sich z. Z t. m assen h a ft v o llz ieh t , zu  ve rh in d ern . D e r  
b este  W eg  dazu w a re  d ie  A u fs te llu n g  e in e r  „deu tsch en  H ó fe ro l le ” , e ines V e r -  
ze ichn isses  des deutschen  B esitzes  und d er E rlass d er gese tz lich en  B estim m u ng, 
dass im  In teresse  des fr ied lic h e n  N eb en e in an d erleb en s  b e id er  N a tio n a l'ta ten  
es b e i V e rm e id u n g  des staa tsse itigen  E rw e rb es  zum  T a x w e r te  d er  b eh ord lich en  j 
G en eh m igu n g  b ed arf, w en n  in  d ieser R o lle  e in g e tra gen er  B es itz  in  d ie  H an de  
so lch er P erson en  iib ergeh t, d ie  n ich t das D eutsche ais H au s- und M u ttersp rach e  
sprechen . Das is t d er v ie l  e in fach ere , b il l ig e r e  und s ich ere  W eg  g e gen iib e r  dem  
anderen , n o tfa lls  in F ra g e  kom m en d en  V orsch lage : den gesam ten  yorhąnd^nen  
und irg en d w ie  g e fa h rd e ten  deu tschen  B auern stan d  durch  vertra g sm a ss ige  U m - 
w a n d lu n g  in  R en ten an s ied ler v o r  dem  R iic k fa ll ih res  B es itzes  in  po ln isch e  H an d  
zu sch iitzen . E tw as  d u rch gre ifen des  m uss je d en fa lls  in  d ieser R ich tu n g  gesch e- 
hen. D e r K a m p f d er N a tio n a lita ten  h a t ausserhalb  d er re in deu tsch en  m it  gu ten  
ó ffe n t lich e n  E in r ich tu n gen  au sgesta tte ten  A n s ied lu n gsd ó r fe r  und d er a lteren  
re in po ln isch en  G em ein d en  i ib e ra ll zu  e inem  so starken  B es itzw ech se l, zu  so 
m a n g e lh a fte r  A n sass igk e it des B auern stan des ge fiih rt , dass auch der deu tsche i 
B auernstand  ohne e in  seine  A n sa ss igk e it fo rd e rn d es  B es itz rech t v o r  dem  p o ln i
schen A n d ra n g  n ich t m eh r standha lt. E r ist zu sehr S pek u lan t m it  dem  G ru nd  
und B oden  gew ord en , is t auch se in erse its  •iiberall, w o  d er P o le  in  das deutsche 
D o r f  erst e in m a l E inzug geh a lten  hat, a n gek ran k e lt v on  dem  G e fiih l,  n ich t 
M an n sch a ft in R eih  und G lied , 'sondern  e ine lose  S tre ifs ch a r  und obere  B e -  
v o lk eru n gssch ich t zu sein. E r b ed a r f au fs neue der E r z i e h u n g  u n d
D i s z i p  1 i n.

6) U n tren n b a r H and  in  H an d  gehen  muss m it e in er gross  an ge leg ten  B o d en p o li-  
tik  n a tiir lich  e in e  v e rn iin ft ig e  B evó lk eru n gsp o lit ik , d.h. m an  muss sich iib e r  
fo lg en d es  k la r  sein : d ie  S ta rk ę  des Po len tu m s, sein  vo rd r in gen d es  P ro le ta r ia t , 
kann  auch seine S c h w a c h e  w e rd en ; n am lich  dann, w en n  m an es n ich t 
ansassig w e rd en  lasst, w en n  m an  seine  A b w a n d e ru n g  b eg iin s tig t und seine 
Z u w an d eru n g  u n terb in det. S ta rk ę  in n ere  K o lo n isa tio n  is t m it  e in er B esch ran -
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kung d er A rb e its g e leg e n h e it  f i i r  den b es itz losen  A r b e ite r  verb u n d en . A b w a n -  
derung d er dadurch  fre iw e rd e n d e n  K r a f t e  in  den W esten , w o  s ie  au f d ie  D au er 
unschadlich  sind, oder nach A m e r ik a  is t das erw iin sch te . A n d ere rs e its  muss 
un bed in gt m it  der P o lit ik  d er o ffen en  G ren ze  gegen  R ussland  und O ste rre ich  
gebrochen  w erd en , sonst kan n  der R iick gan g  des deutschen  A rb e ite rs tan d es  
an d er S p rach g ren ze  n ie  zum  stehen  kom m en . D ie  en tgegen steh en den  In teressen  
sind gegen iib e r  den  n a tion a len  u n tergeordn ete.

A u ch  w ir d  ih r  G e w ic h t durch  d ie  s taa tlich e  K o lo n isa tio n  in  s te igen dem  
M asse ve rh in d e rt . S e lb st w en n  m an  f i i r  an dere  P ro v in z e n  au sreichend  k on - 
tr o llie r te  A u sn ahm en  m achen  w o llt e  —  w as  ab e r f i i r  Sch lesien , O stpreussen  
und T e i le  v o n  P om m ern  n a tion a l auch sehr b ed en k lich  is t — , i n P o s e n  u n d  
W e s t p r e u s s e n  d u r f t e  j e d e n f a l l s  l c e i n  a u s l a n d i s c h e r  P o l e  
g e d u l d e t  w e r d e n :  sonst k a n n  das L a n d  k e in en  deu tschen  C h arak ter 
annehm en.

