
M a t e r i a ł y

SOCJALDEMOKRATYCZNA ANALIZA STOSUNKÓW 
NIEMIECKO-POLSKICH W LATACH 1933 - 1939

Przywódcy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) wyróżniali się spo
śród innych polityków niemieckich bardziej postępowymi tendencjami i sto
sunkowo bardziej realistycznymi koncepcjami politycznymi. Nie negowali oni 
również celowości odbudowy niepodległego państwa polskiego l, a w okresie 
Republiki Weimarskiej podejmowali nawet próby unormowania napiętych
i skomplikowanych stosunków polsko-niemieckich2. Jednak w styczniu 1933 r. 
władza w Niemczech znalazła się w ręku przedstawicieli partii skrajnie na
cjonalistycznych i odwetowych. Przywódcy tych partii (NSDAP, DNVP) do
magali się rewizji traktatu wersalskiego, a nawet całkowitej likwidacji pań
stwa polskiego3. W Niemczech ukształtowała się dyktatura partii hitlerow
skiej, która stosunkowo szybko doprowadziła do likwidacji innych ugrupowań 
politycznych. Przywódcy SPD zdołali uratować część majątku partyjnego, de
ponując znaczne sumy pieniędzy w bankach zagranicznych. Uprzedzając ofi
cjalne rozporządzenie władz III Rzeszy w sprawie likwidacji partii ZG SPD 
skierował część swych członków za granicę celem kontynuowania działalności 
w nowych warunkach. Partia dysponowała doświadczeniami nabytymi w okre
sie bismarkowskich antysocjalistycznych ustaw wyjątkowych z lat 1878-1890. 
W okresie tym SPD wydawała za granicą (najpierw w Zurychu, a następnie 
w Londynie) swój organ prasowy pt. „Der Sozialdemokrat”, który kolporto
wano nielegalnie w całej Rzeszy Niemieckiej4. Doświadczenia te posłużyły już 
Leninowi za wzór w zorganizowaniu wydawnictwa i kolportażu słynnej

1 A. C z u b i ń s k i ,  Ruch socja lis tyczny w  Europie w obec  odbudow y państwa  
polskiego.  „Kw artalnik H istoryczny” nr 3/1968, ss. 621 - 641; t e n ż e ,  Rewolucja  
1918 - 1919 roku w  Niemczech.  Poznań 1967, ss. 155 - 163.

2 J. K r  a s u s k i ,  Stosunki polsko-niem ieckie  1919 - 1925. Poznań 1962; t e n ż e ,  
Stosunki po lsko-n iem ieckie  1926 - 1932. Poznań, 1964.

3 A. C z u b i ń s k i ,  Opinia publiczna w  Niemczech w obec  k ryzysu  po li tycz 
nego w  Polsce na przełom ie lat 1925/1926. „Zeszyty Naukowe UAM ”. Historia. 
Zeszyt nr 8/1968, ss. 325 - 349.

4 H. B a r t e 1, Die historische Rolle der Zeitung „Der Sozia ldem okrat” in der  
Periode des Sozialistengesetzes.  „Zeitschrift fur G eschichtsw issenschaft” nr 2/1956; 
E- E n g e 1 b e r g, Revolutiondre P oli tik  und Rote Feldpost 1878/1890. Berlin, 1959.

7 Przegląd Z a c h o d n i

Przegląd Zachodni, nr 1, 1971 Instytut Zachodni



98 Materiały

„Iskry” w 1903 r. Do doświadczeń tych postanowiono też nawiązać w nowych 
warunkach w 1933 r. Kierownictwo zagraniczne SPD występowało pod kryp
tonimem Sopade (Sozialdemokratische Partei Deutschland) 5. W pierwszym 
okresie działalność swą rozwijało na terenie Czechosłowacji (1933 - 1938) 6, 
a następnie rezydowało w Paryżu (1938 - 1940) i Londynie (1940 - 1946) 7. So
cjaldemokraci sądzili, że dyktatura hitlerowska w Niemczech nie zdobędzie 
poparcia szerokich mas i szybko się załamie. W związku z tym, nie licząc się 
z kosztami, podjęli bardzo szeroką akcję gromadzenia informacji na temat 
polityki wewnętrznej i zagranicznej III Rzeszy; w oparciu o zgromadzone 
materiały rozwijali szeroko zakrojoną antyhitlerowską akcję wydawniczo- 
propagandową. Informacje zbierano i przekazywano przy pomocy konspira
cyjnych grup socjaldemokratycznych w Niemczech oraz tzw. sekretariatów 
granicznych rozmieszczonych wokół granic Rzeszy w Czechosłowacji, Szwaj
carii, Zagłębiu Saary, Francji, Luksemburgu, Belgii, Holandii, Danii i Polsce. 
Już 18 VI 1933 r. w Karłowych Varach ukazał się pierwszy numer nowego 
emigracyjnego organu SPD, tygodnika „Neue Vorwarts”. Pismo redagował
F. Stampfer. Wydawano je w dwóch wersjach — w normalnym formacie dla 
emigracji i w małym formacie na cienkiej bibułce dla nielegalnego kolportażu 
w Niemczech. W październiku 1933 r. rozpoczęto wydawanie specjalnego pisma 
dla nielegalnego kolportażu w Niemczech (mały format na bibułce) pt. „Sozia- 
listische Aktion” pod redakcją P. Herza. Pismo drukowano również w Karło
wych Varach, ale dla zmylenia czujności Gestapo na poszczególnych numerach 
podawano adres: Verlagsdruck, Deutschland Presse, Hamburg 22. W listopa
dzie 1933 r. ukazał się pierwszy numer, organu teoretycznego Sopade pt. „So- 
zialistische Revolution” przemianowanego następnie na „Zeitschrift fur So- 
zialismus”. Pismo redagował R. Hilferding. Obok stałych czasopism wydawano 
różnego rodzaju broszury informacyjne i propagandowe oraz druki ulotne tak 
dla ludności niemieckiej w Rzeszy, jak i dla mieszkańców państw zachodnio
europejskich. Sieć informatorów i kolporterów początkowo była bardzo duża; 
do redakcji i wydawnictwa napływały materiały, których w dotychczasowych 
wydawnictwach i publikacjach nie można było zużyć. W związku z tym po
stanowiono materiały te segregować i wydawać w postaci specjalnego biule
tynu pt. „Deutschland Bericht der Sopade”. Biuletyn redagował dr Erich

5 L. J. E d i n g e r, Sozialdem okratie  und  Nationalsozialismus. Der Parteivorstand  
der SPD in Exil 1933- 1945. H annover, Frankfurt a.M. 1960; E. M a 11 h i a s, Sozial-  
dem okrati und Nation. Zur ideengeschichte der Sozialdemokratischen. Emigration  
1933 - 1938 Stuttgart 1952; M it dem G esicht nach Deutschland. Eine Dokumentation  
iiber die Sozialdemokratische Emigration. Aus der Nachlass vom  Friedrich Stam pfer  
ergiintz durch andere Uberlieferungen.  Hrg im  A uftrage der Kom m ission fur Ge- 
schichte des Parlam entarism us und der politischen Parteien von Erich M atthias. 
Bearbeitet von Werner Link. Droste Verlag. D dsseldorf 1968.

6 B. C e r n y ,  Der P arte ivors tand  der SPD in tchechoslovakischen A sy l  (1933 - 
1938). „Historica”, XIV. Praha, 1967, ss. 175 - 218.

7 W. R o d e r ,  Die deutschen sozialistischen Exilgruppen in Grossbritannien  
1940 - 1945. Hannover, 1968.
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Rinner; wydawano go początkowo raz na dwa miesiące, a później co miesiąc 
na cienkiej zielonej bibułce — stąd potoczna nazwa „Grtine Berichte”. Pierw
szy numer wydano za miesiące kwiecień—maj 1934 r. w trzech wersjach ję
zykowych; 250 egzemplarzy w języku niemieckim oraz po 85 egzemplarzy 
w językach angielskim i francuskim. Nakład ten utrzymano w zasadzie bez 
zmian. Biuletyn przesyłano do redakcji ważniejszych pism i wybitnych osobis
tości świata politycznego w Europie zachodniej i USA8. Składał się on 
z dwóch części. W części „A” zestawiano tematycznie informacje nadsyłane 
Przez agentów Sopade w Rzeszy; obrazowały one głównie nastroje ludności, 
'uformowały o zmianach i poglądach kształtujących się w łonie NSDAP
1 w aparacie państwowym, o zbrojeniach, kierunkach planowanych ekspansji 
itp. W części „B” dawano opracowane na podstawie różnych materiałów prze
glądy analityczne (Ubersichten). Dotyczyły one ważniejszych wydarzeń poli
tycznych (np. rozbieżności zachodzące w obozie rządzącym, oceny wydarzeń
2 30 VI 1934 r., roli opozycji wyznaniowej III Rzeszy, zajęcia Austrii itp.), 
Przemian zachodzących w stosunkach międzynarodowych. Wszystkie infor
macje i przeglądy redagowane były w duchu zdecydowanie antyhitlerowskim; 
Próbowano przy ich pomocy demaskować dyktatorski charakter rządów, dy
skredytować je za granicą, piętnować militaryzację Niemiec, dążenia do pod
bojów itp. Mimo tej zamierzonej tendencyjności podkreślić należy rzetelność
1 ścisłość informacji zawartych w biuletynach. Tak w czasopismach, jak
1 w biuletynach Sopade dużo uwagi poświęcano wschodniej polityce III Rze
szy, a zwłaszcza stosunkom niemiecko-polskim i kwestii gdańskiej. Dobór te
matyki oraz eksponowanie poszczególnych problemów i faktów ilustruje dą
żenia przywódców SPD; pozwala ocenić w jakim kierunku chcieli oni kształ
tować zdanie polityków zachodnich i nastroje opinii publicznej.

Publikowane niżej materiały stanowią pełny odpis dwóch różnych prze
glądów analitycznych oświetlających politykę wschodnią III Rzeszy i stosunki 
niemiecko-polskie w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej. 
Problematyka polska ujęta jest w nich na szerokim tle polityki wschodniej
III Rzeszy; w koncepcjach wschodnich Niemiec Polska — zdaniem socjalde
mokratów — zajmowała w tym czasie bardzo ważne miejsce. Uwagę zwraca 
krytyczny stosunek autorów analiz wobec Hitlera i jego polityki, przy rów
noczesnym zachowaniu obiektywnego spojrzenia na Polskę oraz jej politykę 
Wewnętrzną (stosunek do mniejszości niemieckiej) i zagraniczną. Autorzy 
nawiązują do wysuwanych w publicystyce polskiej okresu międzywojennego 
tez o roli geopolitycznego położenia Polski i wynikających z tego faktu na
stępstw, uwzględniają tzw. koncepcję balansowania między Niemcami i ZSRR, 
koncepcję międzymorza itp.

Pierwszy dokument z grudnia 1937 r. poświęcony jest analizie procesu hi- 
tłeryzacji Wolnego Miasta Gdańska. Problem ten posiada już swoją litera-

8 Die Sozialdem okratischen Parte i  Deutschlands. Ihre Organisation und ihre 
Tatigkeit unter der Hitler Diktatur.  „Deutschland B erichte der Sopade”. A ugust/Sep- 
tember 1934. Prag, am 29. Septem ber, 1934, T eil A  ss. 63 - 79.
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turę przedmiotus. Wartość publikowanego źródła polega na tym, iż przedsta
wia ono stanowisko opozycji socjaldemokratycznej w Niemczech wobec kwe
stii gdańskiej, a także na szczegółowym wyjaśnieniu mechanizmu tzw. Gleich- 
schaltung oraz roli, jaką w procesie tym odegrała dyplomacja polska i Liga 
Narodów. Autorzy nie potępiają polityki Becka wobec Gdańska, lecz starają 
się wyjaśnić jej genezę i ewentualne skutki.

Dokument drugi z czerwca 1938 r. przedstawia krótką, ale bardzo intere
sującą analizę stosunków niemiecko-polskich w latach 1933 - 1938. Autorzy 
omawiają miejsce Polski w Europie, genezę i znaczenie układu o nieagresji 
z 26 I 1934 r., koncepcje polityki zagranicznej Hitlera i Becka itp. Problemy 
te są również opracowane tak w literaturze niemieckiej10, jak i polskiej u . 
Oceny autorów memoriału są jednak bardzo oryginalne; przewidywania ich 
w dużym stopniu zostały zweryfikowane przez historię. Potwierdzają oni tezę
o planowanej przez Piłsudskiego wojnie prewencyjnej z III Rzeszą, podkre
ślają niezależność polityki Becka, sens układu z 26 I 1934 r. widzą w dążeniu 
obu partnerów do zyskania na czasie, podkreślają jednak, że czas pracował 
dla III Rzeszy, a nie dla Polski. W czerwcu 1938 r. stosunki polsko-nie- 
mieckie na pozór układały się dobrze. Autorzy memoriału wykazują jednak 
trafnie rosnące napięcie, które musiało prowadzić do katastrofy. Na podkre
ślenie zasługuje też zgodna z historiografią polską ocena mniejszości niemiec
kiej w Polsce jako forpoczty Hitlera. Oceny tej nie podtrzymują na ogół 
współcześni historycy zachodnioniemieccy.

