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R A P O R T  N IE M IE C K IE G O  W Y W IA D U  W O J S K O W E G O

O N A S T R O J A C H  W Ś R Ó D  L U D N O Ś C I  W  P O Z N A N S K IE M  
PO  A K C IE  5 L IS T O P A D A  1916 R.

W C entralnym  A rch iw u m  N iem ieck im  w  P oczdam ie, w  „aktach  dotyczących  
p od n iesien ia  n iem czyzn y  w  p row in cjach  w sch odn ich"  znajduje s ię  u w ierzy 
te ln io n y  u rzęd ow o  odpis rap ortu  n iem ieck iego  w y w ia d u  w o jsk o w eg o  o n astro 
jach  p an u jących  p o  ak cie  5 L istop ada w  P oznańsk iem  pośród lu d n ośc i polsk iej
i zam ieszk a łych  tam  N iem ców .

W yw iad  d ąży ł do zebran ia  w  rap orcie  w iad om ości o  nastrojach  i poglądach  
sp o łeczeń stw a  p o lsk iego , przede w szystk im  polsk ich  k las posiadających; zn a j
d u jem y  w  n im  w szak że  w ie le  cen n ych  in form acji o p ogląd ach  dom inu jących  
pośród 'burżuazji n iem ieck iej. U jem n ą  stron ą  raportu  jest zu p ełn y  brak w sz e l
k ich  dan ych  na  tem at op in ii pan u jących  w śród  n iem ieck ich  ch łop ów  i robotników .

In form acje  w y w ia d  czerpał w y łą czn ie  od  N iem ców , i to p rzed staw ic ie li k la s  
pan u jących  —  w ie lk ich  w ła śc ic ie li z iem sk ich , fab ryk an tów , k u pców , ad w ok atów , 
cz ło n k ó w  aparatu  p ań stw ow ego , jak  d yrek torzy  i in sp ek torzy  szkoln i.

R aport n ie  jest d a tow an y , zred agow an o  go zap ew n e w  lu ty m  1917 r., do
w odzą  teg o  zarów no w zm ian k i o  urodzin ach  cesarsk ich  (27 styczn ia ) jak  i o 
„w ilson ow sk iej k o n feren cji pokojow ej" , co  w ią że  s ię  n iew ą tp liw ie  z  orędziem  
prezydenta S tan ów  Z jedn oczonych  do S en atu  z 22 sty czn ia  1917.

C el raportu  jest w yraźn y: ch odziło  o  d ostarczen ie m ateria łów  czynn ikom  
rea k cy jn y m  i an typ olsk im . <

N a in teresu ją cy  ten  dok u m en t zw rócił m i u w a g ę  prof. Jakóbczyk .
JANUSZ PAJEWSKI

R e i c h  s k a n z l e i  
R eg istra tu r 1900—>1918 

A K T E N
betreffend  H ebung des D eutschtum s in  den ostliehen Provinzen. Landesverw. 62.

Bd. 13 vom 9. F eb ruar 1912 bis 6. November 1918.
........ fol. 87—112.
Beglaiubigte A bschrift zu Nr 1318/17. g. A 1. Nr 114.17 g B 6.
S te llvertr. Generalkom m ando

V. Arm eekorps.
Nir. 63 pers.

Wenn das sitellvertretende Generalkom m ando in den m onatlichen Berichten 
Iiber den S tand der E rnahrungsfragen bisher eingehendere Ausserungen iiber das 
polnische P roblem  unterlasisen hat, so geschah dies deshalb, w eil diesseits der im  
Polizeli-Prasidium in Posen zusam m engestellte G esam tuberblick iiber die polnische 
T ageslitera tu r ais bekannt vorausgesetzt w ird. Bei aller Zuriickhaltung, die sich die
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polnische Presse auch noch nach A ufhebung der Yorzensur infolge der K riegsver- 
haltnisse auferlegen muss, lasst sich doch aus ihren  A usserungen fiir jeden, der 
die V erhaltnisse sehen wiill, w ie sie sind, zweifellos der Schluss ziehen, dass m an 
die H altung der Polen w ahrend des Krieges mdlde gesagt nur ais p a s s i v  l o y a l  
bezeichnen kann. N ur w enn der Feind im  Lande gestanden hatte, w are der Beweis 
zu liefern gewesen, ob die Polen auch , a k t i v  loyal gesinnt sind. In d er Presse 
w ie in p rivaten  M einungsausserungen und ihrem  gesam ten V erhalten tra t  auf 
das D eutlichste hervor, dass das Gros der Polen den politischen und m ilitarischen 
Ereignissen, soweit sie m it dem  Schicksal Deuitschlands zusam m enfielen, absolut 
kiihl und abw artend gegeniiber standen und sich m it den D eutschen niicht siolida- 
risch fiihlten. Bei den Siegesfeiern und den vaterlandischen G edenkfeiern der 
K riegszeit, eiinsehliesslich des letzten 27. Januiar, ist dias ebenso hervorgetrete;i, 
wie in der ausserordentlich w eitgehenden Z uriickhaltung der Polen bei allen An- 
lassen, bei denen sie eine aktive L oyalitat h a tten  bekunden konnen. Die B eteili- 
gung der Polen an den Spenden und der 'tatigen M itarbeit f iir’s Rote K reuz und 
verw andte B estrebungen sind lacherlich gering, niicht m inder die polnischen Zeich- 
nungen zu den K riegsanleihen. So w urden z.B. von den Polen in den fiinf M onaten 
A ugust/Dezem ber 1915 nach den Q uittungen in  der Presse fiir das Rote K reuz
23 71.3 M gezeichnet gegeniiber 955 091 M von deutscher Seite. Die Gesam tzeich- 
nungen fiir die fiinf K riegsanleihen betrug  im  Bezirk der R eichsbankhauptstelle 
Posen polnischerseits 4,65 Millionen von 33,36 Millioinen. Diese Z iffern gew innen 
ih re Bedeutung ers t dadurch, dass m an in  E rinnerung behalt, dass diie polnische 
Bevolkerung, z.B. im Regierungsbezirk Posen ca. zwei D ritte l der G esam tbevólke- 
rung  ausm acht.