*7) B ild en  d iese  w ich tig s ten  M assrege ln  den  H au p tin h a lt e in e r  e r fo lg ve rh e is sen d en  
O stm a rk en p o lit ik , so heisst d ies n a tiir lich  n icht, dass d ie  G esam th e it d er daneben  
in B e tra ch t kom m en den  „k le in e n  M it te l” , e in h e itlich  benutzt, n ich t auch von  
e rh eb lich er u n ters tiitzen der B edeu tu n g  w e rd en  konn te .
A n  d ie  h au figs ten  und v erd e rb lich s ten  F  e h 1 e r  an k n iip fen d , m ochte  ich  n a- 

^ e n t lic h  fo lg en d es  betonen.
D ie  S ta a tsverw a ltu n g  m uss sich h iiten , v on  sich aus jed en  ge fa h rd e ten  P osten  

des ostm ark ischen  D eutschtum s v e r te id ig e n  zu  w o llen . D as is t p rak tisch  unm oglich , 
v e rze tte lt d ie  K ra f te  d er B eam ten  und d ie  G e ld e r  des S taates, u n terg rab t d ie  
eigene In it ia t iv e  des ostm ark ischen  D eutschtum s, f i ih r t  durch  d ie  G e r in g fi ig ig k e it  
S";r e rre ich b aren  E r fo lg e  zu E nttauschungen  und M issm u t und v e rh in d ert, dass d ie  
^au ptsach en  m it  d er n o tigen  E n erg ie  und F o lg e r ic h t ig k e it  an ge fasst w e rd en . D ie  
^ erte id igu n g  so lch er k le in en  Sch anzen  muss d er S ta a t d er S e lb s th ilfe  d er B e te i-  
hgten unterlassen  und w o  d iese  noch n ich t gen iigen d  e n tw ic k e lt  ist, ru h ig  dem  
*e in d e  p reisgeben , um in zw isch en  zunachst v on  e in ig en  H au ptpu n kten  aus das 
d eu tsch tu m  d er O stm ark  w ie d e r  a n g r i f f s f a h i g  zu m achen.

D am it h an gt zusam m en d er G rundsatz, dass d er  S taa t ais so lch er m og lich s t 
h iem als dem  e in ze ln en  D eutschen  m a te r ie lle  U n ters tiitzu n g  g ew a h ren  so llte . E ine  
solche y e rw e n d u n g , z. B . der s taa tlich en  D ispos ition sfonds , k on n te  nur k o rru m p ie ren d  
auf  unser D eu tsch tum  w irk en . W as  m an  tu t um  es w ir ts ch a ft lic h  zu heben, so li 
S ieichm assig a l l e n  A n g e h o r i g e n  e i n e r  b e s t i m m t e n  K l a s s e  z u  T e i l  
* e r d e n ,  D ie  g iin s tigen  B ed in gu n gen  des A n s ied lu n gsgese tzes , j  e d e m  gew a h rt, 
ae_r sich um  e in e  A n s ied lu n gss te lle  b ew irb t, haben  n ichts B eden k lich es . S tip en d ien , 
"^ r ts ch a ft lich e  B ild u n gsm itte l u. derg l., d ie  jed em  D eu tschen  o ffe n  stehen, konnen  
r ich tig  an gew a n d t au fs v o r te ilh a fte s te  w irk e n . U n ters tiitzu n gen  f i i r  gem einsam e 
'y o h lta t ig e  U n tern eh m u n gen  n a tion a len  C h arak ters, F o rd eru n g  v o n  E in rich tu n gen , 
uie zu r A n regu n g  und S ta rku n g  d er w ir ts ch a ft lic h en  S e lb s th ilfe  un ter den  D eu t
schen d ienen, sow ie  solche E in rich tu n gen , d ie  e in s e itig  f i i r  deu tsche K re is e  b e- 
ft im m t ,das H e im a tg e fiih l des P osen er D eu tschen  sta rken  und ih m  den A u fe n th a lt  
" i e r  an gen eh m er m achen, s ind m it F reu d e  zu  begriissen , und an den  au sg ieb igs ten  
M itte ln  dazu w ir d  es n ich t feh len . D em  e in ze ln en  D eutschen  dagegen , d er un ter 
d er F la g g e  des D eutschtum s f i i r  sich p ersón lich  e tw a s  fo rd e rt, m iisste  stets m it 
e jn em  m ora lisch en  F u ss tr itte  g e a n tw o rte t w e rd en . W ir  w e rd en  sonst n iem als  zu der 
s ittlich en  W ied e rg e b u r t ge lan gen , d ereń  e in  e rh eb lich e r  T e i l  unseres ostm ark ischen  
D eutschtum s b ed arf. Dass S ta a tsau ftrage  und d ie  A u ft ra g e  a lle r  deu tschgesinn ten  
P r iv a te n  nur deu tschen  L ie fe r e rn  zu T e i l  w e rd en  sollen , h a lte  sich  f i i r  e in e  selb st- 
v erstan d lich e  F ord eru n g . A b e r  das heisst n icht, dass w ir  uns u n versch am te  P re is e  
^bnehm en, dass w ir  uns F u sch era rb e it lie fe rn , dass w ir  uns u n red lich  bed ien en  
lassen sollen . W o  das d er F a li  ist, da m ussen w ir  d ie  b e tre ffen d en  deu tschen  E x i-  
stenzen rticksich ts los  herausekeln , m ussen uns n ó tig en fa lls  v on  ausserhalb  d er 
P ro v in z  m it W a re  v e rseh en  und f i i r  fr is ch e  deu tsche K on k u rren z  sorgen . A  n d e m  
e i n z e l n e n  D e u t s c h e n  i s t  n i c h t s  g e l e g e n ,  a n  d e r  G e s u n d h e i t  
d e s  D e u t s c h t u m s  A l l e s .  W as  fa u l ist, muss en tzw e igeh en , ku n stlich e  
B e lebu n gsversu ch e  an absterben den  G esta lten  lah m en  unsere n a tion a le  K ra ft .  
leh  habe das in  den  A n s ied lu n gen  gesehen . N ich ts  w ir k t  s tah le rn der und b e leben der 
■fiir d ie  ga n ze  G em ein d e, ais w en n  m an  d ie  e in e  oder an d ere  fa u le  E x is ten z  r t ick -
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sichtslos zu G ru nde geh en  lasst und e ine neue an d ie  S te lle  setzt. W ir  s ind  n icht 
beru fen , h ie r  a is  F ila n tro p en  und V o lk sb eg liic k e r  zu  w irk en , sondern  um  m it rauher 
H and  den  e in ze ln en  an den P la tz  zu ste llen , den d ie  In teressen  d er deu tschen  Sache 
ihm  zu w eisen , um  P flic h te n  zu e r fi i l le n  und zu r P f l ic h te r fi i l lu n g  zu  zw in gen . Jeder 
e in ze ln e  is t h ie r  M it te l zu m  Z w eck , F igu r  in  d er Sch lach t, und es b liih t daher 
h ie r  auch den  r ich tig en  F iih re rn  k e in e  P op u la r ita t, sondern  v ie l le ic h t  A ch tu n g  
und b es ten fa lls  d ie  L ie b e  k le in e re r  K re is e .