Publikowane opracowania mają charakter anonimowy. Oficjalnie firmo
wał je redaktor biuletynu, członek ZG SPD, dr Erich Rinner. Duży wpływ 
na ich opracowanie mieli zapewne ówcześni czołowi eksperci SPD do spraw 
międzynarodowych, tj. Rudolf Breitscheid, Rudolf Hilferding i F. Stampfer. 
Tekst publikujemy w całości w brzmieniu oryginału. Poszczególne analizy za
warte są w: „Deutschland Berichte der Sozialdemokratische Partei Deutsch- 
land” Heft 12/1937, Teil B, ss. 1 - 38; Heft 6/1938, Teil B, ss. 1 - 28; Heft 1/1939, 
Teil B, ss. 1 - 27. Odpisy sporządzono ze zbiorów Internationaal Instituut foor 
Soziale Geschiedenis w Amsterdamie. Wydawca dziękuje dyrekcji Instytutu 
za ich udostępnienie i zezwolenie na publikację.

ANTO NI CZUBIŃSKI

* Z opracowań polskich należy w ym ienić: B. D o p i e r a ł a ,  Gdańska polityka  
Józefa Becka.  Poznań 1967; H. T r o c k a ,  Gdańsk a h it lerow ski „Drang nach 
Osten”. Gdańsk 1964; M. W o j c i e c h o w s k i ,  Stosunki po lsko-niem ieckie  1933- 
1938. Poznań, 1965.

10 Por. np. H. R o o s  s, Polen und Europa. Studien zur polnischen Aussenpolitik  
1931 - 1939. Tiibingen. 1957.

11 T. K u ź m i ń s k i ,  P o ls k a —Francja—N iem cy 1933 - 1935. W arszawa 1963; 
M. W o j c i e c h o w s k i ,  op. cit.
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DOKUMENT NR 1: HITLERYZACJA W. M. GDAŃSKA (1933 - 1937)

T e i l  B
CAbgeschlossen am 11. Januar 1938)

DANZIG 1933 - 1937

D i e  „ v o l z o g e n e  T a t s a c h e ”

Im N ovem ber 1937 hat der Senat der Freien Stadt Danzig, die nationalsoziali- 
stische Regierung, zw ei Vorordnungen erlassen, durch die der Sinn der unter der 
Garantie des V ólkerbundes stehenden dem okratischen Danziger V erfassung in sein  
G egenteil verkehrt wird. N achdem  im Laufe des letzten Jahres sam tliche nichtnatio- 
nalsozialistischen Parteien und Organisationen — sow eit es sich nicht um V ereini- 
gungen der polnischen H inderheit handeltunterdriick w orden sind, ist durch die 
erste dieser Verordnungen die Neubildung von Parteien bei Strafe von 6 M onaten  
Gefangnis bis zu 3 Jahren Zuchthaus verboten worden. Durch die zw eite V er- 
ordnung wird bestim m t, dass jeder Danziger Jugentliche beiderlei G eschlechts der 
H itler-Jugend angehoren muss, die gleichzeitig zur sogenannten Staatsjugend erhoben  
worden ist. Durch diese Verordnungen wurde die nationalsozialistische Parteidik- 
tatur offen zum einzig „rechtm asssigen” R egierungssystem  erklart. Nach den Er- 
fahrungen des letzten Jahres ist anzunehm en, dass der Hohe Kom m issar in  Danzig, 
der Schw eizer Professor Carl B u r c k h a r d t 1 — w enn uberhaupt — dem Rat 
des Volkerbundes iiber die eigenm achtige A bschaffung der V erfassung durch den 
Senat zwar Bericht erstatten, dass aber der Rat diesen B ericht led iglich  zur K enn- 
tnis nehm en w ird, ohne einen Versuch zu m achen, den verfassungsm assigen R echts- 
zustand w ieder herzustellen.

Es steht heute schon fest, dass auch die polnische R egierung keine Schritte  
unternehm en wird, um die Danziger V erfassung zu retten, obwohl Danzig durch den 
V ersailler Vertrag vom  Deutschen Reich losgetrennt w urde, zu dem Zweck, Polen  
ais H afen zu dienen und eine m ilitarische Beherrschung der W eichselm iindung  
durch das D eutsche Reich zu verhindern. (Die Danziger A ussenpolitik  soli nach den  
Bestim m ungen des V ersailler Vertrages von Polen geleitet werden). D ie polnische  
R egierung hat w egen der beiden Verordnungen in einer Note an den Senat lediglich  
gebeten, dariiber zu w achen, dass die R echte der polnischen M inderheit n icht in 
M itleidenschaft gezogen wiirden, w orauf der Danziger Senat lakonisch geantw ortet 
hat, dass die Lage der polnischen M inderheit durch die V erordnungen nicht beriihrt 
Wurde.

W enige Tage vor dem Erlass der Verordnungen, anlasslich der V eroffentlichung  
der jiingsten Deklaration iiber die R echte der deutschen und polnischen M inderheit 
verbreiteten das D eutsche Nachrichtenburo und die Polnische Telegraffenagentur  
ein K om m uniąue iiber die Unterredung H itlers m it dem polnischen Botschafter  
in Berlin, Lipski, in dem es hiess:

„Bei der U nterhaltung wurde zugleich festgestellt, dass die deutsch -poln i
schen B eziehungen durch die Danziger Fragen nicht gestort w erden sollen”.

1 C a r l J a o o b  B u r c k h a r d t ,  u r .  1891 r ., h is to ry k  i d y p lo m a ta  s z w a jc a r s k i ,  W y so k i K o 
m is a rz  L ig i N a ro d ó w  w  W . M. G d a ń s k u  w  la ta c h  1937 -  1939. Z ob . je g o  w s p o m n ie n ia  Meine 
danziger Mission 1937 -  1939. M U nchen  1960.
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Inform ierte polnische Kreise in W arschau w issen, dass die polnische Regierung  
sich vorher bem iiht hatte, von H itler eine Erklarung des Inhalts zu erhalten, dass 
die deutsche Reichsregierung die Selbstandigkeit D anzigs erneut anerkenne. D iese  
Bem iihungen sind gescheitert. Wie die nationalsozialistischen M achthaber die Er- 
wahnung Danzigs in dem genannten K om m uniąue verstanden w issen  w ollen, zeigt 
aufs deutlichste ein ebenfalls am 5. Novem ber 1937 von der R eichsregierung inspi- 
riertes und vom  Danziger Senat herausgegebenes Kom m unique, in dem es heisst:

„Durch die in der Verlautbarung iiber die U nterhaltung des Fuhrers und 
R eichskanzlers m it dem polnischen Botschafter in Berlin enthaltene Feststellung  
zur Danziger Frage ist zum Ausdruck gebracht worden, dass das durch die 
Politik der unm ittelbaren V erstandigung erreichte deutsch-polnische V erhaltnis 
eine so um fassende Bedeutung besitzt, dass eine, norm ale und den natiirlichen  
B ediirfnissen der Danziger B evólkerung entsprechende E ntw icklung der Lage 
Danzigs die deutsch-polnischen B eziehungen nicht storen kann”.

Es ist nicht schw er, den Sinn dieser Erklarung zu erkennen. Am 7. Novem ber 
1937 hat iibrigens der G auleiter der N SDA P in Danzig, F o r s t e r 2, der sich „Gau- 
leiter von D anzig” ncnnt und ais Vertrauensm ann H itlers der eigentliche Fiihrer 
der Danziger Senatspolitik  ist, in einer offentlichen V ersam m lung in  Essen schon 
v ie l deutlicher erklart: *

„In W arschau w eiss man heute ganz genau, dass das Thema Danzig nicht 
ohne w eiteres angeriihrt w erden darf”.

Danzig ist faktisch nichts anderes m ehr ais eine Provinz des D ritten Reichs.

D i e  W e s t e r p l a t t e  — A f f a r e

Bald nach dem U m sturz von 1933 schien es, ais ob Danzig eine bedeutsam e Rolle 
in  der E ntw icklung der europaischen Politik  zufallen sollte. In der Nacht nach der 
deutschen R eichstagsw ahl vom  5 Marz 1933 wurde auf B eschluss der polnischen  
R egierung das M ilitar, das zum Schutze des polnischen M unitionsbeckens auf der 
H albinsel W esterplatte an der M iindung der Toten W eischsel in Danzig stationiert 
ist, auf das D oppelte seiner friiheren Starkę gebracht. D iese Tatsache hat damals, 
in der Zeit da die W eltoffentlichkeit im Banne der N achrichten iiber die en tsetzli- 
chen Ereignisse im R ciche stand, nur geringe Beachtung gefunden. Und doch stand 
sie im  engsten Zusam inenhang m it jenen Ereignissen. Heute freilich  geht m an in 
Polen, w ie im iibrigen Europa, m it begreiflichem  Stillschw eigen  iiber die Erinne- 
rung an jene M assnahm en hinw eg. Denn die Verstarkung der polnischen Besatzung  
auf der W esterplatte war von P iłsudski tatsachlich ais ein sym bolischer A kt der 
Bereitschaft zu einem  interventionistischen U nternehm en gegen die M achtergreifung 
Hitlers gedacht. Es darf heute ais erw iesen  bezeichnet werden, dass P iłsudski sich 
m jenen Tagen an den franzosischen B undesgenossen w andte m it des Ersuchen, 
gem einsam e M assnahm en vorzubereiten, um einen gew altsam en Bruch des V ersail- 
Icr Yertrages unm oglich zu machen. Es ist bekannt, dass die franzosische R egierung

A lb e rt F o r s te r  (1902 - 1950), d z ia łac z  p a r t i i  h i t le ro w s k ie j  w  B a w a r ii ,  o d  p a ź d z ie rn ik a  1930 r. 
p rz y w ó d c a  te j p a r t i i  w  W. M. G d a ń sk u , od  1939 r. n a m ie s tn ik  p ro w in c j i  G d a ń sk —P r u s y  Z a- 
c o d n ie . P o  w o jn ie  w y d a n y  w ła d zo m  p o ls k im , s k a z a n y  za  z b ro d n ie  w o je n n e  n a  k a r ę  śm ie rc i
i s tra c o n y .
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nach Verstandigung m it England dieses Ersuchen Polens kurz a b leh n te3. N icht 
zuletzt ist dieser Vorgang eine der W urzeln des deutsch-polnischen Zehnjahrres- 
vertrages, der sehr bald folgenden Abkuhlung des franzosisch-polnischen Freund- 
schaftsverhaltn isses, der heutigen im W esten oft m it grossem  M issm ut betrachteten  
Haltung Polens zu den grossen europaischen Fragen und schliesslich auch die 
Hauptursache fur das Schicksal, das die Freie Stadt Danzig seit 1933 hat eleiden  
miissen.

In der M aitagung des Vólkerbundsrates im Jahre 1933 entschied der Rat auf 
Grund eines V orentscheids des Hohen Kom m issars, des Danen Helm er R o s t i n g 4, 
dass der damals aus D eutschnationalen, Zentrum und ein igen  liberalen Splitter- 
parteien gebildete Senat der Freien Stadt Danzig m it seiner gegen die Verstarkung  
der Besatzung der W esterplatte erhobenen Beschw erde im R echt sei. Polen m usste 
sein neues Truppenkontingent von der W esterplatte zuriickziehen. D ie W ester- 
p latte-A ffare war beendet und bald vergessen.

U nm ittelbar darauf folgten jene von den neuen M achthabern des R eiches eingelei- 
teten V erhandlungen m it der Republik Polen, die zum A bschluss des deutsch-poln i- 
schen Zehnjahresvertrages fiihrten. Auch dabei spielte Danzig eine hervorragende 
Rolle. H itler hat sich spater geriihm t, dass er die Verstandigung m it Polen in aus- 
gesprochenen Gegensatz zu den R atschlagen seiner deutschnationalen M inisterkolle- 
gen und seines A ussenm inisters Neurath 5 gesucht und gefordet habe, und dass fur 
ihn die Durchfiihrung seiner A bsichten gegeniiber Polen eine M achtfrage gew esen  
sei, die innerhalb seines K abinetts entschieden w orden sei. D ie w ichtigsten  V erhan- 
dlungen liess er deshalb nicht durch die alten Diplom aten des A usw artigen A m tes 
fiihren, sondern von Dr. Herm ann R a u s c h n i n g 8, der ihm  vom  Danziger Gau- 
leiter der N SDA P Forster zugebracht war. R auschning war damals, im  Mai 1933. 
ais Spitzenkandidat der Nazi in  Danzig zum erstenm al politisch hervorgetreten. 
Schon im  Juni war er Prasident der Freien Stadt Danzig.

E tw a gleichzeitig m it dem A bschluss des deutsch-polnischen Zehnjahresver- 
trages erfolgte auch eine neue R egelung zw ischen dem neuen nationalsozialistischen  
Senat in Danzig und der polnischen Regierung. D ie im V ersailler Vertrag, im D an
zig polnischen Yertrag von 1919 7 und in der Danziger Y erfassung enthaltenen Schutz-

3 P r o b le m  tzw . w o jn y  p re w e n c y jn e j  p o s ia d a  b o g a tą  l i t e r a tu r ę  p rz e d m io tu , w  k tó re j  n ie  
d o w ie d z io n o  ź ró d ło w o  is tn ie n ia  te g o  ro d z a ju  p la n u  ze  s t r o n y  p o ls k ie j (zob . T . K u ź m i ń s k i ,  
Polska— Francja— N i e m c y  .. ., ss.  40 - 89; M.  W o j c i e c h o w s k i ,  Stosunki ■polsko-niemiec
kie ..., ss . 28 -  33).

* H e lm e r  R o stin g , D u ń c z y k , p ra c o w n ik  s e k r e ta r i a tu  L ig i N a ro d ó w  w  la ta c h  1932 -  1934 W y 
s o k i K o m is a rz  L ig i N a ro d ó w  w  G d a ń sk u .

5 Baron Kcmstantin Neurath (1873 -  1956), dyplomata niemiecki związany z kolami nacjo- 
naHstyczno-konsarwatywnymi, minister spraw zagranicznych Niemiec w latach 1932 -  1938.