A uf diese der Verg»ngenheit angehorige Haltumg der Polen soli jedoch nicht 
naher eingegangen w erden, sondern im folgenden einiige Belege dafiir angefuhrt 
w erden, dass auch ihre H altung nach dem M anifest vom 5. November durchaus 
dem  oben geschilderten Eindruck entisipricht. Vergeblich such t m an nach A usserun
gen der D ankbarkeit fiir den hoohherzigen Entschluss der M ittelm achte, aus den 
kiihlen und niichternen B etrachtungen der Presse lasst sich >zwar immerhlin deu t- 
lich erkennen, w ie w ertvo ll ihnen die Proklam ation eines Konigreichs Polen fiir 
die Erfiillung ih rer nationalen Wiinsche unid H offnungen ist, dass diese aber ledig- 
lich ais eine E tappe b e trach te t w ird  fiir den Zusammens-chluss aller Polen in  einem 
selbstandigen Reiche. W enn es auch nirgends ausgesprochen ist, kann  doch ikeln 
Zweifel daran  sein, das in den H e r  z e n  der Polen in  der Tat mat dem M anifest 
sofort eine ir-redentistiische Bewegung aufgelebt ist. Die klugen und gebildeten 
Polen verhalten  sich ausserlich vollstandig abw artend. Vergeblich w ird  m an von 
ihnen eine k la re  Melinungsausserung erw arten , aber selbst aus dem  M unde des 
k l e i n e  n M a n n e s  kann  m an im m er w ieder m it naiver Selbstverstandlichkeit 
hóren, dass ein Konigreich Polen ohne Posen und W estpreussen ihnen nichts bedeute. 
In der Anlage slind einige bem erkensw erte Ausserungen zusam m engestellt, die in 
diesen Tagen von Personlichkeiten  der verschiedensiten Stande und aus den ver- 
schiedensten Gegenden der Provinz Posen abgegeben w orden sind und jederzeit 
beliebig verm ehrt w erden konnten. Sie spiegeln in  ih re r Gesamthelit den Eindruck 
w ieder, der auch nam entlich am Sitze des Generalkom m andos se lbst gewonnen 
w orden ist: Dass die d e u t s c h e n  K reise das M anifest vom 5. Novem ber und 
w as ihm  folgte fa s t ausnahm slos m it der schw ersten Sorge aufgenom m en haben, 
und dass diese Sorge ih re  volle R echtfertigung gefunden h a t in der H altung der 
Polen seit diesem 5. November. Von der polnischen Presse bilden eigentlich nur die 
te id en  konservativen G riindungen der Kniegszeit, die „Gazeta N arodow a” in  Posen 
und der „K ra j” in  Liissa eine Ausmahme, indem  sie dias M anifest dankbar be- 
griissen und sich zu r positiven A rbeit bekemnen. Es w are aber kurzsichtig  zu 
iibersehen, daiss ih r Resonanzboden in  der Provinz bis zum heutigen Tiage noch 
ausserordentlich gering is t und dass auch w enig Hoffnung besteht, dass sich das 
in  absehbarer Zeit in erheblichem  Masse andern wlird. Die Kreise, die h in te r diesen 
B lattern  und h in te r der in  diesen Tagen gegriindeten neuen politischen P arte i 
stehen, sind dieselben, die schon vor dem  Kriege ais „Hofganger” bzw. Bazarparteii 
bekannt w aren und wegen ih rer V ersóhnungspolitik von der ganz iiberw iegenden 
M ehrheit des polnischen Volkes scharf angefeindet w urden.
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E s  f o l g e n  d i e  o b e n  e r w a h n t e n  A u s s e r u n g e n :
So schreibt ein Riittergutsbesitzer aus dem  Rfeg. Bez. Posen:
„Das V erhalten  der polnischen Bevólkerung zur P roklam ation des Konigreichs 

Polen am 5 XI 16 w ar im  ersten  M oment freudig erregt, m an h a tte  die Proklia- 
m ation fiir moglich gehalten, aber noch n ich t so rech t geglaubt, das allgem eine 
S tichw ort war, wlir haben ein „wehes H erz”, die sind erlóst, w ir nicht erlóst. Bei 
Gesprachen, die mdglichst verm ieden w urden, w urde eine H offnung erw ahnt: 
„W ir kónnen je tz t unsere Sohne in Polen dienen lassen, n icht in dem  verhassten 
P reussen”, „w ir ikonnen fiir unsere jiingeren Sohne dort G iiter kaufen, nun und die 
a lte ren  bleiben natiirlich hiier und verteidigen unseren Besitz”. Die landliche- 
A rbeiterbevólkgrung hoffte auf eine L andverteilung grosseren Stils. Im  Verlauf 
der Zeit ist die B egehrlichkeit nach Selbstandigkeit gew altig .gewachsen und d ie  
Betonung der N ationalitat versta rk t. Ais die F rau  eines N achbarn den Droschken- 
ku tscher auf dem Posener Bahnhof rech t reichlich entlohnte und er siich d a tu r  
deutsch bedankte, schnauzite ihn ein vorbeigehender F eldgrauer polnisch an: w eisst 
du n icht, dass du hier piolnisch ,zu sprechen hast.

M an m erk t allgem ein bei den Polen das Gefuhl kom m ender M acht und dabei 
eiine slichere Ruhe iiber den A u sg an g d e s  Krieges: uns kann nichts passieren, w ir 
sind die kom m ende Macht. Vielfach erw ahnt w ird  die V erbindung m it dem W asser, 
wobei Danzig erw ahn t w ird. Jedenfialls hofft m an auf einen Zusammenschluss^ 
mochte aber w iederum  nicht am Besitz durch nliedrige Preise verlieren.

F iir die D eutsehen w ar die P roklam ation in der Form ein Sehlag vor den Kopi. 
M en hofft, dass dieselbe einer A nderung unterzogen w ird. In der K riegsverw altur.g 
geht der K am pf w eiter und w ird bei einer S tarkung  der polnischen P arte i selbst- 
verstandlich  den D eutsehen jeder E influss entzogen. Man trag t es der RegierunfC 
sehr nach, die Politik  des O berprasidentan von W aldow aufgegeben zu haben und 
em pfindet die des H errn von E ise n h a rd t1 ais schlecht un te rrich te t und die Polen 
aufrichtend. Beispiel: Ernennung des jetzigen Erzbischofs 2.

Jedenfalls herrschit eine tie ftrau rig e  Stim m ung, m an s ieh t fiir die Z ukunft 
schw arz und h a t nur noch eine schwache Hoffnung, dass m an den R at solciher 
M anner, die die Polen kennen, hort. Im  G egenteil haben die D eutsehen das Gefuhl, 
dass den Polen das O hr des O berprasidenten gehort. Sie siind e rb itte r t dariiber, dass 
die Polen im  hauslichen V erbrauch so wenig E nthaltsam keit iiben und dass sie 
geneigt sind, in  vielen Fallen d ie  K riegsernahrungsgesetze im  p rivaten  In teresse 
zu um gehen und sich dadurch Vorteile in der V e rw e rtu n g  ih rer E rn teprodukte zu 
verschaffen, w obei m an das G efuhl n icht los w ird, dass niem and sich trau t, sie 
energisch anzufassen”.