Es is t h ier  e in  Z w ie s p a lt  in  d er b ish erigen  preussischen  O stm a rk en p o lit ik  e in er- 
seits  v on  den B eam ten  zu e rw a rten  und zu v er la n gen , dass s ie  h ie r  n a tion a l w irk en  
sollen , und an dererse its  v o r  d er O ffe n t lic h k e it  ih n en  d ie  W ah ru n g  der n a tion a len  
P a r ita t  vorzu sch re ib en . G ew iss  s ind  d ie  G e s e t z e  zu achten . A b e r  w ie  es im  
L e b e n  G edanken  und P h rasen  g ib t, so g ib t  es auch in  unserer G ese tzgeb u n g  k on - 
k re te  B estim m u ngen  und gese tzgeberisch e  K eden sarten . Z u  le tz te ren  g eh o r t fu r 
G eb ie te , w ie  d ie  v o m  P o len tu m  u n term in ie rte  O stm ark, der K au tschukpar-igraph  
d er  V e rfa ssu n g  v on  d er G le ich b erech tigu n g  d er S taa tsb iirge r, u n ter dessen Schutz 
heu te  so m anch er S ta a tsb iirg e r  g la u b t dem  S ta a t zu L e ib e  geh en  zu  konnen. 
E n tw ed e r d ieser P a ra g ra p h  is t h ier  e in e  P h rase  oder d er S c h u t z  d e S D e u t s c h -  
t u m  s. L e tz te r e r  bedeu tet, dass m an den  P o le n  o ffen  sagt: w as  d ie  je w e il ig e n  
G esetze , d ie  w ir  je d e rz e it  zu  an dern  in  d er L a g e  sind, s tr ik te  vo rsch re ib en , ist 
d ein  R ech t, d a r iib e r  h inaus g ib t  es f i i r  d ich  n i c h t s —  k e in e  R u cks ich t, k e in e  
V erg iin stigu n g . W as  w ir  an solchen  zu v e rg eb en  haben , n am en tlich  au f w ir t -  
s ch a ftlich em  G eb ie te , e rh a lten  d ie D eutschen . K e in e  E isenbahn  w ird  gebaut, d ie 
n ich t ganz iib e rw ieg en d  deu tschen  In teressen  d ient, k e in e  S ta a tsm itte l w e rd en  
b ere itg es te llt , d ereń  V e rw en d u n g  im  deu tschen  In te resse  n ich t ges ich ert is t u s w . .