0 D r  H e rm a n n  R au s c h n in g , u r .  w  1887 r . ,  p o l i ty k  n ie m ie c k i z w ią z a n y  z k o la m i k o n s e r w a 
ty w n y m i a  n a s tę p n ie  h it le ro w s k im i,  od  1933 z a s tę p c a  k ie ro w n ik a  o k rę g o w e g o  N S D A P  w  G d a ń 
s k u , o d  c z e rw c a  1933 do  p a ź d z ie rn ik a  1934 p re z y d e n t  S e n a tu  W. M . G d a ń s k a . N a  s k u te k  k o n 
f l ik tu  z F o r s te r e m  u s tą p i ł  ze s ta n o w is k a , a  n a s tę p n ie  e m ig ro w a ł. N a  e m ig ra c ji  zw a lc z a ł h i t le 
ry z m  p u b lik u ją c  g ło śn e  k s ią ż k i, m . in . D ie  Revolution des Nihilismus. Z t lr ic h  1938 (tł. p o i. R e 
w o lu c ja  nihilizmu. Kulisy rzeczywistości Trzeciej Rzeszy. W a r s z a w a  1939); Gesprdche mit 
Hitler. Z u r ic h , 1940.

1 K o n w e n c ja  p o ls k o -g d a ń s k a  z a w a r ta  z o s ta ła  w  P a ry ż u  w  d n iu  9 X I 1920 r .  P o r .  M. P  o*d- 
l a s z e w s k i ,  Ustrój polityczny Wolnego Miasta G d a ń s k a  w  latach 1920 - 1933, G d a ń sk , 1966, 
s. 17.

D i e  d e u t s c h - p o 1 n i s c h - d a n z i g e  r Y e r s t a n d i g u n g
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bestim m ungenfiir die polnische M inderheit w urden neu interpretiert und zum Teil 
verbessert. W enn sich diese R egelung (Neuordnung der Sprachenfrage, Einrichtung  
polnischer Schulen, R echte der polnischen V ereine in Danzig, usw.) praktisch auch  
nur fur sehr kurze Z eit ausgew irkt hat, so gew ann, das neue R egim e doch eine 
bessere A tm osphare und Zeit, um sich zu konsolidieren. Auch die w eiteren V er- 
handlungen in den ersten 2% Jahren dienten dem gleichen Zweck. So wurde ein  
Abkommen zur R egelung der V erteilung des A nteils Danzigs und G dingens am 
polnischen seew artigen Handel abgeschlossen, das die beiden H afen m engen — 
und w ertm assig grundsatzlich gleichm assig am polnischen Im - und Export beteiligen  
sollte. Es folgte eir. Abkom m en iiber den Lebensm ittelverkehr, das die Ein — und 
Ausfuhr kontingentierte. Zugleich wurde der Senat in die Lagę verSetzt, den ge- 
sam ten L ebensm ittelhandel durch Griindung von W irtschaftsverbanden zu kon- 
zessionieren und die L andw irtschaft in  ein Zw angssytem  zu pressen. W eite K reise  
der Danziger B evólkerung w urden dadurch vom  Senat politisch abhangig.

Es ware falsch anzunehm en, die polnische Regierung hatte von A nfang an des 
nationalsozialistische R egim e in Danzig ais eine unabanderliche Tatsache hinneh- 
m en oder gar seine K onsolidierung fordern w ollen. D ie Erkenntnis des wahren  
Charakters der nationalsozialistischen M achtergreifung war in W arschau keinesw egs  
verloren gegangen. Man glaubte dort jedoch, durch A ufrechterhaltung freund- 
schaftlicher Beziehungen zum D ritten Reich sich von dem  m oglichen Schicksal der 
Tschechoslowakei, das E infallstor des deutschen Im perialism us und europaischer 
K riegsschauplatz zu werden, bew ahren zu konnen. Man w ollte  im  Falle eines K rie- 
ges in M itteleuropa neutral b leiben und hoffte dabei auf die U nterstutzung En- 
glands, dem an einem  E ingreifen der Sow jet-U nion  in die europaischen A useinan- 
dersetzungen w enig gelegen  sein konnte. Jedenfalls hat die Unterordnung der poln i
schen D anzig-Politik  unter die E rfordern isse' eines deutsch-polnischen Einvernc-h- 
m ens zu einem  standing w achsenden D esinteressem ent Polens an Danzig und zu 
einer Verdrangung P olens aus Danzig gefiihrt, damit aber auch zu einer Bedrohung  
des polnischen H interlandes durch Danzig ais deutscher M ilitarbasis — eine T at
sache, die im E rnstfalle Polen zu E ntschliissen zw ingen kann, die es m it der angst- 
lichen P flege guter deutsch-polnischer Beziehungen sicherlich niem als beabsichtigt 
hatte.

Aber nicht das Zuriickw eichen Polens allein  hat das Danziger D ebakel herauf- 
beschworen. D ieses D ebakel ist nur m oglich gew orden durch das Versagen des 
Volkerbundes ais des aussenpolitischen Schiitzers Danzigs und des Garanten seiner 
Verfassung. Der Volkerbund hat es nicht nur unterlassen, seiner P flicht nachzu- 
komm en, die Selbststandigkeit Danzigs gegeniiber dem Dritten Reich zu verteidigen  
und die Danziger B evólkerung vor der V ergew altigung ihrer Freiheitsrechte zu 
verteidigen. Er, oder besser gesagt, seine H auptm achte, England und Frankreich, 
haben es auch unterlassen, eine Chance auszunutzen, die sich ihnen in Danzig  
einm alig bot. In Danzig bestand, w ie  die Danziger V olkstagsw ahl vom  7. A pril 1935 
bew iesen  hat, die M oglichkeit, nachzuw eisen dass die deutsche B evolkerung in 
ihrer M ehrheit dem fur Europa so gefahrlichen N ationalzosialism us ablehnend gegen
iiber steht, eine Tatsache, die nicht ohne Auswirkung auf die V erhaltnisse im 
D ritten Reich selbst hatte bleiben konnen. Ganz abgesehen davon, dass der V ólker- 
bund durch die Erfiillung seiner P flicht gegeniiber Danzig die nunm ehr eingetretene  
Veranderung der M achtverhaltnisse in der Ostsee hatte verhindern konnen. Die 
Griinde, die den Volkerbund veranlasst haben, darauf zu verzichten, sind letzten  
Endes die gleichen, die auch Polen zu einem  Zuriickweichen veranlasst haben. Die 
standige H offnung der w esteuropaischen Grossm achte, H itler durch Zugestand-
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nisse den Frieden abkaufen zu kónnen, hat sie unter anderem auch daran gehindert, 
die R echte des Volkerbundes in Danzig zu wahren.

Zum Unterschied vom D eutschen R eich hatten die N ationalsozialisten in Danzig  
bereits seit dem Herbst 1930 entscheidenden Einfluss. Durch die V olkstagsw ahlen  
vom 18. Novem ber 1930 w aren sie m it 12 M andaten zur zw eitstarksten Partei im  
Volkstag geworden. Zwar ware auch dam als noch eine M ehrheitsbildung der M ittel- 
parteien m it E inschluss der Sozialdem okratie, w ie sie vorher ais parlam entarische 
Basis der R egierung bestanden hatte, m oglich gew esen. D ie Sozialdem okraten  
Verfiigten iiber 19, das Zentrum iiber 11 und die liberalen M ittelparteien iiber ins- 
gesam t 11 M andate, dencn nur 12 N ationalsozialisten, 10 D eutschnationale und 7 
Kom munisten, ferner 2 Polen gegeniiber gestanden hatten. E ine solche M ehrheit 
hatte selbst unter A usschaltung der rechtsliberalen E lem ente (die etw a der D eu t
schen Volkspartei im Reich entsprachen) zu einer Regierungsbildung der M itte 
fiihren konnen. D am als iibten jedoch gew isse grosskapitalistische und katholische  
Kreise des R eiches einen sehr nachteiligen E influss auf die Danziger biirgerlichen  
Parteien aus. Sie veranlassten sie, das E xperim ent der Heranziehungen der N atio
nalsozialisten zur Verantwortung in Danzig zu w egen, um dem Reich ein Beispiel 
zu geben. Ihr H auptexponent war der deutschnationale V erw altungsgerichtsprasi- 
dent Dr. Z i e h m 5. Ihm nahe standen der H ugenbergkreis0 der reichsdeutschen  
Deutschnationalen und sehr m assgebende R eichsw ehrkreise, die w ieder ihre Verbiin- 
deten in gew issen  reichsdeutschen Z entrum skreisen hatten. Obwohl im Danziger 
Zentrum eine starkę Opposition gegen dięse P iane bestand-sie fiihrte sogar zur 
Absplitterung einer bedeutenden G ew erkschaftsgruppe-schritt man tatsachlich zur 
Bildung einer biirgerlichen M inderheitsregierung, dereń parlam entarische Grund- 
lage 11 Zentrum s-, 10 deutschnationale und 11 liberale M andate, ferner zur U nter- 
stiitzung die 12 M andate der N ationalsozialisten bildeten. In dieser K oalition ge- 
w annen die N ationalsozialisten m it ihren erpresserischen Forderungen sehr bald  
einen starken E influss. Es erfolgten auf ihr Drangen hin dam als schon Verbote der 
sozialdem okratischen Presse in Danzig, in einem  Falle bis zur Dauer von 2 M onaten  
und die A uflósung sozialdem okratischer O rganisationen w ie des A rbeiter-Schutz- 
bund. D iese K oalition zerbrach nach den fur die N ationalsozialisten verlustreichen  
deutschen R eichstagsw ahlen im N ovem ber 1932.

Bei der M achtergreifung im Reich befanden sich die N ationalsozialisten in 
Danzig in heftigster Opposition gegen die biirgerliche Regierung. U nm ittelbar nach  
den deutschen R eichstagsw ahlen im Marz 1933 verlangten sie auch in Danzig N eu- 
wahlen. Sie untersttitzen ihre Forderung durch m oralischen und physischen Terror, 
und durch Versuche, den Polizeiapparat zu dem oralisieren, der sich in den Handen  
des Polizeiprasidenten Frobos befand, eines reaktionaren Polizeibeam ten aus Berlin, 
der sich am K app-Putsch beteiligt hatte. D ie Danziger B evolkerung stand in ihrer

‘ E r n s t  Z ieh m , n a c jo n a lis ty c z n y , k o n s e rw a ty w n y  p o l i ty k  g d a ń sk i,  d o  1920 p re z e s  s ą d u  a d 
m in is tra c y jn e g o , w  la ta c h  1920 -  1925 v ic e p re z y d e n t a  od  1931 do  1933 p r e z y d e n t  S e n a tu  W. M. 
G d a ń sk a . Z ob . E . Z ieh m , A u s  meiner politischer Arbelt In Danzig 1914 - 1939. M a rb u rg /L a h n , 1957.

" A l f r e d  H u g e n b e rg  (1865 -  1951), g ło śn y  n ie m ie c k i d z ia ła c z  g o s p o d a rc z y  i  p o lity c z n y , w ła 
śc ic ie l k o n c e rn u  p ra s o w e g o , w y tw ó rn i  f i lm o w e j, p rz y w ó d c a  n a c jo n a l is ty c z n o -k o n s e rw a ty w n e j  
Beutsch Nationale Volks-Partei (DNVP),  p o s e ł do  p a r la m e n tu ,  m in is te r  w  p ie rw s z y m  g a b in e c ie  
H itle ra  w  1933 r .

V o n 1930 - 1933
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G esam theit unter dem Eindruck der Ereignisse im  Reich, der alle eigenen Ent- 
schliisse lahm te. In aller O effentlichkeit drohte der G auleiter Forster, der seit dem  
Oktober 1933 die Parteigeschafte leitete, und dessen freundschaftliches Verhaltnis 
zu Hitler bekannt war, m it dem offenen Kam pf des Dritten Reichs gegen Danzig, 
das hiess m it w irtschaftlichen Boykott. So w urden die W iderstandskrafte zermiirbt. 
Die durch die von den N ationalsozialisten verbreiteten Geriichte uber eine beabsich- 
tigte Besetzung Danzigs durch polnische Truppen, gegen die eine nationalsoziali- 
slische M achtergreifung der einzige Schutz sei, verstarkten diese Stim m ung.

In dieser Situation behielt der ehem alige Freund der Nazis, der deutschnatio- 
nale Chef des Senats, Dr. Ziehm, ais einziger im btirgerlichen Lager die Nerven. 
In Kenntnis des Schicksals seiner Parteifreunde im Reiche fasste er den Plan, im  
Am t zu bleiben. Er hoffte, durch eine Aenderung der Danziger V erfassung, die eine 
Aufhebung gew isser dem okratischer F reiheiten m it sich bringen sollte, sich von  
N ationalsozialisten im Innern unabhangig m achen zu konnen und ihre M achter
greifung, ahnlich w ie in Oesterrreich, abzuwehren. Er hatte jedoch nicht den Mut, 
die dem okratische Grundlage zu erhalten und dadurch der Sozialdem okratie, die 
unter dieser Bedingung bereit gew esen  ware, sein Experim ent zu unterstiitzen, die 
von ihm gew iinschte B eteiligung an der V erantwortung zu erm óglichen. In dieser 
unklaren Situation gerieten aber seine eigenen Anhanger friihzeitig ins Wanken. 
Die N ationalsozialisten hatten es verstanden, die Vertreter der liberalen M ittel- 
parteien im V olkstag und selbst im  Senat, m eist unter A usnutzung ihrer person- 
licher w irtschaftlichen A bhangigkeit von reichsdeutschen Unternehm ungen, zu 
zermiirben. Auch im  Zentrum w ar man durch die vollige Auflosung der deutschen  
Zentrum spartei an der eigenen inneren Starkę irre geworden, die algem eine M utlo- 
sigkeit ergriff sch liesslich  alle biirgerlichen Pateien, so dass sie im A pril selbst einen  
Antrag auf A uflosung des V olkstages im Parlam ent einbrachten, der die M ehrheit 
des Hauses fand.