Ein O beram tm ann aus dem Bezirk Brom berg aussert sich u. a. w ie folgt:
. . .  „Die deutsche Bevólkerung erkennt es wohl an, dass die Proklamatioin un ter 

jetzigen Verhaltni®sen rich tig  w ar, sieh t aber m it grosser Besorgnis den V erhalt- 
nissen nach dem  Frieden entgegen. W ar es schon schwer vor dem  K riege m it den 
h ier in  grosser U berm acht lebenden Polen auszukomm en, so w ird dies spa ter in- 
folge d e r B egehrlichkeit und Anm assung der Polen noch viel schlim m er sein, Es 
kom m t dazu, dasis die polnischen L andw irte und G eschaftsleute rech t- und unrecht- 
m assig w ahrend des K rieges viel Geld verdient haben. Der Deutsche befolgt w ohl 
auch vielfach nicht die Vorschriften. Sein V aterlandsgefuhl lasst ihn aber se lte n er 
grotoe U berschreitungen machen, w ahrend dieses G efuhl bei den Polen w egfalłt. 
Tatsache ist, das seh r viel Geld auf die polnischen K assen und B anken getragen 
w orden ist, so dass diese in  Geld schwimmen. Nach dem K riege w erden sie sofort 
anfangen, ihr Geld in G rundstucken anzulegen. Das schwer bedrangte D eutschtum  
h ier w ird  nun  grosse V erluste erleiden, wenin nicht rechtzeitig  ein Riegel vorge- 
schoben w ird ”.

Ein M ajoratsbesiitzer aus der Gnesener Gegend schreibt:

1 Wilhelm von Waldow byl naczelnym prezesem Poznańskiego przed wojną, został z Po
znania przeniesiony do Szczecina. Podczas wojny naczelnym prezesem Poznańskiego był Hans 
von Eisenhardt-Rothe.

2 Powołanie księdza Edmunda Dalbora na stolicę arcybiskupią gnieźnieńską i poznańską 
w dn. 30 VI 1915.
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. . .  „Meine eigenen G utsleute meinten, unabhangig von einander, aber dem Sinne 
nach einstim mig, m it sichtlich grosstem  M isstrauen: „Das neue Polen w ird so lange 
(iauern wie der Krieg d a u e rt”.

Die unabhangigen Bauern ausserten sich aus Vorsicht m ir gegeniiber garnicht, 
aber ihre K inder bieten m ir seitdem n u r den polnischen Gruss, w ahrend sie sich 
friiher an den deutschen Gruss schon gewohnt hatten.

Der Geistliche zeigt im Gegensatz zu friiher ein m ir ;sehr entgegenkom m endes 
Wesem.

In der S tad t w urde ich seit langer Zeit auf der S trassenbahn von Schaffnerinnen 
w ieder polnisch an g e red e t. . .

. . .  Bei der deutschen Bevolkerung habe ich b isher von kelner einzigen S eite 
V erstandnis oder gar Zustim m ung gehort. Der S chritt w urde im allgem einen ais 
ein bedauerliches Zeichen des Versiegens unserer m ilitarischen Reserven b eu rte ilt 
und aus diesem G rund nicht naher ero rte rt, an ein polnisches Freiw illigenheer von 
Belang glaubte aber selbst der w eltfrem deste Optimis-t nicht.

Ich selbst habe, aus Anlass der P roklam ation des Polenreiches durch K auf 
eines Gutes in  Pom m ern, m ir einen Zufluchtsort gesiichert, fu r den Fali; dass die 
polnische P olitik  h ier n icht m ehr ertraglich w erden sollte”.

Ein Dt. und G rossbesitzer ist der Ansicht, dass die Abneigung der Polen gegen 
alles Deutsche unverandert geblieben ist und bleiben w ird und fah rt dann  fort:

. . .  „Selbst bei re in  hum anitaren  Angelegenheiten tr i t t  die unveranderte  Ab- 
netigung, anderen ais rein  polnischen Bevolkerungsteilen zu Hilfe zu kom m en, ganz 
unzw eifelhaft zu T a g e . ..

. . .  Die deutsche Bevolkerung, w enigstens so w eit ich sie kenne, ist durchw eg 
der llberzeugung, dass ein unabhangiges Konigreioh Polen stets eine riesige G efahr 
fiir Posen und W estpreussen auch wohl Oberschlesien seiin w ird und bei einem neuen 
Kriege m it Russland ganz fo tsicher auf dessen Seite gegen uns kam pfen w ird  und 
zw ar mi!t B egeisterung”.

Von einem iiber 80-jahrigen G rundbesitzer der Provinz du rfte  folgende Ausse- 
rung intereasieren:

. . .N a c h  m einer auf Tatsa-chen beruhenden U berzeugung w erden durch diiese 
K onigreich-Proklam ation die deutsch-polnisehen Gegensatze in unserer O stm ark 
le ider nicht germ ldert, sondern in  bedenklicher Weise verscharft. Auch habe ich 
ausserordentlich geriinge H offnung darauf, dass das „Kónigreich P olen” sich dankbar 
friedlich oder freundlich D eutschland gegeniiber stellen  w ird. Ich fiirehute fiir spater 
le ider m ehr das G egenteil”.

Ein G iiterd irektor schreib t u. a.:
„ . . .  In deutschen K reisen w ird die Proklam ation des polnischen K onigreichs, 

die in V erkennung des tieferen  polnischen V olkscharakters m it all den polnischen 
Bestrebungen unid Sonderwiinschen erfolgte, ais ein etwas iibereilter S chritt an- 
gesehen, m it dem siie sich nu r deshalb so leicht .abfanden, da er aus einer bestehen
den Notlage en tstanden ist.