Im  G egen sa tz  zu den p o liz e ilich en  M assrege lu n gen , d ie  in  d er ganzen  W e lt  Staub 
a u fw irb e ln , lassen  solche Sachen  sich m e is t im  k le in en  K re is e  abm achen  und au f 
d ie  H ahne, d ie  darnach  k rahen , h o rt k e in  M ensch , au sgenom m en  d ie  T h e o re t ik e r  
und P o len freu n d e  des P a r la m en ts . U nd  d iesen  gegen u ber m usste d er  e in ze ln e  
deu tsche B eam te  des O stens sich absolu t gesch iitz t fiih le n  —  e in  Pos tu la t, dass 
sich  n ich t e tw a  le d ig lic h  an d ie  R eg ie ru n g , sondern  ebenso  sehr an d ie  N a tio n a l-  
ges in n ten  im  L an d tage , R e ich stage  und L a n d e  r ich te t. D ie  G le ich b erech tigu n g  in 
w ir ts ch a ft lich en  D in gen , d ie  ta tsach lich  d a rau f h in auslau ft, dass w ir , w ie  in 
G a liz ien  m it der S teu e rk ra ft des in d u str ie llen  W esten s  das ostdeu tsche P o len tu m  
grossziich ten  —  a lso ta tsach lich  ga r  k e in e  G le ich b erech tigu n g , sondern  e in e  B e - 
fo rzu gu n g  d er  P o le n  is t — , muss so g r iin d lich  au fh oren , dass dem nachst sich  zum 
m in d esten  d er p o ln isch e M itte ls tan d  d er S tad te  e in m a l fra g t, ob es w o h l n o c h  
so v o r te i lh a ft  sei, P o le  zu sein  —  v ie lfa c h  tro tz  deu tschen  N am en s —  w ie  ehedem ? 
D azu  geh ort u. a., dass nach M o g lic h k e it  d er w ir ts ch a ft lic h e  M ach tbere ich  
d er jen igen  K om m u n a lv e rw a ltu n gen  e in g een g t w ird , d ie  w egen  des m eh r oder 
m in d er starken  E in flusses d er P o le n  oder fre is in n ig en  Juden  nach dem  „ P a r i-  
ta tsp r in c ip e ”  a rbe iten . F u r  den K u n d ig en  is t es e in  Jam m er zu beobachten , 
w ie  durch U b erw e isu n g  v on  G e ld  oder S teu ererh ebu n gsrech ten , d. i. w i r t -  
s c h a f t l i c h e r  M a c h t  an d ie  P ro v in z ia lv e rw a ltu n g , d ie  K re is k o m m u n a lv e r-  
w a ltu n gen , d ie  s tad tischen  y e rw a ltu n g e n  u. s. w ., d ie  fa ss t sam tlich  ausserst?inde 
sind, w irk sa m  und eh rlich  n a tion a le  In teressen  zu  w ah ren , d er S taa t in  Posen  
und W estp reussen  e in  na tion a les  M a c h tm itte l nach dem  an deren  aus d er H an d  
gegeb en  hat. Es k om m t h ie r  nur au f d ie  G ru n d gedan ken  an und n i c h t  au f 
d ereń  A n w en d u n g  fU r jeden  E in ze lfa ll,  au f d ie  E in ze le ró rte ru n g  d er F rage , in so w e it  
m an d iese  F eh le r  n ach trag lich  noch w ie d e r  gu tm ach en  kann. M an  kan n  dazu u. a. 
durch  e in e  sehr n ah e liegen de  M assnahm e v ie l  b e itragen : n am lich  durch d ie  
gese tz lich e  B estim m u ng, dass durch a lle rh och sten  E rlass den A n s ied lu n gsgem e in - 
den, d ie  aus fr iih e ren  k re is ta gs fa h ig en  R itte rg iite rn  g e b ild e t sind, d ereń  Z iv i l -  
s tim m rech t belassen  w erd en  kann, w a s  au f d ie  Zu sam m ensetzu n g m an ch er K re is -  
ta ge  e inen  d u rch gre ifen d en  E in flu ss  ausiiben  und zu g le ich  d er s ich er sonst d em 
nachst zu  e rw a rten d en  U n zu fr ied en h e it d er A n s ied le r  iib e r  ih re  ta tsach lich  v o l l -  
kom m en e E in flu s s lo s igk e it au f K re is a n ge le gen h e iten  vo rb eu gen  w iird e . M an  kann  
fe rn e r  —  abgesehen  v on  v ie le n  an deren  —  neue A u fg a b en  in  P osen  und W es t
preussen  n am en tlich  au f dem  G eb ie te  des Fach sch u lw esens u. s. w . s t a 11 d e n  
K o m m u n e n  zu ve r la ss ig  d e u t s c h e n  V e r e i n e n ,  K o r p o r a t i o n e n  u. 
derg l. iib e rtra g en , d ie  im  G egen sa tz  zu den  K om m u n en  n ation a le  P a r ita ts r iic k -
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sichten n ich t zu nehraen b rau ch en  und dafiir sorgen  konnen, dass solche M ass
nahmen aussch liesslich  dem  D eu tsch tum  zugu te kom m en . Es lasst sich au f G ru nd  
dieses G edankengan ges  im  k le in en  so m an ch er le i tun, w a ru m  z. B. ist es n ich t 
^rreichbar, durch  D ispos ition sfonds  es dah in  zu b ringen , dass D e u t s c h e  in  
Posen und W estp reu ssen  v o r  j e d e r  U b e r l a s t u n g  m it S ch u l- und K irch e n -  
steuern gesch iitz t sind, so dass in  dieser H in s ich t b e id e  P ro v in ze n  f i i r  den D eu t
schen zu e in em  E ldorado  w erd en , w as  s ie  in  so m an ch er anderen  B ez ieh u n g  n ich t 
sind. S ta tt dessen bauen w ir  m it  sch w eren  O p fe rn  aus S taa tsm itte ln  S c^u len  i i i r  
d ie Polenkinder, d am it sie nachher, w ie  in  W resch en , uns m it h a sse r fiillten  R e -  
v °lten  lohnen .