Es zeigte sich jedoch, dass dieser B eschluss erst eigentlich  die allgem eine Panik  
ausloste. Sie ergriff nam entlich die Beam tenschaft, die nunm ehr offen ins Lager 
der N ationalsozialisten iiberlief. Von einem  ordentlichen Funktionieren des Staats- 
apparates konnte in dem A ugenblick keine Rede mehr sein, in dem eingeschiieh- 
terten Beam ten den B eleh len  der nationalsozialistischen Parteifunktionare in den 
A em tern mehr gehorchten ais dem verfassungsm assig im A m t befindlichen burger - 
lichen Senat. So schutze die Polizei nicht einm al m ehr die deutschnationalen W ahl- 
versam m lungen gegen nationalsozialistische U eberfalle. Gegen die ausdriicklichen  
B efehle des Polizeiprasidenten entfernten Polizeibeam te am 1. Mai 1933 auf Geheiss 
nationalsozialistischer Funktionare alle roten Fahnen, die die Arbeiter in Danziger 
Strassen gehisst hatten. Am  1. Mai drangen auch an zahlreichen S tellen  der Stadt 
bew affnete SA -L eute in die W ohnungen bekannter Funktionare der Sozialdem o- 
kratischen und der K om m unistischen Partei ein, schlugen auf die W ohnungsinhaber 
ein und zertrum m erten das M obiliar, ohne dass die herbeigerufene P olizei e in - 
schritt.

Eine grosse A nzahl von biirgerlichen V ereinen schaltete sich „freiw illig” gleich. 
Auch der Boykott der N ationalsozialisten gegen jiidische G eschafte setzte ein. Eine 
Reihe vom  G ew alttaten erschiitterte das Land. Z w ei W ochen vor der W ahl wurden 
die gew erkschaftlichen O rganisationen der Arbeiter, die etw a 30.000 M itglieder 
zahlten, gleichgeschaltet, und zwar auf Grund einer von dem  B eauftragten der

D e r  W a h l k a m p f  i m  J a h r e  1933
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reichsdeutschen NSBO 10, K e n d z i a, beantragten einstw eiligen  gerichtlichen V er- 
fiigung des A m tsrichters Schulz, der nationalsozialistischer Parteiganger war. Das 
ganze Streitobjekt wurde m it 800 Gulden W ert beziffert, damit nicht die H ilfe 
eines anderen Richters in Anspruch zu nehm en war. D ie einstw eilige Verfiigung  
wurde m it der Begrtmdung erlassen, dass die Danziger Freien G ew erkschaften, die 
in dem A llgem einen G ew erkschaftsbund der Freien Stadt Danzig zasum m engeschlos- 
sen w aren, lediglich U nterorganisationen der reichsdeutschen Fachverbande gew e- 
sen seien, die inzw ischen in die Hande der nationalsozialistischen B etriebszellen- 
-O rganisation iibergegangen waren. Das gleiche Schicksal erlitten die christlichen  
G ew erkschaften und der D eutschnationale H andlungsgehilfenverband; die Vor- 
stande dieser beiden Verbande allerdings w ichen „freiw illig” den neuen Herren.

Es steht ausser Frage, dass diese gew altsam en G leichschaltungsaktionen in D an
zig ungesetzlich w aren und einen V erstoss gegen die V erfassung darstellten. R ichtig  
ist, dass es sich bei den Danziger G ew erkschaften um Verbande handelte, die zum  
Teil in einem  K artellverhaltnis zu ihren Bruderorganisationen im  Reich standen, 
zum Teil U nterorganisationen der reichsdeutschen Verbande waren. Ihre Funk- 
tionare, einschliesslich  der B evollm achtigten, wurden jedoch von den Danziger M it- 
gliedern gew ahlt und bedurften keiner Bestatigung durch die reichsdeutschen V er- 
bande. Ausserdem  w iesen ihre Statuten ihre w eitgehende Selbstandigkeit aus. Sie 
konnten nur durch B eschluss der M itgliederversam m lungen abgeandert werden. 
Aber w ie dem auch sei, die G leichschaltung, die im Reich durch einen „revolutio- 
naren A kt” vorgenom m en worden war, entbehrte in Danzig jeder gesetzliclien  
Grundlage, da die innenpolitischen Vorgange im Reich keine rechtlichen Folgen in 
der selbstandigen Freien Stadt Danzig haben konnten, in der die in K raft befindli- 
che und vom  Vólkerbund garantierte V erfassung R echtsgarantien fiir die G ew erk- 
schafts — und V ereinigungsfreiheit vorsah.

D ie G leichschaltung der Freien G ew erksshaften wurde durch den G erichts- 
vollzieher vorgenom m en. Zu seiner H ilfe fungierten Polizeibeam te ohne W issen  
ihrer vorgesetzten Behorde, ferner SA und SS. D ie A ngestellten  der Freien G ew erk
schaften w urden am Vorm ittag des 12. Mai 1933 durch die P olizei m it G ew alt aus 
ihren Biiros entfernt. E inige, die sich w eigerten , w urden in  H aft genomm en. Gegen  
sie wurde sogar ein Strafverfahren w egen W iderstandes gegen die Staatsgew alt 
eingeleitet; das allerdings schliesslich durch eine A m nestie zur E instellung gelangte.

G leichzeitig setzten A ktionen gegen die Funktionare der G ew erkschaftsverbande  
ein, die ais K assierer oder U nterkassierer tatig gew esen waren. In ihrer W ohnungen  
beschlagnahm te der G erichtsvollzieher alles Geld, das man ais G ew erkschaftseigen- 
tum  betrachtete. Eine grossere A nzahl von Funktionaren wurde auch jetzt w ieder  
ohne richterlichen H aftbefehl in H aft genom en, w eil gegen sie der U nterschlagung  
vorliege. In fast allen Fallen wurde der Erlass eines H aftbefehles von den G erichten  
verw eigert und die VerhaEleten w urden w ieder in Freiheit gesetzt, aber nur, um  
alsbald w ieder in Schutzhaft genom en zu werden.

Nach der Besetzung des G ew erkschaften noch am gleichen Tage bei dem Hohen 
K om m issar des V ólkerbundes, Helm er Rosting, vorstellig, Rosting erklarte, dass 
auch er Z w eifel in die V erfassungsm assigkeit der A ktion setze, lehnte aber eine 
Intervention ab m it dem  H inw eis darauf, dass er keine V ollm achten besitze. Er 
verhandelte m it dem Senat, der seinerseits keinen Z w eifel dariiber bestehen liess, 
dass auch er von der Y erfassungsw idrigkeit der einstw eiligen  Y erfiigung und des

10 NSBO-Natlonalsozlallstlsche Betriebsorganisation (N a ro d o w o s o c ja lls ty c z n a  Organizacja Z a 
k ła d o w a ) ,  h i t le ro w s k a  o rg a n iz a c ja  z aw o d o w a .
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Vorgehens der N ationalsozialisten iiberzeugt war. Der M achtapparat war jedoch  
schon so w eit zerriittet, dass der Senat es nicht hatte w agen kónnen, auch nur D is- 
ziplinarm assnahraen gegen die Polizeibeam ten zu ergreifen, die ohne B efehl die 
gew altm assige G leichschaltungsaktion durchgefuhrt hatten.

Es zeugte von dem guten K am pfgeist der Danziger sozialdem okratischen A rbei
terschaft, dass in ihr nach zw ei M onaten der Desorganisation der W iderstandsw ille  
erwachte. Noch am Nachm ittag des 12. Mai form ierte sich in der A ltstadt, dem Hupt- 
arbeiterviertel Danzigs, spontan ein D em onstrationszug, der zunachst nicht mehr 
ais 200 Mann stark war, aber auf seinem  W ege auf etw a 3.000 Mann anschw oll. Von 
den Strassen verschw anden plotzlich alle uniform ierten N ationalsozialisten, ein- 
zelne Polizeipatrouillen w agten nicht, den Zug zu zersteuen, und es gelang den 
Demonstranten, bis vor die R esidenz des Hohen Kom m issars vorzudringen und 
durch Zurufe H ilfe vor den V erfassungsbrechern zu fordern. D ie Dem onstranten, 
die ohne W affen m arschiert waren, w urden danach von starken P olizeiabteilung und 
bew affneter E inw ohnerw ehr zerstreut.

Am Abend des gleichen Tages w urde heim lich ein  Flugblatt gedruckt, in  dem  
die Sozialdem okratische Partei und die abgesetzten G ew erkschaftsvorstande die 
Arbeiter zu einem  P roteststreik  aufforderten. Es gelang tatsachlich, am nachsten  
Tage die w ichtigsten  B etriebe der Innenstadt und im  H afen stillzulegen. Durch  
die beiden Abwehraktionen konnte der Gang der E reignisse nicht entscheidend  
beeinflusst werden. Sie hatten aber zur Folgę, dass die internationale O effentlich- 
keit auf Danzig aufm erksam  und die Frage der V erfassungsgarantie des V olker- 
bundes ein aktuels Problem  wurde. D ie Nazi w urden nachdenklich und unsicher.

Der A bw ehrw ille der Danzig A rbeiterschaft erhielt in diesen Tagen vor 
der V olkstagsw ahl noch ein  neues gew ichtiges Ziel. Eine Reihe von Funktionaren  
der friiheren Freien, jetzt g leichgeschalteten , G ewerkschaften, grundeten am Tage 
nach der Besetzung des G ew erkschaftshauses eine neue freie G ew erkschaftsorga- 
nisation, den A llgem einen Arbeiterverband der Freien Stadt Danzig. Er erhielt die 
Form einer E inheitsgew erkschaft, die fiir die einzelnen B erufe Fachgruppen ohne 
organisatorische Selbstandigkeit einrichtete. P olitisch  war die N eugriindung fiir 
die A rbeiterschaft von ausserordentlicher W ichtigkeit, w enn sie auch praktisch  
keinerlei Ersatz fur die g leichgeschalteten  G ew erkschaften darstellte. D ie Masse 
der M itglieder h ielt ihre M itgliedschaft in den gleichgeschalteten  Verbanden auf- 
recht, w eil sie ihre U nterstiitzungsanspriiche nicht verlieren und ihren Arbeitsplatz  
behalten w ollten. Dadurch erhielt die NSDA P zahlreiche M oglichkeiten der politi- 
schen B eeinflussung. Ohne die Neugriindung des A llgem einen Arbeiterverbandes, 
der D oppelm itgliedschaft zuliess, waren die Folgen dieses Zustandes verhangnisvoll 
gew esen. A llerdings hatte der neugegriindete Verband von A ufang keinerlei B ew e- 
gungsfreiheit. Seine Funktionare w aren standig m it Verhaftung bedroht. Z eitw eisc  
haben sich 40 bis 50 der w ichtigsten  Funktionare der neuen G ew erkschaft in Poli* 
zeihaft befunden, darunter ein ige bis zu sechszehnm al. A usserdem  w ar es fiir den 
neuen Verband nahezu unm óglich, V ersam m lungen zu veranstalten, w eil die P oli- 
zei diese Versam m lungen fast regelm assig aufloste, oft ohne V ollm acht des P olizei- 
prasidenten, der laut Gesetz allein  zustandig gew esen ware. Im m erhin war, wie 
gesagt, allein die E xistenz des neuen Verbandes, dessen sofortige polizeiliche A uf- 
lósung die Polizei nicht w agte, — w eil der Hohe Kom m issar dem Polizeiprasidenten
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erldart hatte, er w iirde des ais einen Verfassungsbruch betrachten m lissen — von 
ausserordentlicher W ichtigkeit.

Die Vorgange bei der G leichschaltung der Freien G ew erkschaften hatten eine 
Reihe von Interventionen beim  Volkerbund zur Folgę gehabt. Der Generalsekretar 
hatte sich deshalb an den Hohen Kom missar in Danzig gew andt und um einen Be- 
richt gebeten. D ieser wiede-rum benutzte die auf Danzig gelenkte A ufm erksam keit 
dazu, alles zu tun, um das A nsehen der legalen R egierung und der V erfassung in 
Danzig zu starken. Er unternahm  einen offizie llen  Schritt bei dem Prasidenten des 
Senats, Dr. Ziehm, der sodann in einem  A uiruf an die B evolkerung diese zur Ruhe 
m ahnte und darauf h inw eis, dass Unruhen — w obei er auf die Besetzung des Ge- 
w erkschaftshauses anspielte — leicht die Intervention des Volkerbundes und Polens 
zur Folgę haben konnten. Der Hohe K om m issar lud ausserdem  den G auleiter der 
N SDA P in Danzig, Forster, und den Spitzenkandidaten der NSDA P zu den V olks- 
tagsw ahlen, Dr. Rauschning, zu sich und m achte ihnen ernste Vorstellungen. Diese 
Intervention hatte tatsachlich eine Beruhigung zur Folgę, zum al fur den Tag der 
W ahlen der Besuch zw eier britischer Kreuzer in Danzig angekiindigt war, der 
tatsachlich erfolgte. Seit jenen Tagen resultiert aber auch der standige K ontakt der 
Danziger Nazifiihrer m it polnischen R egierungskreisen. Dr R auschning fiihrte be- 
reits seine ersten vorbereitenden Verhandlungen w egen des deutsch-polnischen  
Zehnjahresabkom m ens, wodurch die von den Nazis zunachst befiirchtete Inter - 
ventionsgefahr von aussen w eitgehend gem ildert wurde.