Die Polen haben diese iibergrosse W ohltat ohne allen ih ren  V erdienst und ihre 
W iirdigkeit un te r dem Opfer von S tróm en vergossenen deutschen B lutes em pfangen. 
M it Bangigkeit sieht m an der epateren Entw ickelung der Dinge entgegen, da wohl 
bald nach Ę in tr itt geordneter Verhaltnisse ein geheimes K onapirieren hiiben und 
driiben ein treten  w ird .”___

Ein Fabrifcbesiitzer berich te t in teressan te E rfahrungen m it seinen eigenen An- 
gestellten:

„Der Proklam ation des Konigreichs Polen gegeniiber hat sich d.as ganze Polen- 
tum  ohne Ausnahm e. also sowohl die Intelligenz, w ie der M ittelstand und die A rbei- 
te rschaft vollstandig rese rv iert verhalten. Eine Ausserung hieruber ha t aus fre ien  
Stucken kein Pole einem D eutschen gegeniiber zum A usdruck gebracht, nur, wenn 
der eine oder der andere iiber seine A nsicht befrag t w urde, hórte  m an A nsichten, 
die von keiner Seite, aber auch von keiner, irgend ein Geftihl d er Freude zeigten. — 
Ich habe es m ir angelegen sein lassen, m oglichst viel M einungen dariiber zu horen, 
und zw ar aus den verschiedensten G esellschaftsschichten. M einen Fragen w urde 
zum Teil eine auffallige Zuriickhaltung entgegengebracht; m anchm al horte ich 
jedoch auch diie A nsichten ziemlich unverbliim t. tlb e ra ll halt m an diesen S chritt 
fu r  einen T rick unserer politischen Leitung, unser Heer durch neuen Zugang von
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polnischer Seite aufzufiillen. Es kam  dabei aber auch zum A usdruck, dass diese 
Absicht kaum  den gewiinschten Erfolg haben wiirde. — Vielfach sagte man, dass die 
E rrich tung  des K ónigreiches das hiesige Polentum , das ja  w eiter un te r der H err- 
schaft P reussens bleiben wiirde, gar n icht beriih rt, im ubrigen w iirde es ja  auch 
driiben ein freies Poilen gar n icht geben, da ja  im m er die O berherrschaft Deutsch- 
lands in F rage karne. Es w iirde auch die E rrichtung eines Kónigreiches Polen un ter 
den jetzigen Bedingungen w enig W ert haben, w enn eben nicht alle fruheren  polni
schen Provinzen diesem angegliedert w iirden und so ein grosses freies Land m it 
eigener V erfassung und ohne irgend welche Abhangigkeit von einem  anderen S taate 
entstande. Dies is t  im  W esentlichen die A nsicht d e r  Intelligenz und desi Miitt.el- 
standes; aber auch diejenigen des in telligenteren A rbeiterstandes. So frag te  ich 
gleich nach B ekanntw erden der N achricht einen polnischen W erkm eister meines 
W erkes, einen sehr vernim ftigen und sonst zuverlassigen Menschen: ob er sich denn 
niicht Sehr iiber die Tatsache freue: es sei doch ein jahrzehntelanger T raum  des 
Polentum s in Erfiillung gegangen, w orauf er m ir erw iderte: er gabe darauf gar 
nichts, er halte  die ganze Sache fiir einen Trick. E rst miisse er w issen, wo die G ren- 
zen des K onigreichs Polen sein w urden. W enn diese so gestellt sein w urden, w ie er 
es  sich denke, dann  w iirde er m ir die richtige A ntw ort auf meine Frage geben. 
E in anderetr W erkm eister m eines Betriebes, den ich befragte, m einte im Gegenteil 
hierzu: „Daraus m ache ich m ir gar inichts, essen kann  m an das nicht, es geht m ir 
je tz t gut, ich habe m ein  Auskommen; es ist m ir ganz egal, ob driiben ein Konigreich 
Polen errioh te t w ird oder nicht. „Ich bem erke jedoch, dass d ieser W erkm eister seine 
K inder in  staatlichen  Stellungen und stad tischen  Betrieben unterzubringen sucht. 
U nter keinen U m standen jedoch habe ich auch nur in einem Falle feststellen  konnen, 
das die P roklam ation  eine freudige oder hoffnungsvolle D ankbarkeit hervorrufende 
Wiirkuing erzeiugt hat.

U nter der deutschen Bevolkerung hiesiger Gegend h a t die P roklam ation eine 
grosse B eunruhigung hervorgerufen. Ich habe durch meine reichliche ehrenam tliche 
T atigkeit viel Gelegenheit, die Ans/icht aus den verschiedensten Kreisen kennen zu 
le rn e n . . .  Die Proklam ation h a t eine tiefe Beunruhigung in sam tlichen deutschen 
K reisen hervorgerufen, auch in  denjenigen, diie bisher der antipolnischen Bewegung 
zuriickhaltend gegeniiber staniden.”

In  dem Schreiben eines Gnesener Geschaftsm annes heisst es u. a.:
. . .  „Wie beim A usbruch des K rieges die plotzliche F reigabe der polnischen 

Sprache und polnischen L ieder fiir das Heer ais Zeichen deutscher Angst und 
Schwache aufgefasst wurde;, so ist auch die P roklam ation des Konigreichs Polen 
n ich t ais ein A usfluss von M acht aufgenom m en worden. Im  Gegenteil hiess es, dass 
w ir ohne polnische Hilfe n icht dn der Lage seien, das besetzte Gebiet auf die D auer 
gegen feindliche A nstiirm e zu h a l te n . . .

. . .  Noch heute Morgen sprach ich m it einem polnischen H errn  w arum  die 
H eeresaufstellung so langsam e FortsŻhritte mache und sich so wenig Freiwiillige 
m eldeten, er gab m ir aur A ntw ort: „m an konne doch nicht verlangen, dass Freund. 
gegen F reund kam pfe”.

K onnte es bei solcher Auffassung nicht d.azu kommen, dass sich friiher o d ersp a te r 
F reund m it F reund verb indet, den  Frem den in  den Riicken zu fallen und sich noch 
die Gebiieite zu boleń, die „uns n icht gehoren”, die sein altangestam m ter Besitz.

Eine m einer fruheren  A ngestellten ist in  eine jiidische F irm a eingetreten, dort 
sind die A ngestellten m eist polnischei' Zunge. Was diese M adchen reden, haben sie 
n ich t aus sich, aber es ist bezeichnend fiir  die allgem eine Stim m ung in der polnischen 
Bevolkerung: „Gnesen und Posen gehoren doch dazu”, „w ir miisisen natiirlich dazu- 
kom m en”, „und eher uns er Land nicht seine alten Grenzen hat, w ird nicht Ruhe 
w erden”, „haben w ir e rs t den Teil, w erden w ir uns das iibrige schon holen”.