Das W o r t  P a r ita t  habe ich m eh rfa ch  gebrauch t, n a tiir lich  im  nation a len , n ich t 
J® k on fess ion e llen  S inne. Irg en d w e lch e  A u ss ich t au f G erm an is ieru n g  v o n  „ V o l l -  
b lu t-P o len ” im  O sten  haben  w ir , w ie  schon oben  gesagt, e rst dann, w en n  w ir  d ie  
katholische K ir c h e  zu e in e r  sch arfen  S ch w en k u n g vera n la ss t haben, d ie  sie nur 
dann v o llz ieh t , w en n  es in  ih rem  In teresse  lie g t. D azu  geh ort, dass d ie  D eu tsch - 
kath o lik en  des O stens das G e fiih l b eson d erer F iirs o rge  des S taates  haben, im  
G egensatz zum  p oln isch en  K a th o liz ism u s, au f den es R iick s ich ten  irg en d w e lch e r  
A r t  n ich t geben  kann . E ine  deu tsche P a ro ch ie  w ir d  im  a llg em e in en  d ie  sein, in  
der d ie  deu tsche K u ltu ssp rach e  o ffe n t lich  u n d  i m  B e i c h t s t u l e  d ie  h e r r -  
schende ist. D ie  M itg lie d e r  so lch er P a ro ch ieen  m ussen  daher te iln eh m en  an V e r -  
S iinstigungen w ie  S ch u l- und K irch en steu eren tla s tu n g  u. s. w . —  kurz, h ie r  w ir d  
nur d ie do ut des P o l it ik  uns w e ite rb r in g e n  und e rst in  e in e r  fe rn e ren  Z u ku n ft. 
u izw isch en  muss m an  p flegen , w a s  m an am  deu tschen  K a th o liz ism u s  hat, und w ird  
auch v i e l l e i c h t  durch e in e  deu tsche B esetzu n g  des e rzb isch ó flich en  Stuh les 
sine gew isse  L osu n g  m anch er Spannung erre ich en . S ich e r lich  ab er k e i n e  irg en d - 
'Wie aussch laggebende V e rsch ieb u n g  d er V erh a ltn isse .

V o n  k u ltu re lle r  H ebu n g des O stens w ir d  s e it Jahren  v ie l  gesprochen . D as is t 
Wn ge fa h rlich es  S ch la gw ort, dass auch d ie  B esten  und V ers tan d igs ten  m is sv e r-  
stehen und dem  en tgegen zu treten  sehr un popu lar ist. D e r  r ich tig e  K e rn  darin  ist 
>>kulturelle H ebu n g des ostm ark isch en  D e u t s c h t u m  s” . A n d ers  vers ta n d en  b e - 
deutet es d ie  Fortsetzun g des a lten  E rb feh le rs  d er preussischen  O s tm arken po l tik  —  
der w ir ts ch a ft lich en  und k u ltu re llen  F o rd eru n g  des P o len tu m s. D as k en n ze ich - 
nendste B e isp ie l d ieser fa lsch en  P o lit ik  is t d e r  G edan k e  d er E rrich tu n g  e in er 
u n iye rs ita t in  Posen , d er in  sehr zu tre ffe n d e r  W e is e  k iir z lic h  in  den  a lldeu tschen  
B la tte rn  a b g e fe r t ig t  ist. E in e  U n iv e rs ita t  in  P osen  w iird e  den P o le n  und dem  
M a rc in k o w sk i-V e re in  v ie le  tausende an S tu den ten w ech se l sparen  und h un derte  
v °n  jun gen  P o len , d ie  je tz t  n ich t d ie  M it te l  dazu haben, veran lassen , in  d ie  b e t r e f
fenden  ge leh rten  B e ru fe  zu  gehen . U n ter  den  v ie le n  sonstigen  B e isp ie len  w i l l  ich  
nur noch zw e i an fiih ren . Im  E isen bahn w esen  en tsp rich t es den  deu tschen  In teressen , 
m  den deutschen  B ez irk en  z. B. im  W esten  d er  P ro v in z  d ie  V e rk eh rs ve rb in d u n g en  
zu verbessern . E ine E isenbahn  S ch rim m -J aro tsch in  dagegen  is t v om  n a t i o n a l e n  
Standpunkte aus u n verstan d lich . E ine M asch inenbau schu le  in  P osen  fe rn e r  is t so 
lange v on  N u tzen , ais sie v on  D e u t s c h e n  besucht w ird . D ien t s ie  zu r A u s -  
b ildu ng p o ln isch er M ąsch in en bau er, so m ach t s ie  d ie  p o ln isch e  B evo lk e ru n g  w ie d e r  
urn e in  S tiick  k on k u rren z fah ige r . U n d  ob d ie  grosse  S tad t P osen  ais A u sb ild u n gs - 
3tatte  f i i r  deutsche M asch in en b au er der r ic h tig e  O rt is t und ob d ie  ju n gen  Leute, 
d ie d ort le rn en  n ich t ba ld  in  B e r lin  und Sachsen  sind, ob m an a lso m it  solchen  
U n tern eh m u n gen  n ich t v ie l  besser in  d ie  D o r fe r  g in ge , s ta tt nach Posen , is t sehr 
d ie  F rage .