W enige Tage nach der Besetzung des G ew erkschaftshauses holten die Nazi zu 
zw ei neuen Schlagen gegen die Sozialdem okratie aus. Am  16. Mai erschien in der 
sozialdem okratischen Parteizeitung „Dnziger V olksstim m e” ein G erichtsvollzieher 
in B egleitung des dam aligen A djutanten des N azi-G auleiters und spateren Vize- 
prasidenten des Senats H u t h, sow ie eines Kom m andos der Schutzpolizei. Er legte 
einen gerichtlichen A rrestbeschluss iiber 54.000 Mark vor, der auf A ntrag von 
Kuth ais B evollm achtigter Forsters fur die ihm zedierte Forderung der gleichge- 
schalteten A rbeiter - bank Berlin vom  Danziger Landgericht erlassen worden w a i. 
Der A rrestbeschluss w ar ergangen, obwohl die Forderung bis 1. Mai gestundet 
w orden w ar und von diesem  Tage auch erst die vereinbarten Ratenzahlungen in 
Hóhe von 5.000 Mark m onatlich zu leisten  waren. G leichzeitig m it dem A rrestbe
schluss w ar auch von Huth ein A ntrag auf Eroffnung des K onkursverfahrens ge- 
stellt und dam it begriindet worden, dass die „Danziger V olksstim m e” zahlungsun- 
fahig sei, obw ohl sie alle fa lligen  Zahlungen stets geleistet hatte. Am  gleichen Tage 
wurde ein  ahnlicher A rrestbeschluss gegen die K onsum - und Spargenossenschaft 
in Danzig ebenfalls w egen einer Forderung der Arbeiterbank eriassen und K on- 
kurseróffnung beantragt. In beiden Fallen hat das Gericht dem K onkurseróffnungs- 
antrag stattgegeben.

Am  28 Mai 1933 fanden die V olkstagsw ahlen staitt. Sie verliefen  yerhaltn is- 
m assig ruhig. Zwar war die B evolkerung durch die N achrichten, die aus D eutsch- 
land heriiberkamen, und durch die zahlreichen ahnlichen Vorgange in Danzig 
selbst stark eingeschiichtert. A uf dem flachen Lande und an zahlreichen S tellen  der 
Stadt w aren die W ahllokale von SA -L euten  besetzt. In der B evolkerung w aren  
system atisch  Geriichte in U nlauf gesetzt worden, dass die W ahl nicht geheim  sei. 
Zu grosseren Z w ischenfallen  kam  es jedoch nicht. Von 214.128 giiltigen  Stim m en
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erhielten die N ationalsozialisten 109.025 (38 Mandate), die Sozialdem okratische Partei 
37.882 (13 Mandate), das Zentrum 31.336 (10 Mandate), die K om m unisten 14.566 
(5 Mandate), die D eutschnationale V olkspartei 13.596 (4 Mandate), die Polen 6.743 
(2 Mandate), der R est w aren Splitterstim m en.

Einen Tag nach der W ahl sprach der zukiinftige Senatsprasident Dr. Rausch- 
ning vor der Auslandpresse in Berlin. Er k iindigte an, dass sich die kom m ende 
antinationalsozialistische R egierung verfassungsm assig yerhalten werde, betonte den 
besonderen Schutz, den die Juden und Polen in  Danzig geniessen  w urden und kiind- 
tigte die Einleitung einer neuen Aera einer V erstandigungspolitik m it der Republik  
Polen an, ein Punkt, der stets im  Program m  der Sozialdem okratischen Partei ent- 
halten gew esen  war.

In den neuen Senat w urden 10 N ationalsozialisten und 2 Zentrum sleute gew ahlt. 
Dr. Rauschning hatte sich — anfanglich gegen den W illen des G auleiters Forster — 
darum bemiiht, sow ohl das Zentrum  ais auch die D eutschnationalen zum Eintritt in 
den neuen Senat zu gew innen. Das Zentrum  hatte sich, in der Hoffnung, m oglich- 
erw eise dadurch das Regim e m ildern zu Konnen, tatsachlich dazu bereit gefunden, 
wahrend die D eutschnationalen jeae Zusam m enarbeit m it den Nazi abgelehnt hatten. 
Dr. Rauschnings P iane gingen allerdings noch w eiter. Er w ollte nach A blauf etwa 
eines halben Jahres sow ohl an die D eutschnationalen ais auch an die Sozialdem o- 
kratie herantreten m it der Absicht, sie zur M itarbeit im  Senat zu gew innen.

Am 24. Juni 1933 beschloss der V olkstag sodann ein  E rm achtigungsgesetz, auf 
Grund dessen der nationalsozialistipche Senat bis heute ohne V olkstag regiert. Er 
stellte nichts m ehr und nichts w eniger ais einen vólligen  V erzicht der V olkstags- 
m ehrheit au ł die M itw irkung an der G esetzgebung und eine G eneralvollm acht fiir 
den Senat dar, Verordnungen m it G esetzeskraft zu erlassen. Das E rm achtigungs
gesetz stellte einen direkten Bruch der V erfassung dar, die eine D elegation des 
alleinigen G esetzgebungsrechts an den Senat hochstens fiir eine genau begrenzte 
M aterie wahrer.d eines genau begrenzten Zeitabschnittes zulasst. D ie Danziger 
V erfassung enthalt auch keine dem A rtikel 48 der R eichsverfassung (Staatsnot- 
stand) entsprechenden Bestim m ung. Seit dem B eschluss des E rm achtigungsgesetzes 
hat der V olkstag tatsachlich in Danzig kaum noch eine R olle gespielt. Er wurde 
gelegentlich zur N euw ahl von Senatoren, zur Entgegennahm e von R egierungser- 
klarungen, oder in zw ei Fallen zur B eschlussfassung iiber A m nestiegesetze zusam - 
menberufen. Auch die ausserhalb der G esetzgebung liegenden P flichten  und Rechte 
der Abgeordneten w urden nicht mehr geachtet. Es w urden A bgeordnete verhaftel 
und G erichtsverfahren gegen sie eróffnet. D ie N azim ehrheit beschloss eine neue Ge- 
schaftsordnung des V olkstages, die dem Prasidenten gestattet, G esetzesyorschlage, 
Antrage, Anfragen, Eingaben usw. w egen „U ngeeignetheit” einfach zuriickzu- 
weisen. D ie Abgeordneten w urden durch die neue G eschaftsordnung einem  m ili- 
tarischen Reglernent unterw orfen. Fernbleiben von einer V olkstagssitzung ohne 
Urlaubserteilung zieht den A usschluss auf 10 S itzungstage nach sich, w as bei der 
geringen Zahl der Sitzungen nichts anderes ais den A usschluss fiir die gesam te
V olkstagssesion — 4 Jahre bedeutete. W egen oppositioneller Z w ischenrufe sind 
Abgeordnete in m ehreren Fallen auf die Dauer bis zu  4 Sitzungstagen ausgeschlos-
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sen worden. A llen Fraktionen ausser N ationalsozialisten w urden die Franktions- 
zimmer im Parlam entsgebaude entzogen. D ie Staatshaushaltsgesezte w urden in 
verfassung widriger W eise durch den Senat auf Grund des Erm achtigungsgesetzes 
in Form einer Yerordnung erlassen.

Am 30. Juni 1933 erliess der neue Senat eine Verordnung, die grundlegende 
Aenderungen im Straf-, V ereins- und Presserecht einfiihrte und starkę Einschran- 
kungen der persónlichen Freiheit enthielt. D ie Verbreitung von „entstellten” und 
selbst von wahren N achrichten, die das angebliche Staatsinteresse verletzten, wurde 
mit G efangnis — und Zuchthausstrafen berdroht, G efangnisstrafen w egen Verach- 
tlichm achung von R egierungsm itgliedern oder leitenden Beam ten, w egen V erachtlich- 
m achung frem der Staatsoberhaupter und Staatsm anner, w egen Verachtlichm achung  
der H oheitszeichen „fremder Staaten” (des D ritten Reichs) w urden angedroht. Eine 
Strafbestim m ung traf denjenigen, dessen „Verhalten geeignet” sei, die „offentliche  
Sicherheit zu gefahrden” (§ 130, II, ST G. B.). Schutzhaft konnte auf Grund der 
neuen Verordnung bis zur Dauer von 3 M onaten verhangt werden. Das Klagerecht 
der Schutzhaftlinge wurde abgeschafft, ihnen stand nur das Recht der B eschw erde 
an den Senat zu. Ebenso wurde das K lagerecht im  Pressew esen  abgeschafft. Z eit- 
ungsverbote konnten bis zur Dauer von 6 M onaten erlassen werden. Einzige B esch- 
Werdeinstanz wurde der Senat. D ie Einfuhr von D ruckschriften auslandischen Ur- 
sprungs bedurfte einer G enehm igung durch den Polizeiprasidenten. Das V ereins- 
und Versam m lungsrecht w urde der W illkiir der V erw altungsinstanzen vó llig  preis- 
gegeben.

Jeder Arbeiter, der auf offener Strasse seine K ollegen m it „Freiheit” oder „Roi 
Front” begriisste, wurde m it G efangnis von 3 bis 4 M onaten bestraft, wahrend der 
H itler-G russ zw angsm assig allen Beam ten, Lehrern und Schiilern anbefohlen wurde. 
Jede politische M einungsausserung war unm óglich gem acht, da sie ais Gefahrung  
der offentlichen Sicherheit gedeutet und bestraft w erden konnte. Da man nicht 
aller Richter sicher war, wurde ein sogenanntes schnellgericht eingerichtet. A.ls 
Richter w urden ausgew ahlte Nazis eingesetzt.

Es hagelte Zeitungsbeschlagnahm en und Verbote. Die Dauer der Verbote wurde 
w ahllos festgesetzt. Am w eitaus haufigsten w urden Zwangsm assnahm en gegen die 
„Danziger V olksstim m e”, das Organ der Sozialdem okratischen Partei, verhangt. Die 
„Danziger V olksstim m e” war 1933 die zw eitgrósste Zeitung der Freien Stadt und 
biieb es w ieder seit A nfang 1934 bis zu ihrem  endgiiltigen Verbot. Sie hatte am
1. Januar 1933 eine A uflageziffer von 20.000 gegeniiber 35.000 A uflage der „Danziger 
N eusten N achrichten” (bis 31. Januar D eutsche Volkspartei, seitdem  gleichgeschai- 
let), 11.000 der „Danziger L andeszeitung” (Zentrum), 6.000 der „Danziger A llgem eine  
Zeitung” (deutschnational) und nur 5.000 des „Danziger V orpostens” (nationalsoziali- 
stisch). Im Jahre 1933 sank die A uflagehohe der „Danziger V olksstim m e” betracht- 
lich. Der Grund ist unschw er in dem Boykott, der offentlichen A nprangerung ihrer 
Abonnenten durch die NSDAP, der zahlreichfen Beschlagnahm en usw. zu suchen. 
W ie schon berichtet wurde, w ahrend des W ahlkam pfes iiber die „Danziger V olks- 
stim m e” der Konkurs verhangt. Der K onkursverw alter stellte  sich — nachdem  es 
der Sozialdem okratischen Partei nicht m ehr m oglich war, den Druck jeder einzel- 
nen Nummer im Voraus zu hinterlegen — auf den Standpunkt, dass er ais R echts- 
nachfolger des E igentum ers tatsachlich der H erausgeber des B lattes gew orden sei.
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D ie oppositionelle Richtung der „Danziger V olksstim m e” trage aber Standig die 
Gefahr von Verboten und Beschlagnahm en in sich. Um diese Gefahr zu verm eiden, 
m iisse er einen seiner V ertrauensm anner dam it beauftragen, den Inhalt der Zeitung  
zu zensieren. Der Beauftragte w ar naturlich nichts anderes ais ein  von der Gau- 
leitung der NSDAP dem K onkursverw alter zur Verfiigung gestellter Nazi. Redak- 
tion und Verlag der „Danziger V olksstim m e” liessen  diese unw iirdige M assnahme 
iiber sich ergehen, um dem K ontakt m it den Lesern nicht zu verlieren. Trotz der 
Zensur, die sehr ungeschickt ausgeiibt wurde, blieb der sozialdem okratische Cha
rakter des B lattes erkennbar.

Im Juni 1933 hatte sich die D eutschnationale Volkspartei „freiw illig” aufgelóst. 
Sie verzichtete auf die H erausgabe ihrer eigenen Zeitung, der „Danziger A llge- 
m eine Zeitung”. Das Zentrum, das an der R egierung beteiligt war, gab w eiter die 
„Danziger L andeszeitung” heraus, dereń A ktienm ehrheit jedoch dem reichsdeutschen  
W inkler-K onzern gehorte, der dadurch auf die G estaltung der Zeitung einen starken  
E influss ausiiben konnte. D ie K om m unistische Partei gab ein W ochenblatt „Frei 
h eit” heraus, das ebenfalls o ft beschlagnahm t wurde.