W er g laubt durch N achgiebigkeit und Entgegenkommen die Polen fiir sich zu 
gewinnen, kennt den polnischen V olkscharakter nicht. Will doch schon der polnische 
A ngestellte anders behandelt sein ais der deutsche, bei freundlicher Behandlung 
w ird er uberm utig. N ur den erkenrat er ais seinen Chef an und dient ihm  treu , dessen 
M acht er iiber sich fiih lt”.

Ein R echtsanw alt schreibt u. a.:
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. . .  „A. 6. November 1916 kam  ich auf der F ah rt nach Lissa im Eisenbahnwagen 
m it einem Polen w egen der P roklam ation ins Gesprach, der sich ais grosserer K auf- 
m ann oder Industrie ller einfiihrte.

Er e rk larte : Wir Polen wollen das polnische Reich jetzt n icht und nicht in der 
dargebotenen Weise, w ir wollen ein Polen haben, dass alle dazugehórigen Lander 
um fasst, w ir wollen Polen auch nicht aus der Hand zweier F iirsten, die K onferenz 
von 1815 ha t das Polenreich aufgehoben, eine allgem eine V olkerkonferenz soli es 
w iederherstellen.

Die E rrich tung  des Reich es, w ie es eben geschehen ist, b ie te t uns fiir  den Be- 
stand keine Gewahr, da die form ellen E rk larungen  nur durch die beiden G ouverneure 
erfolgt sind, und das Reich von D eutschland und Osterreich offenbar nur zur E r- 
langung eines polnischen Heeres e rrich te t ist.

D er H err, der seien Namen nicht genannt hat, erk larte , er sei aus dem  preussi- 
schen Anteile, habe aber in dem russischen A nteile und in Galizien Verwamdte 
und kertne die V erhaltnisse (also wohl auch die Ansichten) genau . . .

. . .  Mein Kollege R echtsanw alt S., d er ein loyal denkender M ann ist, aber an 
seinem  polnischen Volke hangt, besprach m it m ir bald nach dem  5. Novem ber die 
G riindung des polnischen Reich es. E r hielt es fiir unabw endbar, da-ss P reussen im 
Verfolg der G rundungstat seine Polenpolitik ganzlich um orientieren miisse, insbe- 
scndere die B eschrankung des polnischen Landbesitzes aufheben miisse. Ich w ies 
d arau f hin, dass dieses doch gerade nicht notig  sei, w eil nun jeder Pole, der m it 
dem preussischen Regim ent nicht zufrieden sei, nach Polen iibersiedeln konne. Er 
erw iderte, die b reite Masse der polnischen B auern w erde niem als ih re  heim atliche 
Scholle aufgeben wollen, sondern w erde ih re  Angehdrigen s te ts  in  ih re r  jetziigen 
Heim at m it Land versehen wollen.

Ich habe b isher m it V erw underung bem erkt, dass kaum  einer der m ir bekann- 
ten  Polen aus den fuhrenden Personen des M ittelstandes sich bęm iiht habe, in Polen 
unterzukom m en. Also nicht nur der Bauer, sondern auch der M ittelstandspole h a lt 
fest an der Posener Heim at und erw arte t eine N euorientierung.

Er hegt h ierbei zwei E rw artungen:
E ntw eder siegen die M ittelm achte, dann  g laub t er, dass P reussen zum m inde- 

s ten  in dem bisher iibliehen Z ick-Zackkurse bis d icht an die aussersten Wlinsche 
der Polen heranstre ifen  w iirde,

oder es kom m t zu d er ałlgem einen — W ilsonschen V61kerfriedenskonferenz, dann  
w tirden Posen und W estpreussen sowie Oberschlesien ais — w ie N iem ojewski das so 
schon m ehrm als ausgedriickt hat — nach Polen gravitierende L ander zu Polen 
geschlagen werden.

H ieraus e rk la rt sich das passive V erhalten unserer polnisch sprechenden Be- 
vólkerung, das sie se it Beginn des Krieges beobachtet hat.’’

Uber dsn Fiindruck des M anifestes vom 5 XI in  Bromberg aussert sich ein 
Schriftste ller wie folgt:

.......Die S tim m ung der deutsehen B evolkerung w ar anfangs geteilt. W ahrend
in deutsch-nationalen  K reisen zum Teil eine abw artende I-Ialtung eingenommen, 
zum  anderen Teil der S chritt der Reichsregierung ais Fehlschlag' v e ru rte ilt w urde, 
ha t m an auf anderer, hauptsachlich liberaler Seite die P roklam ation ais ein M ittel 
zur A ussohnung zwischen Deutsehen und Polen begriisst.

M it d e r Zeit haben sich aber auch dn diesem Lager die A nschauungen g r i i n d -  
l i c h  g e a n d e r t ,  so dass selbst freisinnige P olitiker, die ehedem vom deutsehen 
O stm arkenverein nichts w issen w ollten, sich heute n icht scheuen, den S chritt der 
Reichsregierung ais ein F iasko zu bezeichnen.

Seit Ausbruch des Krieges erhebt h ier das Polentum  sein H aupt stolzer denn je. 
Ausserlich t r l t t  dieses zu Tage in  dem  U berhandnehm en der national-polnischen 
Kleidung, die m an vor dem  Kriege hier nur ganz vereinzelt sah. Auch das Anlegen 
polnischer Abzeichen is t  allgem ein geworden, selbst in hoheren Schulen sind ver- 
einzelt solche Falle vorgekommen.

Uberaus lebhaft aber betatig t sich das Polentum  im  Erw erb d e u t s e h e n  
G r u n d  u n d  B o d  e n  s  in  der S tad t und es findet hierbei auf deutscher Seite 
ein Entgegenkommen, das geradezu unbegreiflich ist. Selbst angesehene deutsche 
Familien, scheuen sich — durch den B urgfrieden von óffentlicher B randm arkung 
geschiitzt — nicht, ih r Besitztum  dem Polentum  zu iiberantw orten”.
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Ein P asto r einer K re isstad t berich tet aus seiner Gemeinde:
„Das V erhalten der polnischen Bevólkerung zur Proklam ation des Konigreichs 

Polen hat sich h ie r in keiner Weise anerkennend bezw. freudig  geaussert. Es w ird 
v ielm ehr polnische A rt iiberall deutlich hervorgehoben und dadurch der Gegensatz 
zum D eutsehtum  bekundet. Recht bezeichnend ist es, das vorgesiter.n an K aisers 
G eburtstag  auch 'nicht ein Pole geflaggt hatte . Dafiir w erden verbotene polnische 
L ieder offentlieh gesungen und die Stras,senjugend johlt: ,Noch ist Polen nicht 
v erlo ren ’.