Ich  kom m e d am it zu r F ra ge  S tad t und L an d . N ach  dem  oben  G esagten  is t es 
k lar, dass d ie  e tw a ig e  Z u k u n ft des D eu tschtum s in  d er O stm ark  sich au f das 
P la tte  L an d , au f das B au ern tu m  stu tzen  w ird . In  den  S tadten  h atten  w ir  e in m a l 
e in  starkes D eu tschtum , dass in  Z e iten , w o  d er  B o y k o tt  noch n ich t e r fu n d en  w a r , 
v on p o ln isch er K u n d sch a ft leb te. D ies  D eu tsch tum  hat heu te in  w e item  U m fa n ge  
seine w ir ts ch a ft lic h e  B asis  v e r lo re n  und k ran k e lt. D as B edau ern  d a r iib e r  is t um 
so h erz lich e r  ais n iich tern  d reinschauende d ie  H il fe  n u r aus d er  F e rn e  e rb lick en  
konnen, in  d er zu nehm enden  deu tschen  A n s ied le rb evo lk e ru n g , d ie  e in erse its  sich 
ais neue K u n d sch a ft en tw ick e lt, an dererse its  das M en sch en m ater ia l zu r W ie d e r -  
besetzu ng d er v e r lo ren gegan gen en  deu tschen  N ah ru n gen  in  den  S tad ten  abgib t. 
A u f dem  G eb ie te  d er L eh r lin g sa u sb ild u n g  und d er H eran zieh u n g  v on  deu tschen

Przegląd Zachodni, nr 4, 1958 Instytut Zachodni



328 Materiały

L eh r lin g en , sow ie  auch das H an d w erk er-G en ossen sch a ftsw esen  lasst sich f i i r  die 
V o rb ere itu n g  d ieser besseren  Z u k u n ft a lle r le i tun. Im  iib r ig en  is t d ie  stadtische 
B e vo lk e ru n g  sprode gegen u ber je d e r le i S ta a ts e in g r iffen . W o  d er B a u er trotz 
S ta a tsh ilfe  noch e in  an stan d iger K e r l  b le ib t, is t d er G ew erb e tre ib en d e , b e i dem  
d er  G esich tspu nk t d er fr e ie n  K o n k u rren z  und des A n gew iesen se in s  au f e igene 
K r a f t  e in e  noch gróssere  R o lle  sp ie lt, schon in n erlich  k o rru m p ie rt. Es kom m t 
h inzu , dass w ir  in  den S tad ten  m a n ch er le i E lem en te  haben , d ie  n ich t zu  den 
Z ie rd en  und S ttitzen  des D eutschtum s geh óren  und dereń  fo r td au ern d e  A b w a n d e -  
ru n g  und E rsa tz durch an d ere  P erson en  und O rgan isa tion en  zu r in n eren  G esun- 
dung des D eutschtum s nur b e itragen  kann . A lle s  in  a llem  k an n  m an w o h l sagen: 
es g i l t  in  den S tadten  zu  trosten , in  k le in en  zu  h e lfen , d ie  Z u k u n ft n ich t aus dem  
A u g e  zu  v e r lie re n . A b e r  grosses f i i r  d ie  deu tsche Sache kann  v o n  ihnen  n ich t 
ausgehen  und es w a re  deshalb  auch v e rk eh r t, den  neuen  K ra fte n , d ie  sich  vom  
p la tten  L an d e  aus en tw ick e ln , en tgegen steh en den  stad tischen  In teressen  zu liebe  
F esse ln  anzu legen . G eh t uns je tz t .  m anches in  den  S tad ten  v e r lo re n , so h i l f t  v ie l -  
le ich t d er e in e  G edan k e  e tw as  d a r iib e r  h in w eg : d ie  p o lit isch  n a tion a le  W id e rs ta n d s - 
k r a f t  d er S tad te  is t nach  a llen  E rfah ru n gen  v ie l  g e r in g e r  ais d ie  des p la tten  
Lan d es  und v ie l le ic h t  is t spa ter e in e  s t a d t i s c h e  po ln isch e  B evó lk e ru n g  e in 
m a l —  k au flich .