Wie von A nfang an zu erw arten war, konnte die R egierungskoalition der N atio
nalsozialisten m it dem Zentrum nicht von langer Dauer sein. W ahrend der Prasi- 
dent des Senats, Dr. Rauschning, nicht nur einen  verfassungsm assigen Kurs ver- 
prochen, sondern die U nantastbarkeit der Parteiorganisationen noch besonders betont 
hatte, begann der G auleiter der N SDA P, Forster, sogleich m it V ersuchen, das Z en
trum zunachst zu spalten und zu liąuidieren. So wurde eine N ationalsozialistischen  
A rbeitsgem einschaft katholischer D eutscher gegriindet, zu ihren Reprasentanten  
wurden ehem alige Funktionare des Zentrum s bestim m t, die ais Staatsbeam te aus 
der Partei ausgetreten waren. Sch liesslich  verlangte Forster die „freiw illige” A u f
losung der Partei, nachdem  die D eutschnationalen dam it vorangegangen waren. Das 
Zentrum zog die K onseąuenz und, schied aus der R egierung aus. Es wurde damit 
jedoch nur in eine neue K rise gestiirzt, da eins seiner prom inentesten Vorstands- 
m itglieder, das bisher dem Senat angehórt hatte, Dr. W i e r c i n s k y - K e y s e r 11, 
sich gleichschaltete und dem Versuch unternahm , eine Reihe von Zentrum sfunktio- 
naren m it sich zu nehm en. Das Zentrum war durch diese Krise stark geschw acht 
worden, lehnte aber trotzdem seine freiw illige A uflosung ab. Sehr bald darauf ent- 
stand ein enger Kontakt zw ischen ihm  und der Sozialdem okratie einerseite und zu 
den D eutschnationalen andererseits. In der spateren Zeit wurde ein standiger E xe- 
kutivausschuss, bestehend aus je 2 M itgliedern der Vorstande der drei Parteien, ge- 
bildet, der w óchentlich zw eim al zusam m entrat und fast alle politischen Entschei- 
dungen gem einsam  traf.

Der erste K onflkit des nationalsozialistischen Danziger Senats m it dem V ólker- 
bund ais dem Garanten der Danziger V erfassung brach am 3. N ovem ber 1933 aus. 
Er wurde ausgelost durch das vom Polizeiprasidenten in A bw esenheit des Senat- 
prasidenten Dr. R auschning erlassene Verbot der sozialdem okratischen „Danziger 
Volksstim m e” und des Organs der Zentrum spartei, der dam aligen „Landeszeitung”, 
auf die Dauer von je zw ei M onaten. Am  Tage darauf wurde ebenfalls der A llge- 
m eine Arbeiterverband der Freien Stadt Danzig polizeilich aufgelóst. Noch am Tage 
der Zeitungsverbote brachten die Herausgeber der beiden Zeitungen beim  Hohen

11 D r W illib a ld  W ie rc in sk y -K e is e r , p r z y w ó d c a  p a r t i i  Z e n tru m  w  G d a ń s k u , w  la ta c h  1931 - 
-  1933 w ic e p re z y d e n t S e n a tu , w e  w rz e ś n iu  1933 r .  p rz e sz e d ł d o  N S D A P .
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Kom missar je eine Petition  ein, die auf die V erfassungsw idrigkeit der polizeilichen  
M assnahm en hinw iesen. Zur Begriindung der V erbote hatte der Polizeiprasident 
angefuhrt, dass die beiden Blatter eine gegen den dem okratischen G eist der V er- 
fassung gehaltene Rede des dam aligen V izeprasidenten des Senats, G r e i s e r 12, 
die sie im gleichen W ortlaut w ie die gleichgeschaltete „Danziger N eueste N ach
richten” veróffentlicht hatten, m it dem in  beiden Blattern fast gleichlautenden Zu- 
satz versehen hatten, dass m an auf einen Kom mentar yerzochten konne, da die 
Rede fur sich spreche. D ie V eróffentlichung im  Zusam m enhang m it diesem  Zusatz 
stellte nach A nsicht des Polizeiprasidenten eine „Gefahrdung der offentlichen S i
cherheit” dar.

Der Hohe Kom missar leitete  am nachsten Tage die beiden P etitionen dem  
Senat zur Stellungnahm e zu, w orauf der Polizeiprasident die Patenten in  Schutz- 
haft nahm. D agegen erhob der Hohe K om m issar selbst Einspruch, jedoch zunachst 
ohne Erfolg.

In der Januarsitzung des Volkerbundes 1934 gelangten die P etitionen nebst einem  
Bericht des Hohen Kom m issars zu K enntnis des Rats. A is Berichterstatter fungierte  
der dam alige britische A ussenm inister Sir John S i m o n 13. Den Standpunkt des 
Senats vertrat der Prasident des Senats Dr. Rauschning. In dem vom  R at geneh- 
m igten Bericht Sir John Sim on bekannte sich der Vólkerbundrat eindeutig zu seiner 
Pflicht. Er bezeichnete den Charakter der Danziger V erfassung ais dem okratisch  
und stellte  fest, dass in  der Frage der A uslegung der V erfassung der Rat selbst 
die oberste Instanz darstelle. Gesetzgebung und V erwaltung der Freien Stadt m iis- 
sten sich in den in  der V erfassung vorgeschriebenen Grenzen bew egen. Insbeson- 
dere betonte er das in der V erfassung verankerte und unverausserliche Grundrecht 
der P ressefreiheit, erklarte jedoch, dass die V erfassung Presseverbote w egen G e
fahrdung der offentlichen Sicherheit zulasse, ohne den B egriff der offentlichen  
Sicherheit naher zu interpretieren. Zu den beiden Presseverboten nahm der Rat 
iiberhaupt nicht Stellung. Er begriindete dieses V erhalten m it der Tatsache, dass 
die V erbotszeit bereits abgelaufen sei, und die Blatter w ieder erschienen.

Bis zum Juni des Jahres 1934 erfolgten Presseverbote nicht mehr, dagegen  
wurde haufig einzelne A usgaben der „Danziger V olksstim m e”, der „Danziger Lan- 
deszeitung” und der iibrigen oppositionellen Presseerzeugnisse beschlagnahm t. Das 
alte Zentrum sblatt, die „Danziger L andeszeitung”, geriert durch die Kiindigung 
von reichsdeutschen Krediten in Konkurs, w orauf das Zentrum  die „Danziger 
V olkszeitung” herausgab, die zunachst in der Druckerei der „Danziger Volksstimme"  
gedruct w urde. Im Laufe des Jahres 1934 wurde sodann noch die „Danziger Na- 
tionale Zeitung” von der inzw ischen durch Dr. Ziehm  und dem R echtsanw alt W eise 
w ieder neugegrtindeten D eutschnationalen Volkspartei, von dem unter deutsch- 
nationalen E influss stehenden H aus- und G rundbesitzenverein das W ochenblatt „Die 
neue Z eit” und spater von der unter deutschnationalen E influss gegriindeten Freien 
Frontkam pferyereinigung das M onatsblatt, „Der Freie Frontkam pfer” herausge- 
geben, ferner von den Kom m unisten das W ochenblatt „Freiheit” und von jiidischen

11 A r th u r  K . G re is e r  (1897 - 1946), p o c h o d z ą c y  ze Ś ro d y  W llsp., d z ia ła c z  h it le ro w s k i,  o d  1926 
o rg a n iz a to r  b o jó w e k  N S D A P  w  G d a ń sk u , w  1930 r. k o m is a ry c z n y  k ie ro w n ik  o k rę g u  p a r ty jn e g o ,  
o d  c z e rw c a  1933 r. w ic e p re z y d e n t,  a  p o  u s tą p ie n iu  R a u s c h n in g a  p re z y d e n t  S e n a tu  i z a s tę p c a  k ie 
ro w n ik a  o k rę g u  p a r ty jn e g o  N S D A P  w  G d a ń sk u . W la ta c h  1939 -  1945 n a m ie s tn ik  p ro w in c ji 
„ K ra ju  W a r ty ” . S k a z a n y  p rz e z  N a jw y żs z y  T r y b u n a ł  N a ro d o w y  n a  k a r ę  ś m ie rc i  z a  z b ro d n ie  w o 
je n n e  i  s tra c o n y .

u  S i r  J o h n  S im o n  (1879 -  1954), p o l i ty k  b ry ty j s k i ,  m in is te r  s p ra w  z a g ra n ic z n y c h  W . B ry 
ta n i i  w  la ta c h  1931 -  1935.

8 P rz e g lą d  Z a c h o d n i
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Kreisen das „Danziger Echo”. Sam tliche nichtnationalsozialistische Blatter wurden  
in der Druckerei der sozialdem okratischen „Danziger V olksstim m e” gedruckt, die 
sich vor den Folgen des Konkurses dadurch hatte retten kónnen, dass sie dic 
Druckerei aus der K onkursm asse w ieder erwarb. Seit dem Friihling 1935 wurde das 
Zentrumsblatt in einer eigenen Druckerei hergestellt.

Ein auf die Dauer von sechs M onaten gegen die „Danziger V olkstim m e” im 
Juni 1934, wieder in A bw esenheit den Senatsprasidenten Dr. Rauschning, verfiigles 
Verbot wurde nach 16 Tagen Dauer auf Intervention des Hohen Kom missars 
zariickgezogen.

Im gleiehen Monat schritt der Polizeiprasident jedoch zur polizeilichen A uf- 
losung der K om m unistischen Partei, die bis zu ihrem  Ende ais ein Bezirk der 
ICommunistischen Partei D eutschlands gefiihrt worden war 14. Zur Begriindung wiirde 
die Tatsache herangezogen, dass sich vier M itglieder der Partei, bei denen H aussuchun- 
gen vorgenom m en worden waren, im Besitz von Schussw affen  befanden. Der P oli
zeiprasident behauptele, dass die betreffenden M itglieder der Kom m unistischen  
Partei m it W issen ihrer Parteileitung W affen besessen hatten. D iese Behauptung  
ist niem als bew iesen worden. Der bisherige Vorstand der K om m unistischen Partei 
— die Partei fuhrte seit langem  kein organisatorisches Leben mehr — verzichtete 
auf eine K lage beim  V erw altungsgericht. Eine P etition beim  Hohen Kom missar, die 
spater von der ehem aligen Parteileitung, Abgeordneten Plenikow ski, eingebracht 
worden war, ist niem als erledig worden.

Der Prozess, der sich an die bereits erw ahnte G leichschaltung der Freien G e
w erkschaften anschloss, hat sich vom  Mai 1933 bis zum Juni 1936 hingezogen. 
Seine W ichtigkeit erm essend, haben der nationalsozialistische Senat und einige 
m it ihm verbiindete Richter es verstanden, ihn solange zu verschleppen, bis es 
gelungen war, eine vollstandige U m besetzung aller Instanzen der G erichte durch- 
zufiihren. Bei seiner Vorbereitung spielten U nterschlagungen von gerichtlichen  
Ladungen, B eseitigung von A kten durch V erw altungs- und G erichtsbehórden, ver- 
fassungsw irdige Y ersetzungen und D isziplinierungen von R ichtern eine ausschlagge- 
bende Rolle. Im Juni 1936 erfolgte der entscheidende U rteilsspruch, der die G leich
schaltung der Danziger G ew erkschaften ais fiir zu Recht erfolgt erklarte. Zeitlich  
fiel dieser U rteilsspruch m it dem V ernichtungsschlag, den dam als der Senat gegen  
die gesam te Opposition durchfuhrte, und m it dem G eneralangriff gegen den 
\o lk erb u n d  zusam men. N ichts ist fiir die dam alige Situation bezeichnender ais 
die Tatsache, dass der Vorsitzende des A llgem einen A rbeiterverbandes Karl T ó p- 
f e r in dem A ugenblick verhaftet w urde, ais er die R esidenz des Hohen K om m is
sars verliess, nachdem er diesem  eine P etition  w egen des U rteils im G ew erk- 
schaftsprozess iibergeben hatte.

Im Zusam m enhang m it dem G ew erkschafsprozess stand ein Strafprozess, der 
noch im Jahre 1933 durchgefiihrt wurde. Der V orsitzende der Sozialdem okratischen
I artei, Arthur B r i 11, war angeklagt worden, versucht zu haben, ais B evollm ach-

W g H. T ro c k ie j  (op. cit., s . 104) f a k t  te n  n a s tą p i ł  d o p ie ro  w  1935 r. D w u o so b o w a  f r a k c ja  
o m u n is ty c z n a  w  Volkstagu  fo rm a ln ie  is tn ia ła  d o  p a ź d z ie rn ik a  1937 r. (ss. 125 -  126). W  R zeszy  

i<m p o d d a n a  r e P re s jo m  ju ż  w  to k u  k a m p a n ii  w y b o rc z e j do  p a r la m e n tu  w  lu ty m
r ‘ Łe” °  m o m e n tu  m o g ła  u p ra w ia ć  ty lk o  d z ia ła ln o ś ć  k o n s p ir a c y jn ą .

D i e  G e w e r k s c h a f t s p r o z e s s e
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tigter des freigew erkschaftlichen Bauarbeiterverbandes 30 000 Gulden, ein Dalehn  
des Bauarbeiterverbandes an die „Danziger V olksstim m e”, zu veruntreuen, d. h. 
den N ationalsozialisten vorzuenthalten. Brill wurde zu anderthalb Jahren Gefangnis 
verurteilt. Das G ericht konnte aber nicht umhin, in der U rteilsbegriindung dem  
Angeklagten eine personliche Ehrenerklarung abzugeben. Brill hat jedoch 1 'A Jahre 
im G efangnis verbringen mussen.

W ie bereits erwahnt, war der A llegem eine A rbeiterverband am 4 N ovem ber 
1933 polizeilich aufgelóst worden. In einem  V erw altungsstreitverfahren wurde diese 
Polizeiverfiigung im A ugust 1934 wieder aufgehoben. Am. 7. Dezem ber 1935 erfolgte 
die zw eite A uflosung des Verbandes, der inzw ischen zu einer grossen Organisation  
angew achsen war und erhebliche praktische Erfolge aufzuw eisen hatte. Das neue 
V erw altungsstreitverfahren zog sich bis zum Septem ber 1936 hin. Da sich der 
Senat auch zu diesem  Zeitpunkt noch nicht des V erw altungsgerichtes sicher war, 
erliess er kurz vor dem U rteilsspruch eine Verordung, durch die die Zustandigkeit 
der V erw altungsgerichts aufgehoben und der Senat selbst ais einzige Berufungs- 
instanz eingesetzt wurde. Selbstverstandlich befand er dann die polizeiliche A uf- 
lósung des Yerbandes fur rechtm assig.