Von D ankbarkeit ist also keine Sipur, vielm ehr F rechheit und Unverschamthei.t, 
polnische T rachten  und selbstbewiusstes A uftre ten”.

Ein anderer P asto r aus einer der grossen S tadte des Reg. Bezirkes m acht fol- 
gende Bem erkungen:

„ . . . D i e  Proklam ation vom 5. November 1916 w urde von der polnischen Bevol- 
kerung  m it eisigem Schweigen aufgenommen, und w ird auch je tzt noch lau t dariiber 
n icht gesprochen. Bei Nachforschungen und Erkundigungen iiber die Meinung der 
Polen dieserhalb habe ich ausnahm slos erfahren  1) Die verbundeten Regierungen 
der M ittelm achte haben Russland gegeniiber durch die Proklam ation einen guten 
T rum pf ausgespielt, indem  sie Russland z,uvorkommen und die Polen je tzt zunachst 
zwangen, sich wenigstens ausserlich auf die Seite der M ittelm achte zu stellen. 
2) Ein polnisches Reich ohne die preussischen G ebietsteile von Schlesien, Posen und 
W estpreussen, die friiher zum Polenreich gehórten, is t ganz unmóglich, und es w ird 
n icht eher F riede sein, auch n ic h t nach dem  gegenw artigen Kriege, ais bis das 
friihere U nrecht durch die A btretung  dieser G ebietsteile an Polen w ieder gut 
gem,ac,ht ist.

Bei der deutschen Bevólkerung herrsch t allgem ein die Ansicht, dass die Polen 
ebenso feindllch gesinnt bleiben w erden wie bisher, und dass die hochherzige und 
edłe T at der P roklam ation nicht den geringsten Einfluss auf die Sinnesanderung 
der Polen habe noch haben werde.

Die gegenwartiige Geisinnung der Polen beleucbte ich durch zwei Beispiele:
1) Die polnischen Schiller des Gym nasium s m achen beim Gesang der deutschen 

L ieder im deutschen G ym nasialgottesdienst in der katbolischen K irche nur sehr 
gezwungen oder gar n icht den Mund auf. Sie w ollen n u r polnische Lieder singen.

2) An der gestrigen K aisergeburtstagsfeier in der S tad thalle  (M ilitarkapelle, Vor- 
trag  iiber die Ost- und W estgrenze von Dr. W alther Lund m it L ichtbildern, 
A nsprache des B iirgerm eisters), a n  der e tw a 1.000 Personen teilnahm en, habe 
ich tro tz  eingehender Umschau keinen Polen erblickt. Es konnen also nur ver- 
einzelte dagewesen sein”.
Ein Schulrat erhielt auf seine gelegentlichen, im  Gesprach gestellten Fragen, 

w as V ater zum Konigreich Polen sage, von 1.1—14-jahrigen Schulkindem  u. a. 
folgende A ntw ort:

. . .  ,Die De-uts-chen haben keine Soldaten m ehr’, ,Die Polen sollen nur helfen’, 
,Die Russen w erden schon w ieder koimmen’.

Einem andern Schulrat gegeniiber ausserte ein tem peram entvoller polnischer 
Stadtverordnetfer der betreffenden S tadt:

„ . . .  Aiuf ein Konigreich Polen von D eutschlands oder Preussens Gnaden ver- 
zichten w ir. (In W irklichkeit fiel ein viel scharferer, nicht w iederzugebender Aus- 
druck). Das isit uberhaup t kein  Konigreich Polen, iin dem Posen fehlt. E rst w enn 
Deutschland in  diesem  Kriege unterlegen ist, dann w erden  w ir uns unser Reich 
selber errich ten”.

Den Eindruck der P roklam ation auf die D eutschen seiner Umgebung schildert 
derselbe Gewahrsmanin ais ger.adezu niedeischm etternd.

Dem B ericht eines SchUlrats aus einem nur zu polnischen K reises entstam - 
m en folgende Ausserungeń:

„Es w,ar h ier im  Kreise bei der 4. und 5. K riegsanleihe eine intensive W erbe- 
a rbe it durch die Lehirerschaft aingesetzt, bei w elcher die G eistlichkeit m ithalf, 
und durch welche m ehr ais 3U M illionen M ark eingebracht w uraen. In den polni
schen Gemeinden, die ausnahm slos a lte re  und bodenstandige Lehrer haben, die 
rech t wohl angesehen sind, fandein die W erber fas t iiberall kurze Ablehnung, und 
wo ein Druck saitens der L ehrer ausgeiibt w erden konnte, m achte m an offensicht- 
liche Yersuche, sich dem zu entziehen. Wenn auch keine G egenbearbeitung fest-
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gestellt w erden konnte, so begegnete m an allen thalben  doch derselben sta rren  
Ablehnung.

Auch die Tatsache der F re iheitserk larung  des neuen Konigreichs Polen h a t b is
her scheinbar so gut wie nichts an dieser grundsatzlichen A blehnung unserer schwe- 
ren  K riegsnotw endigkeiten geandert. Es t r i t t  im G egenteil je tz t in G esprachen, die 
ich m it ganz iiber legenen polnischen L euten  iiber ddese Sache hatte , offen die Frage 
auf, w as erhalten  denn w ir, und sie halten  es fiir ganz selbstverstandlich, dass sie 
nun auch hier im  Rahm en unseres Reiches ais vóllig fre ie  Polen polnische Schulen, 
polnische A m tssprache und polnische Gerdchte usw. erhalten  werden. Besser ist 
es aber nach ih rer Ansichit ,Gross-Polen’ gleich m it dem  K onigreiche zu vereinigen. 
M einen Gegenerwagungen, dass dieses doch in unserem  S taatsrahm en unm óglich sei, 
erwdesen sie sich in allen Fallen ais ganz unzuganglich. Von Dank gegen die 
Schenkung des selbstandigen Polenstaates, der durch  deutsches Blut erw orben ist, 
is t nichts zu spiiren. So unw ahrscheinlich m ir selbst das schien, so m uss ich leider 
feststellen , dass jene erstaunliche E rk larung  der polnischen A bgeordneten im Ab- 
geordnetemhause augenblicklich diie w irkliche Mednung auch unserer B evolkerung 
d a rs te llt” 3.

Der Bericht eines G ym nasialdirektors lau tet:
„Die Proklam ation vom 5. November 1916 hat, soweit m eine Beobachtungen 

reichen, und wie w ir deutsche K atholiken bestatig t haben, bds je tzt den hiesigen 
Polen keinerlei fiir das Deutschtum  und den preussischen S taa t gidnstige W irkung 
ausgelost.