A u f  dem  G eb ie te  d er Schu le m uss m an  m it  dem  bestehenden  S ys tem  rechnen  
und is t dadurch  gebunden . A l le s  w e ite r e  E xp e r im en tie ren  w a re  v on  t lb e l.  W ir  
haben  a lso d ie  o b lig a to r is ch e  S ch u le  m it deu tscher U n terr ich tssp rach e . In n erh a lb  
d ieses S ystem s ab er so llte  m an  n am en tlich  fes th a lten , dass d ie  e rs te  H auptsache 
d er  U n te rr ich t an d ie  deutschen  K in d e r  und d ie  V e rm e id u n g  d er G e fa h r  ist, 
dass d ie  deu tschen  K in d e r  durch  d ie  po ln isch en  in  ih ren  L e is tu n gen  und der 
E n tw ick lu n g  ih re r  n a tion a len  G esinnung zu riick geh a lten  w e rd en . D as ist der 
H au ptgru nd , w en igs ten s  da, w o  n ich t m eh rk la ss ige  Sch u lsystem e sind, gegen  
d ie  sog. S im u ltan sch u le . D araus fo lg t  e tw a s  zw e ites : das po ln isch e  K in d , das im  
G egen sa tze  zum  deu tschen  d ie  e r fo rd e r lich e  K en n tn is  d er deu tschen  S prache  n ich t 
m itb r in g t, m ach t d er Schu le  w esen tlich  m eh r  A r b e it  und K os ten  ais  das deutsche. 
Es is t d ah er nur g  e r  e c h t, w en n  dem  D eu tschen  d ie  L a s ten  e r le ic h te r t  und die 
P o len  v e rh ó h t h eran gezogen  w erd en . V orsch u len , in  denen  d ie  K in d e r  f i i r  d ie  
Schu le zum  D eutschsprechen  v o rb e re ite t  w e rd en , m ussten  a u f K os ten  d er  betr. 
E lte rn , n ich t v on  S taatskosten  e r r ic h te t w e rd en .

W as d ie  p o lit isch en  M it te l  an geh t —  B esch ran kun g d er V ersam m lu n gen , Z e i-  
tungen u. s. w . —  so habe ich  m ich  d a r iib er  schon ausgesprochen . D ie  A u to r ita t  
des preuss. S taates  lasst sich  im  O sten  ohne e in e  sch arfe  P o l iz e i  n ich t w ah ren . 
Im  Iib r ig en  aber stehen  diese M it te l  in ih re r  p rak tisch en  B edeu tu n g sozusagen  
an le tz te r e r  S te lle . M an  so li n ich t s ch la ff sein  in  solchen  D in gen , so li anderse its  
ab er von  Ih n en  auch n ichts e rw a rten , w en igs ten s  so lan ge  n ich t, w ie  w ir  den  P o len  
ih r  w ir ts ch a ftlich es  S e lb s tg e fiih l und V e rtra u en  in  d ie  Z u k u n ft n ich t gen om m en  
haben.

E nd lich  is t o ft  und von  v ie le n  S eiten , aber ohne E r fo lg  schon h ervo rgeh ob en  
w o rd en , w ie  zu r E rre ich u n g  v o n  E r fo lg e n  in  d er O stm ark  e in e  g róssere  S t e t i g -  
k  e i t d er deutschen  P o lit ik  e r fo rd e r lich  sei. M e is t d en k t m an  dabei fa ls ch lich  
an das in seiner E n erg ie  sch w an ken de A u ftr e te n  d er s taa tlich en  P o liz e ig e w a lt .  
V ie l  w ic h t ig e r  is t auch au f d iesem  G eb ie te  d ie  F o lg e r ic h t ig k e it  d er w i r t s c h a f t 
l i c h e n  P o l i t i k ,  in  e rs ter  L in ie  d er A n s ied lu n gsp o lit ik , dem nachst ab er auch 
in  a llen  anderen  W ir ts ch a ftszw e ig en . W a r  b ish er doch d er Zu stand  der, dass 
sozusagen  a lle  5 Jahre  d ie  n a tion a len  T h eo r ien  w ech se ln  und in fo lged essen  v o r  
den  A u gen  des kun d igen  B eobach ters  e in  k la g lich es  T r iim m e r fe ld  a lle r  m og lich en  
an ge fan gen en  und n iem als  zu E nde g e fiih r ten  n a tion a len  P ro je k te  lie g t. G róssere  
T a t  g k e it  in  der G e ltendm ach u n g d er am tlich en  E in flusse, u n ters tu tzt durch  e in e  
en tsp rech en de P ra x is  in  d er B eam ten s te llu n g  und —  B eh an d lu n g  und d ie  A u s -  
w a h l w i r t s c h a f t l i c h ,  n ich t p o liz e ip o lit is ch  d en k en d er P erson en  —  muss 
ih r  A b h il fe  sch a ffen . Es muss w e ite r  n am en tlich  aber auch f i i r  g róssere  E in h e it-  
lich k e it  in  dem  Z u sam m en arb eiten  d er versch ied en en  R essorts  g e so rg t w e rd en . W en n  
in  d ieser H in s ich t d ie  E in h e itlich k e it und S te t ig k e it  d er A u ffa s su n g  in  den  B e r -  
l in e r  M in is te r ie n  feh lt ,  so konnen  auch d ie P ro v in z ia lin s ta n zen  d a fiir  n ich t sorgen. 
W en n  in  dem  en tscheidenden  F a ch m in is te r iu m  e in m a l d ie  e in ze ln e  A n ge le g en h e it
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in  dies oder jen es  F a h rw asser  geb rach t ist, so v e rm a g  d ie  P ro v in z ia lin s ta n z  aus 
ostm arkischen  E rw agu n gen  heraus, d er E n tw ick lu n g  m e is t k e in e  an dere  K ich tu n g 
^ e h r  zu geben , und zu m  N a ch te il des D eutschtum s w ir d  im  G esam tstaa t a lles  
Jjber e inen  K a m m  geschoren . Es m iisste  d ah er in  B e r lin  selbst, am  n a tiir lich s ten  
beim  M in is te rp ra s id en ten  e in  genau  m it  den  V e rh a ltn is sen  d er P ro v in z  bekann tes  
Und m it ih n en  in  F iih lu n g  b le ib en des  O rgan  sein, dass a lle  s taa tlich en  M assrege ln  
Unter dem  G esich tspu nk te  ih res E in flu sses au f d ie  O stm ark  v o rzu p r iifen  hatte . 
Dann w iird e  es v ie lle ic h t  end lich  ve rm ied en , dass m an  E isenbahnen  zu r F ó rd eru n g  
des P o len tu m s baut, K re is verb an d en , d ereń  A n ge le g en h e iten  durch  po ln isch e  
K re is tagskom m iss ion en  v e rw a lt e t  w e rd en , h underttausende beh u fs  A b ló su n g  der 
P iska ł —  W egeb au las ten  zu r fre ie n  V e rfu gu n g  iib e rw e is t usw . usw . A n  d iesen  zw e i 
Beisp ie len , denen  m an  noch du tzende an re ih en  kón n te , sei es gen u g  —  w ie  i ib e r -  
haupt n a tu rlich  alles  G esagte  nur d ie  w esen tlich sten  G esich tspu nk te  andeu tet, n ich t 
aber d ie  E in ze lh e iten  e rsch op fen  soli.