A nlasslich des Streits um das Verbot der „V olksstim m e” im Juni 1934 wurde 
zum ersten M ałe der tiefgehende K onflikt bekannt, der zw ischen dem Prasidenten  
des Senats, Dr. Rauschning, und dem G auleiter und preussischen Staatsrat, Albert 
Forster, ausgebrochen war. Dr. Rauschning hatte sich gegen die V ersuche gewandt, 
die aus Danzig einen totalitaren nationalsozialistischen Staat m it dem Ziel der 
R iickgliederung ans Reich m achen w ollte. Er w ollte  zwar keinesw egs den Herr- 
schaftsbereich der NSDA P schm alern, war aber der A uffassung, dass Danzig w irt- 
schaftlich nur existieren  konne, w enn seine enge w irtschaftliche V erbundenheit mit 
Polen aufrechterhalten bliebe Um ein G egengew icht gegen die ais notw endig  
em pfundene starkę w irtschaftliche Bindung zu Polen zu schaffen, w ollte  er eine 
aussenpolitische E inheitsfront der deutschen Bevólkerung in Danzig auf dem W ege 
der V erstandigung herbeifiihren. Dr. R auschning sah sich zu einer V erselbstandi- 
gung der Danziger Politik  gegeniiber der des R eiches sclion dadurch veranlasst, 
dass die D evisenlage des Reichs es m it der Zeit zur Folgę hatte, dass das Reich 
die Abnahm e oder vielm ehr die B ezahlung der vertraglich festlegten  Lieferungen  
von W eizen und Zucker verw eigerte, und dass das Reich auch nicht mehr in der 
Lage war, direkte Zuschiisse zur Balancierung des Staatshaushalts — diese w aien  
seit der R egierung Ziehm  standig und in stegenden Betragen geleistet worden — 
zu zahlen. Hinzu kam die enorm e Neubelastung durch die Ueberorganisierung der 
Verwaltung, die duch den Stellenhunger der „alten K am pfer” verursacht worden  
war. Rauschning w ar — ebenfalls aus w irtschaftspolitischen Griinden — ein Gegner 
des staatlichen A ntisem itism us. Er m usste das umso mehr sein, ais etw a 70°/o den 
in  der Danziger W urtschaft tatigen Juden polni^che Staatsbiirger w aren, und jedes 
Vorgehen gegen sie von polnischer Seite zu R epressalien oder zur A ufstellung  
von Forderungen auf anderen Gebieten veranlassen konnte.

Der K onflikt nahm sehr rasch dram atische Formen an und w eitete  sich zu 
einem  K onflikt zw ischen dem deutschen A usw artigen A m t und gew issen  R eichs- 
Wehrkreisen einerseits und Hitler andererseits aus. Er fiihrte so w eit, dass R ausch
ning zur Griindung eines eigenen Organs, des „Danziger T ageblattes1’ schritt, das

D e r  S t u r z  R a u s c h n i n g s

»♦
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unter der Leitung des ehem aligen Chefredakteurs der „Deutschen A llgem einen  
Zeitung” K l e i n ,  erschien. Der K onflikt hatte eine rasche Desorganisation der 
Verwaltung zur Folgę, die — zum iiberwiegenden T eil unter dem E influss der 
Partei stehend — sehr bald die Anordnungen Rauschnings sabotierte. In internen  
P arteiveranstaltungen wurde Rauschning schliesslich  noch wahrend seiner Pra- 
sidentschaft von Forster ais „Verrater” und „Polensoldling” bezeichnet. Rauschning 
w ehrte sich m it grossem  Mut gegen die gegen ihn erhobenen A nwiirfe. 
Der Forderung nach seinem  Riicktritt, die Forster erhob, begegnete er m it der 
Forderung, das Parlam ent so lle ihm  ein M isstrauensvotum  aussprechen. Er griff 
sogar zu dem M ittel, allen Tageszeitungen durch die Senatspressestelle einen  
nichtsignierten A rtikel zuzusenden, den er „Scharlatane und falsche Propheten” 
iiberschrieb, und in den er, ohne N am en zu nennen, gegen die A em tersucht von 
Nichtskonnern, die sich in letzter Z eit breit gem acht hatten, und die versuchten, 
eine Nebenregierung zu errichten, Stellung nahm. Der A rtikel erschien jedoch  
gedruckt nur in  R auschnigs „Danziger T ageblatt” und in  der „Danziger V olks- 
stim m e”.

Schliesslich w ich Dr. R auschning im N ovem ber 1934 der offenen G ew altandro- 
hung — der 30. Juni w ar im m erhin noch in aller G edachtnis — und verzichtete auf 
sein A m t15. Den A ussclilag zu seinem  R iicktritt hatte die V eroffentlichung eines 
A rtikels im polnischen regierungs-offiziosen  „Kurjer Poranny” gegeben, in dem  
der K onflikt in allen E inzelheiten geschildert w orden war, und ais dessen V erfasser 
man falschlich R auschning ansah. Dr. R auschnings Pressechef, S t r e i t e r, konnte 
im  letzten M oment auf polnisches G ebiet fliichten. Von einer V erhaftung Dr. R au
schnings sah m an ab, um einen Skandal zu verm eiden. Bis zu seinem  R iicktritt war 
in der Danziger O effentlichkeit tiber den gesam ten K onflikt von keiner Seite  
ein Wort verlautbart worden. A uch der A ustritt Dr. R auschnings aus der NSDAP  
wurde geheim  gehalten.

Ein w eiterer unm ittelbarer A nlass fur die schnelle A usschiffung Dr. R ausch- 
nigs war die gegen seinen W illen vom  Senat auf den 18. N ovem ber 1934 angesetzte 
N euw ahl zu den K reistagen der drei landlichen Kreise Danziger Hohe, Danziger 
N iederung und G rosses Weder.

Der W ahlkam pf wurde nur einseitig  gefiihrt. D ie Organisationen der Oppo- 
sition auf dem Lande w aren langst zusam m engebrochen. Nur die Sozialdem okratie 
konnte noch einige Trupps von F lugblattverteilern aufs Land hinausschicken und 
nur in der seltensten  Fallen gelang es, die Flugblatter an die Bevólkerung  
heranzubringen. M eist w urden die Trupps von bew affneter SA und SS uberfallen  
und die F lugblatter von der P olizei beschlagnahm t. Am  iibelsten erging es den 
w enigen K andidaten, die sich zur V erfugung gestellt hatten. Sow eit es sich um 
Arbeiter handelte, w urden sie ausnahm sols entlassen oder erhielten keine Erwerbs- 
losenunterstiitzung mehr. H andelte es sich um G ew erbetreibende oder Bauern, 
so fielen  sie einem  schonungslosen B oykott zum Opfer. A usserdem  w urden in 
sam tlichen Fallen ihre W ohnungen dem oliert, sie selbst m isshandelt und oft w o- 
chenlang in Schutzhaft genom m en. Trotz alledem  hatten 21% der W ahler gew agt, 
fur die Opposition zu stimm en.

“  R a u s c h n in g  u s tą p i ł  fo rm a ln ie  23 X  1934 r .

D i e  K r e i s t a g s w a h l e n
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Wahrend des W ahlkam pfes war die „V olksstim m e” dreim al verboten gerade 
in den letzten 4 Tagen vor der W ahl konnte sie nicht erscheinen. A ehnlich erging 
es des iibringen O ppositionsblattern. N icht eine einzige W ahlversam m lung irgend 
einer Oppositionspartei hatte stattfinden kónnen.

Nach der Saar-A bstim m ung, die in der oppositionellen B evolkerung in Danzig 
tiefste D epression a u slo ste16, holten die N ationalsozialisten zum dritten Schlage  
aus, der ihnen die verfassungsandernde Z w eidrittelm ehrheit und die endgiiltige  
Vernichtung der Opposition bringen sollte. S ie schrieben im Februar N euw ahlen  
zum Danziger V olkstag aus, dessen Legislaturperiode eigentlich bis Mai 1937 reichte. 
Zur Begriindung fiihrten sie ein ige Petitionen an, die die Sozialdem okratie, das 
Zentrum, die D eutschnationalen und die katholischen G eistlichen der Diozese 
Danzig beim  Hohen Kom m issar eingereicht hatten. D ie Petitionen rugten  eine 
Reihe von verfassungsw irdigen Gesetzen und VerwaltUngsm assnahm en, w ie den 
besonderen Schutz fiir das Hakenkreuzsym bol, den Zwang fiir die Beam ten zur 
M itgliedschaft in Nazi-O rganisationen, einige inzw ischen w iederum  ausgesprochene 
Yerbote der „Danziger V olksstim m e” usw.

Der Hohe Kom m issar des Vólkerbundes in  Danzig — seit Januar 1934 der Sir 
Sean L e s t e r 17 — hatte diese Petitionen gem einsam  m it einem  Bericht, in dem 
er m eist die gleichen V erfassungsverletzungen geriigt hatte, an den Rat w eiter- 
geleitet. Der Rat betonte darauf erneut seine Pflicht, die V erfassung zu garan- 
tieren, und die. P flichten  des Senats, die B estim m ungen der V erfassung einzuhal- 
ten. Er nahm jedoch w iederum  zu den einzelnen V erfassungsverletzungen nicht 
Stellung, sondern folgte einem  Vorschlag des Danziger Senats, m it einigen der 
Petenten  in  E inigungsverhandlungen einzutreten. Tatsachlich fanden solche Ver- 
handlungen statt, in denen der Senat nichts anderes von den P etenten  ais bedin- 
gungslose U nterw erfung verlangte, w as diese w iederum  ablehnten. D ie V erhandlun- 
gen w urden ais gescheitert betrachtet, und ehe noch der Hohe K om m issar zu 
diesem  Ergebnis Stellung nehm en konnte, wurde von der N SDA P — w ie es offiziel 
ausdriicklich hiess, auf V erlangen des Senats- im Parlam ent der A ntrag auf 
A uflosung des Volkstages eingebracht. Bei der Absitimmung stim m ten sam tliche  
Oppositionsparteien gegen die A uflosung, nachdem  einige von ihnen m it dem Ziel 
der Sicherung des W ahlengeheim nisses und der W ahlfreiheit eingebrachte Vor- 
schlage abgelehnt w orden waren.

Unter den ungunstigsten V orzeichen zogen die O ppositionsparteien in den 
W ahlkam pf. Einige Ziffern geben die A usm asse der nationalsozialistischen Agitation  
im V ergleich zu der der Oppositionsparteien an. 3.000 ófffentlichen nationalsoziali
stischen Y ersam m lungen standen sechs der O ppositionsparteien gegeniiber. Die

“  P le b is c y t  w  Z a g łę b iu  S a a ry  p rz e p ro w a d z o n o  w  d n iu  13 I  1935 r .  N a  539 341 o só b  u p ra w 
n io n y c h  do  g ło so w an ia , w  p le b is c y c ie  w z ię ło  u d z ia ł 528 005 o só b , z czego  z a  p rz y łą c z e n ie m  o b 
s z a ru  -p leb iscy to w eg o  do  I I I  R zeszy  o p o w ie d z ia ło  s ię  477 119 o só b , t j .  90.4% g ło s u ją c y c h , z a  p rz y 
łą c z e n ie m  d o  F r a n c j i  2 124 o so b y , tj .  0,4%. P r o g ra m  p a r t i i  ro b o tn ic z y c h  (K PD  i  SP D ) w z y w a ją 
c y c h  do  z a c h o w a n ia  status quo  p o p a r ło  ty lk o  46 515 osó b , t j .  9"/o g ło s u ją c y c h .

11 S ir  S e a n  L e s te r , d y p lo m a ta  p o c h o d z e n ia  i r la n d z k ie g o , o d  s ty c z n ia  1934 do  s ty c z n ia  1937 r. 
W y so k i K o m is a rz  L ig i N a ro d ó w  w  G d a ń sk u , p rz y jm o w a ł s k a r g i  o p o z y c ji a n ty h it le ro w s k ie j
i p ró b o w a ł  w y s tę p o w a ć  w  o b ro n ie  k o n s ty tu c j i  W o ln eg o  M ias ta , za  co  z o s ta ł p o d d a n y  o s try m  
a ta k o m  ze s t ro n y  F o r s te ra .  W obec  p o p a rc ia  F o r s te r a  p rz e z  d y p lo m a c ję  p o ls k ą  L e s te r  zosta ) 
o d w o ła n y . Z ob . B. D o p i e r a ł a ,  G d a ń s k a  polityka . .  . ,  s.  165 i  n.

D i e  Y o l k s t a g s w a h l e n  v o m  7. A p r i l  1935

Przegląd Zachodni, nr 1, 1971 Instytut Zachodni



118 Materiały

Kosten, die die NSDA P fur die W ahlpropaganda ausgab, betrugen nach eigenen  
Aufgaben 750.000 Danziger Gulden, die der Sozialdem okratischen Partei 9.000, des 
Zentrums etw a 12.000, der D eutschnationalen etw a 10.000, die der Kom m unisten  
und der Frontkampfer zusam m en w ohl kaum mehr ais 10.000 Danziger Gulden. Es 
gab w ohl kaum ein Haus im Freistaat, auf dem nicht eine Hakenkreuzfahne gehisst 
war. Andere Fahnen, selbst die Danziger Staatsflagge zu zeigen, war w egen des 
Terrors unmoglich. A is Versam m lungsredner w aren die R eichsm inister Hess, 
Goering, Rust und Goebbels erschienen.