Die aussere A ufnahm e d er Proklam ation w ar m ehr ais kalt. Von irgend w elcher 
B etatigung einer F reude w ar nichts zu spiiren. E her konnte m an die Stim m ung 
ais spottisch und m okant bezeichnen.

Vcn ednem katholischen Geistlichen, der zugleich konigl. preuss. B eam ter ist, 
fiel die Ausserung ,Was niifczt uns ein Konigredch Polen, w enn Posen und Gnesen 
n icht dabei sind’. Es s teh t demnach zu erw arten , dass das preusisische Polentum  
irredentistische Wege zu gehen gew illt ist. t

Die kiihle H altung d er polnischen Kreise seit A usbruch des Krieges, ihre ham i- 
schen Glossen zu m anchen Ereignissen desselben, ih r geflissentliches A bseitsstehen 
bei allen Gelegenheiten zu r B etatigung freiw illigen Opfersimns, sitad ein ziemlich 
schltissiger Beweis, dass die Polen die Sache des D eutsehen Reiches n icht ais die 
ihrige betrach ten , und m achen es m ehr ais wahrschednlich, dass sie gegebenfalls 
ohne Bedenken ins gegnerische Lager iibergehen w erden. Die je tz t schon recht 
s ta rk ę  A bkehr von dem  preussischen S taatsgedanken ist durch die P roklam ation 
zweifellos nu r noch gesteigeirt worden. Die hiesigen D eutsehen geben sich daher 
auch keinerlei trugerischen  Einbildungein hin. Sie sind iiberzeugt, dass sich die 
V erhaltnisse fiir das O stm arkische D eutschtum  in Z ukunft n icht le ichter, sondern 
schwieriger, n icht besser, sondern ungunstiger gestalten werden.

Von der Reichsleitung erw arte t m an wenig, von dem Reichstage gar keine 
U nterstutzung, sondern verm utet bei den le tzteren  eher sogar d ie  Neigung, dem 
S taa te  P reussen seine Schw ierigkeiten zu vergrossern .

Und sollte gar das preussische W ahlrecht erheblich dem okratisiert w erden, so 
befiirchtet man auch davon ungiinstige R iickw irkung fiir die O stm ark, zum al schon 
je tz t die K ardorffsche Rede grosse Beunruhigu.ng hervorgerufen h a t .4

Die hiesigen D eutsehen sind sich gar nicht im  Zweifel dartiber, dass das Polen
tu m  bei seiner agressiven und bei seinem einheitlich gerichteten und geleiteten

1 Mowa o debacie w sprawie polskiej w sejmie pruskim w dn. 20 XI 191G vide Stenogra- 
phische Berichte iiber die Verhandlungen des preussischen Hauses der Abgeordneten. 22 Legis- 
laturpriode, III Session 1916/17, 3. Band, s. 2391—2423. Deklarację zasadniczą w imieniu Kola 
Polskiego składał ks. Styczyński stwierdzając, że „jedna tylko część" narodu polskiego odzyska 
wolność, i protestując przeciwko uciskowi Polaków w państwie pruskim. Porówn. M. S e y d a, 
Polska na przełomie dziejów. Fakty i dokumenty, t. I, Poznań 1927, s. 381—382. — J. P a- 
j e w s k i, Mitteleuropa. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierwszej 
wojny światowej. Poznań 1959, s. 207.

* Zmiana pruskiej trójklasowej ordynacji wyborczej do sejmu w  kierunku demokra
tycznym zwiększyłaby reprezentację polską w sejmie pruskim. Związek pomiędzy polityką 
narodowościową rządu pruskiego a reformą ordynacji wyborczej był publicznie obszernie 
dyskutowany. P a j e w s k i ,  op. cit., s. 378—379.
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W illen un te r Ber.ufung auf die Schlagworte ,Freie Bahnen den Ttichtiigen’, ,Gleiches 
Recht fiir A lle’, ,Neuorientieruing der inneren P olitik ’ eine Reihe von Forderungen 
zu sem en G unsten erheben und zum Schaden der deutschen Bevolkerung und des 
preussischen S taatsgedankens auch durchisetzen wird.

An eine nennenswente A bw anderung polnischer E lem ente dn das neue Konig- 
reich w ird  h ier n icht geglaubt — dafiir geht es unseren Polen au gut —, um gekehrt 
w ird eine erhebliche A bw anderung der Deutschen aus der Provinz befiirchtet. 
Die m ehr passive, dauernden K am pfen abholde N atur der D eutschen w ird, m eint 
man, viele D eutsche .aus den erwertotatigen Schichten veranlassen, sich lieber in  
re in  deutschen Gegeinden eine Existenz zu suchen, sobald h ier das Polentum  freien  
S pielraum  bekom mt. Die T a tk ra ft und A rbeitsfreudigkeit der deutschen Beam ten- 
schaft aber d roh t durch das G efuhl gelahm t zu w erden, dass sie hiier auf einem! 
verlorenen  Posten steht und schliesslich doch nur a rbe ite t pour le Roi de Pologne”.

Der Professor eirnes anderen Gym nasium s bestatig t, w ie unzahlige andere E r- 
fahrungen, dass das Selbstbew usstsein der Polen un ter dem Einfluss des 5 XI sta rk  
wachse, und fa h rt dann fort:

„Auf d er deutschen Seite w ar eine selten beobaehtete E inhelłigkeit festzustellen: 
Ablehnung auf der garrzen Linie, diie auch jetzt noch ungem indert fontbesteht! 
Ingrim m ige A ngriffe gegen den verantw ortlichen R edakteur, schwere Besorgnisse 
und Befiirchtungen, auch aus K reisen von H andel und Gewerbe, koipfschiittelinde 
Resignaition, das w ar so das Stim m ungsbild. Das bose Wort, dass w ir also fiir die 
Polen H underttausende unserer Besten geopfert, w urde ebenso oft laut, w ie die 
Uberzeugung, dass w ir den neuen S taa t im  nachsten Kriege un ter unsern  Feinden 
w iedersehen w urden. Es schien sich herauszustellen, dass auch in O stm arkenfragen 
bisher blode Augen durch die H altung der Polen w ahrend des Krieges auffallend 
gescharft w orden sind. F iir die Z ukunft diirfte m an m it der Befiirchtung nicht zu 
schw arz sehen, dass sich diese ,Losung’ wie ei,n A lpdruck auf die deutschen V er- 
haltn isse des Ostens legen w ird, die auch die bevorstehende N euorientierung nicht 
beheben w ird .”