M it  deu tschem  G russ 

Ih r
gez. H ugenberg .

Przygotował do druku 
W I T O L D J A K O B C Z Y K

P O W IA T  K W ID Z Y Ń S K I 

1. O g ó l n a  c h a r a k t e r y s t y k a  p o w i a t u

P o w ia t  k w id zy ń s k i je s t n a jd a le j na po łu d n ie  w y su n ię ty m  p ow ia tem  w o je 
w ód ztw a  gd ań sk iego . Z a jm u je  on obszar 540 k m 2, co s tan ow i 4,9%  p ow ie rzch n i 
eałego  w o je w ó d z tw a .

O bszar p ow ia tu  p od z ie lić  m ożn a  na d w ie  części:
1. część n izinną, ro zc ią g a ją cą  się pasem  od 1 do 4 k m  w zd łu ż  p ra w ego  b rzegu  

W is ły . Jest to  teren , k tó ry  w zn os i się od 11 do 14 m  nad p oz iom  m orza  i  p op rze 
cinany je s t lic zn y m i k a n a ła m i o d w a d n ia ją cym i. O d  z a le w ó w  W is ły  ch ron ią  go  
W ały. Część ta  za jm u je  'U  obszaru  p ow ia tu ;

2. część w y żyn n ą , o fo rm ach  u rozm aicon ych , w zn ies ion ą  do 85 m  npm .
Część n iz in n a  p ow ia tu  p os iada  g le b y  bard zo  ży zn e  z dużą za w a rto śc ią  p róch - 

n icy, p os iada  k o rzys tn e  w a ru n k i d la  tak ich  u p ra w  ja k  pszen ica , b u ra k i cu k row e, 
ro ś lin y  o le is te . Z  u w ag i na d u ży  obszar łąk  i p as tw isk  s zczegó ln ie  s p rzy ja ją ce  są 
tu w a ru n k i d la  ro zw o ju  h od ow li.

Część w y żyn n a , o s fa low a n ym  i p agó rk o w a tym  k ra jo b ra z ie , pos iada p r z e 
w ażn ie  g le b y  g lin ia s te  lub g lin ia s to -p ia s zc zys te . N a jw a ż n ie js zy m i ro ś lin a m i u p ra 
w ia n ym i w  te j częśc i p ow ia tu  są pszen ica , ży to  i z iem n iak i.

P o w ia t  k w id zy ń s k i m a k lim a t p ośredn i p om ięd zy  m orsk im  a kon tyn en ta ln ym . 
R ozk ład  op a d ów  w  c iągu  poszczegó ln ych  m ies ię cy  je s t n iek o rzy s tn y  d la  p ro d u k c ji 
roś linn e j.

Rozkład ten przedstawia się następująco:

m aj
c ze rw ie c
lip ie c
s ierp ień

46 m/m t j.  9,5°/o ro czn ych  opadów  
61 m/m „  12,5% „ „
72 m/m „  14,9% „  „
60 m/m „  12,4% „  „  1

Duża ilość opadów atmosferycznych w okresie żniw powoduje trudności 
w zbiorach.

1 T 1 1 g n e r, B a r a n o w s k i ,  Zarys monografii województwa gdańskiego. Maszy
nopis, s. 9 .
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