Endlich seien dem B erichte eines Kassembeamten noch folgende Ausserungen 
entnom m en:

. . .  „Am Tage der Veróffentlichiung der E rrichtung des Konigreichs Polen ging 
ich m it der A bsieht aus festzulstellen, w ie das Ereignis besonders von den Polen 
aufgenom m en werde. Ich fiing m it verschiedenen bekannten Polen ein Gesprach an, 
aber auch nicht einer erw ahnte von selbst die Angelegenheit, brach te ich selbst 
die Sache zur Sprache, dann  w urden  die S chultern  gezuckt, und m an meinte, dass 
sei niehts halbes n ichts g-anzes und gehe sie garnichts an. U ngefahr einige Wochen 
spater, nach der Kundgebung der russischen Regierung zu der Angelegenheit, fu h r 
ich m it einem  angeblich ,besonnenen Polen’, der es auch noch w agt in deutschen 
Lokalen zu verkehren, zusamm en nach Posen, und ich rich te te  nun d irek t die F rage 
an ihn: ,Was sagen Sie nun zu dem  neuen Kónigreich Polen?’ ,Ach, sagte er, lassen 
Sie mich dam it izufrieden, das ist doch keine A ufrichtung des Konigreichs Polen, 
das ist die v ierte  Teilung P olens’. Ais ich ihn fragte, er meine doch n icht etwa, 
dass die preussischen Gebiete auch dazu m ussten, an tw orte te  er: A b er natiirlich, 
Sie sehen ja, dass Russland das auch tun  wiill’. Ais ich ihn auf die bisherige Polen- 
po litik  Russlands verw ies und an F innland erinnerte, m einte er: ,Das ist vorbei, 
dafiir w erden Frankreich  und England sorgen, es ist ja  schwer fiir D eutschland, 
die polnischen Gebiete abzutreten , daher konnen w ir auch mie etwas von D eutsch
land erhoffen, w enn nun auch die paar Ausnahm egesetze abgeschafft werden, das 
is t n icht genug, w ir w erden  und konnein n icht eher zufrieden sein, ehe Polen, w ie 
w ir es uns denken, w iederhergeste llt ist, das jetziige Polen is t ein F race’. Ich frag te  
w eiter einen bekannten G etreidehandler, der, da e r  gainz freisinnig ist, wohl gewiss 
riicht absichtlich zu schw arz dargestellt hat, der sagte: Die polnischen G rossgrund- 
besitzer lachen iiber das neue Polen, freuen sich iiber den Reinfall, der beziiglich 
der Freiw illigen kommen w erde, und dass dann die anderen bestim m en w erden, 
jedenfalls w erde DeutBChland m it Russland nicht fertig  w erden.

. . .  Wie s te llten  sich nun die D eutschen hier zu dem  Ereignis? Die erste Ausse- 
rung  ging fast allgem ein dahin, dass m an nun bald den S taub von den Schuhen 
schiitteln  und die Gegend raum en w erde, denn die Angst, die m an w ahrend des
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drohenden Russeneinfalls im  November 19145 gehabt hatte , wolle m an n ich t noch 
einma.1 erleben. Es hat auch n icht einen gegeben, der ohne F u rch t in  die Z ukunft 
gesehen hatte. Unsere A nsiedler, die zur Kasse kam en, sagten  fa s t durchweg: ,Das 
w erden w ir b itte r  bereuen, unsere Regierung m eint es ja  gut, aber sie kennt die 
Polen n icht, die sind n icht eh er zufrieden, bis der letzte D eutsche das Land ver- 
lassen hat, oder bis er polnisch geworden is t’. Unsere N achbarsfrau hat ih ren  ein- 
zigen Sohn bei den K am pfen in  Polen verloren, ais sie von der E rrich tung  des 
Konigreichs Polen horte, w ein te sie von neuem  und  sagte: ,K arl hat doch gedacht, 
das er fu r seinen Jungen ins Feld zieht, nun werdetn ihm  die Polen die W irtschaft 
nehm en’. Die Annahm e is t natiirlich ubertrieben, en tsprich t aber dem, w as w ir 
h ier von der Gesinnung der Polen zu schm ecken bekom men in  rucksichtsloser Aus- 
nutzung der Vorteile, die auch deutsche Genossenschafteo den Polen bieten, in  dem 
geradezu frechen D iebstahl, den sich diie Polen gegeniiber den D eutschen leisten. 
Schon nach w enigen Tagen w urde den D eutschen gegeniiber von den Polen ein 
V erhalten eingeschlagen, das-s dieselben den Eindruck hatten , ais w enn m an nicht 
deutlich genug zeigen konnte, dass die D eutschen doch nu r geduldet seien. Dass 
natiirlich  alle B eam ten sebr niedergedruckt durch die W endung der Dinge w aren, 
dass sie an einer weite-ren erspriesislichen T atigkeit h ier zweifelten, ist w ohl eine 
iiberall gem achte E rfahrung.

D er vorher erw ahn te  G etreidehandler w ar vor dem Kriege ein rucksichtsloser 
Gegner der ita tkraftigen O stm arkenpolitik. Im  Noyem ber 1914 frag te  ich ihn: ,Was 
m einen Sie, w ie w iirde es uns gegangen sein, w enn die Polen nicht infolge unserer 
entschiedenen P olitik  Resipekt vor uns bekom m en h a tten ’? ,Stim m t’, sagte er und 
das ist auch heurte die Meinung aller D eutschen hier, w ir haben die Polen genau 
gekannt, aber ih r V erhalten  bei der E rrichtung des neuen Konigreichs h a t bei allen 
hier, allen ohne Ausnahm e, ein Gefiihl der Wurt hervorgerufen, w ir verstehen nur 
nicht, dass m an fern  vom Schuss so ganz anders iiber die Polen denkt.

L. S. Konigl. Preuss.
Kriegsmiinisterium 
Geh. Kanzlei A.

5 Niemcy odparci w połowie października od Warszawy rozpoczęli 27 X pod silnym naci
skiem Rosjan odwrót w kierunku Częstochowy i śląska. General Ludendorff pisał: „Der Ein- 
fall des stark tiberlejenen russischen Heers in Posen, Sehlesien und Mahren wurde wahr- 
scheinlich." E. L u d e n d o r f f ,  Meine Kriegserinnerungen 1914—1918. Berlin. 1919, s. 72.

Fiir richtige A bschrift 
(—) Henning 
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