Der Terror nahm bis dahin nicht gekannte Formen an. Zahlreiche oppositionelle 
Kandidaten w urden in Schutzhaft genom m en. In den Strassen wurde jede Flug- 
blattverbreitung der O ppositionsparteien unterbunden. Ganze Stadtviertel wurden  
zu diesem Zweck von SA und der SS abgesperrt. Oppositionelle w urden iiberfallen, 
ihre W ohnungen demoliert. D ie Polizei schritt, auch auf zahlreiche energische 
Yorstellungen des Hohen Kom m issars hin, gegen diese G ew alttaten nicht ein. 
Fast sam tliche Versam m lungen der Opposition w urden iiberfallen. D ie Besucher 
wurden verpriigelt; nirgends schritt die Polizei ein, es sei denn gegen die V erfolg- 
ten. Auslandische Journalisten w urden verhaftet und ausgew isen. Erst vier Tage 
vor der Wahl gelang es dem Hohen Kom missar unter Androhung einer U ngultig- 
keitserklarung der W ahl durch den Volkerbundsart, eine unparteilische Zusam m en- 
setzung der W ahlvorstande in den Stadtbezirken zustande zu bringen — auf dem  
Lande war auch dies nicht durchzusetzen.

Umso bedeutsam er war die Sprache, die die W ahlresultate redeten. Die N a
tionalsozialisten hatten von 235.065 gultigen Stim m en 139.423 Stim m en (43 M an- 
date), die Sozialdem okratische Partei 37.729 Stim m en (12 Mandate), die Zentrum s- 
partei 31.522 Stim m en (10 Mandate), die D eutschnationale Volkspartei 9.805 Stim - 
men (3 M andate), die Polen 8.294 Stim m en (2 M andate), die Kom m unisten 7.916 
Stim m en (2 Mandate) erhalten. 373 Stim m en w aren zersplittert.

Der Traum der nationalsozialistischen Z w eidrittelm erheit war ausgetraum t.

D i e  A b w e r t u n g  d e s  D a n z i g e r  G u l d e n s

Der nationalsozialistische Senat brauchte zw ei Tage, um zur Besinnung zu 
kommen. Die erste Reaktion w as sodann das Verbot sam tlicher Oppositionszeitungen  
fur die Dauer von anderthalb b is zw ei Monten. D ie Presseverbote hatten aber noch 
einen anderen Zweck. Der Senat w ollte verm eiden, dass die Presse zu der am
2. Mai 1935 tiberraschend durchgefuhrten A bwertung der Danziger G uldenwahrung  
um 42°/o, auf den Stand des polnischen Zloty, hatte Stellung nehm en Konnen. Diese  
M assnahme war die Folgę einer sinnlosen A usgabenw irtschaft, die dazu gefuhrt 
hatte, dass die W ahrungsriicklage der Bank von Danzig fur den A ufbau der Ver- 
w altung und fur unproduktive A rbeitsbeschaffung angegriffen worden war. Die 
A bwertung, in dereń G efolge die Preise fur sam tliche zum eist aus Polen im portier- 
ten Produkte (T extil-, Schuh-, Kolonialwaren, Roggen, K artoffeln, G em iise usw.) 
um annahernd die Hohe des A bw ertungskoeffizienten stiegen, wahrend die Lohne 
und Gehalter auf Grund einer vom  Senat erlassenen Verordnung nom inell gleich  
blieben, starkte die oppositionelle Stim m ung betrachtlieh. In den ersten Tagen 
nach der A bwertung begann ein Run des Publikum s auf die Laden, es entstanden  
A uflaufe. Standing m usste die Polizei eingreifen. Aber in den seltensten  Fallen  
^ agte  man A nklageerhebungen und G erichtsverfahren.

Infolge der A bwertung kam es im Juni 1935 auch zu einem  neuen Konflikt. 
Polen setzte die Fahrpreise und Frachttarife seiner E isenbahnen auf Danziger Ge-

Przegląd Zachodni, nr 1, 1971 i Instytut Zachodni



Analiza stosunków polsko-niemieckich 119

biet um den A bw ertungskoeffizienten herauf, verlangte Zahlung der Fahrpreise 
und Tarife in Zloty und ebenfalls Zahlung sam tlicher Zoile in polnischer Wahrung, 
was eine unetragliche Kiirzung des Danziger D evisenanfalls bedeutete. Darauf 
eroffnete der Danziger Senat die Zollgrenzen gegeniiber dem Z oll-A usland, d. h. 
er ordnete an, dass deutsche Waren zollfrei nach Danzig hereingebracht werden  
konnen. Die A ntw ort war Schliessung der danzig-polnischer Grenze fur den 
gesam ten W arenverkehr, eine M assnahme, die die Danziger W irtschaft nicht lange 
hatte aushalten konnen. Der Senat leitete rasch V erhandlungen m it W arschau ein, 
in denen eine K om prom isslosung gefunden wurde. Er hatte aber durch sein  
M anóver erreicht, dass Polen auf die bereits im V ersailler Vertrag vorgesehenen  
Verhandlungen zum Zwecke der V ereinheitlichung der beiden W ahrungen in einem  
giinstigen M oment verzichtete, ein aussenpolitischer Erfolg, m it dem sich die N a- 
tionalsozialisten nunmehr briisten konnten.

Nach einem  Besuch des R eichsbankprasidenten Schacht schritt der Senat zu 
einigen Sanierungsm assnahm en. Im Somm er 1935 setzte der Druck auf die Erwerbs- 
losen ein, im Reich A rbeit anzunehm en. Die Landesarbeitsam ter gingen rigoros vor. 
Sie entzogen den erw erbslosen Arbeitern, die sich w eigerten, nach dem Reich  
zu gehen, die Unterstiitzung. Aber die Macht des Staatsapparates war durch den 
A usgang der W ahlen zunachst doch so w eit erschiittert, dass es den Arbeitern  
gelang, im w esentlichen den Druck abzuwehren. Erst in den nachsten Jahren  
erreichte der Senat infolge der A enderung der politischen Situation sein Ziel. 
Viel wirksam er w aren die Zwangsm assnahm en, die gegen die Pensionare des Reichs, 
Preussens usw. unternom m en wurden. Das Reich sperrte, angeblich w egen D evisen- 
schw ierigkeiten, einfach die Zahlung der Pensionen, so dass tatsachlich etw a 4.000 
Fam ilien gezw ungen w aren, im Laufe des Som m ers und H erbstes 1935 Danzig zu 
verlassen und nach dem Reich zu iibersiedeln.

Die politische H auptschw ierigkeit erw uchs dem Senat aus dem W ahlpriifungs- 
verfahren, das sam tliche oppositionellen Parteien -nur die Polen nahm en auf W ar- 
schauer W eisungen hin davon Abstand gegen die G iiltigkeit der V olkstagswahlen  
vom 7. April 1935 beim Danziger Obergericht anstrengten. Sie m ussten davon abge- 
sehen, gleichtzeitig eine Petition beim  Hohen Kom misar einbringen, da man in 
G enf darauf hingew iesen hatte, dass ein solcher Schritt nur nach einem  Versagen  
des W ahlpriifungsgerichts aussichtsreich sei.

Dass das W ahlpriifungsgericht zu keinem  nach rechtlichen G esichtspunkten  
haltbaren U rteil gelangen konnte, stand von A nfang an fest. Wie spater der Gau- 
leiter der NSDAP, Forster, in einer R ichterversam m lung selbst zugegeben hat, hatte 
er vor der U rteilsberatung den Vorsitzenden des Gerichts, den G erichtsprasidenten  
Dr. v. Hagens, zu sich kom m en lassen  und von ihm  eine A bw eisung der Klage 
gefordert. Er erklarte dabei, dass die U nabhangigkeit der Richter eine Formalie 
und Farce sei. Fur den Fali, dass sich das Wahlgericht seinen Intentionen nicht 
beugen w olle, drohte er personliche R epressalien an. Das Gericht fo lgte im ganzen  
seinen A nw eisungen, w enn es auch nicht unhin konnte, die schw ersten W ahl- 
verstosse im Urteil festzustellen . Es erklarte aber in ganz w illkiirlicher W eise 
nur 10.000 nationalsozialistische Stim m en fur ungiiltig, wodurch die N ationalsozia- 
listen ein Mandat verloren, das der m oralische N iederlage, aber an den M ehrheits- 
verhaltnissen wurde nichte geandert.

D a s  W a h 1 p r ii f  u n g s v  e r f a h r e n
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D e r  K a m p f  u m  N e u w a h l e n

U nm ittelbar nach der U rteilsverkungung brachten die drei dem okratischen Par - 
teien eine gem einsam e Petition  beim  Hohen Kom missar des Volkerbundes ein, 
in der die U ngiiltigkeitserklarung der W ahlen vom  7. April und die Anberaum ung 
von N euwahlen gefordert wurde. Kaum jem and in Danzig, am allerw enigsten  
aber die N ationalsozialisten und der Senat, hatte irgendeinen Z w eifel daran, dass 
der Volkerbund rechtlich and m oralisch gezw ungen sein  wiirde, dem V erlangen  
der dem okratischen Parteien nachzukomm en.

Umso erstaunlicher war deshalb die Stellungnahm e des Rats in seiner Tagung 
vom  Januar 1936. Da noch eine R eihe von w eiteren  schw eren V orstóssen gegen die 
Danziger V erfassung zur Erorterung standen, auspendierte er die Beratung der 
W ahlpetition auf unbestim m te Zeit und erklarte lediglich, dass der Senat die un- 
abdingbare P flicht habe, die V erfassung ihrem Buchstaben und G eiste nach ein - 
zuhalten, die einzelen verfassungsw irdigen G esetze und V erwaltungsm assnahm en  
abzuandern oder riickgangig zu m achen, und dass der Hohe Kom missar den Rat 
in seiner nachsten Sitzung von der B efolgung dieser Em pfehlungen durch den S e 
nat in Kenntnis setzen solle. Sollte es sich herausstellen, dass der verfassungs- 
m assige Zustand in  Danzig nicht gew ahrleistet sei, so w iirde der Rat erneut Stellung  
nehm en und eine Gesam tlosung anordnen m iissen. Anscheinend glaubte der Rat, den 
Senat durch diesen B eschluss unter Druck gesetzt zu haben und nun tatsachlich  
einen W andel des R egim es erw arten zu konnen, zum al der Senat a lles tat, um den 
Rat in diesem Glauben zu lassen, indem  er die unverziigliche A bstellung der B esch- 
w erden versprach.

Der Volkerbund hat zwar auch spater noch die M ethoden des Senats ais ein  
System  des V erfassungsbruches bezeichnet. Der Standige Internationale G erichtshof 
im Haag gutachtlich verschiedene vom  nationalsozialistischen Senat verordnete  
Gesetze fiir verfassungsw idrig erklart, aber von praktischer politischer Bedeutung  
sind alle diese E ntscheidungen fiir Danzig nicht m ehr gew esen. Der Volkerbund  
hatte m it der Kichtbehandlung der Danziger W ahlpetition eine giinstige G elegenheit 
unbenutzt gelassen, dem V olkerrecht w enigstens in Danzig zum Durchbruch zu 
verhelfen.

Fur jeden Kenner der nationalsozialistischen M ethoden w ar es nach dem Zu- 
riickweichen des Vólkerbundes klar, dass der Senat nunm ehr zu w eiteren  Vorst- 
ossen schreiten wiirde. U m  den Rat zunachst in Sicherheit zu w iegen, befolgte er 
eine Reihe von form alen Em pfehlungen, die der Rat ihm  aufgegeben hatte. So 
fiihrte er w ieder eine gerichtliche Berufungsinstanz fiir solche Polizeianordnungen  
ein, durch die Presseerzeugnisse der Beschlagnahm e oder dem Verbot verfielen . Er 
richtete zu diesem  Zweck ein  Pressegericht ein, dessen Richter er allerdings nach 
eigenem  E rm essen ernannte. Der Senat hob auch die Verordnungen auf, die den  
nationalsozialistischen Organisation einen  besonderen Ehrenschutz verliehen, w ies  
jedoch gleichzeitig  die Staatsanw altschaft an, kiinftig  in allen Fallen, in denen  
bisher w egen V erstosses gegen den Ehrenschutz A nklage erhoben w orden war, ein  
Strafverfahren w egen Gefahrdung der offentlichen Sicherheit einzuleiten. In dieser 
W eisc wurde dem Verlangen des Volkerbundes form al nachgekom m en, tatsachlich  
blieb der alte verfassungsw idrige Zustand bestehen.

Im Juni des Jahres 1936 ging die N SDA P daran, die V erfassung praktisch  
endgiiltig zu beseitigen. A is A uftakt w urden eine Reihe von oppositionellen Ver-

D e r  n a t i o n a 1 s o z i a 1 i s t i s c h e G e n e r a 1 v  o r s t o s s
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sam m lungen von bew affneten  SA - und SS-Sttirm en iiberfallen. Die Polizei wurde 
durch einen besonderen T agesbefehl von der K am pfplatzen solange ferngehalten, bis 
sie von den N ationalsozialisten herbeigerufen wurde. D ie schm ersten Ereignisse 
dieses Tages spielten sich in einer deutschnationalen Versam m lung im St.-Joseph- 
-H aus in Danzig ab, w o SA  unter A bgabe zahlreicher Schiisse iiber die Dacher der 
Nebenhauser und durch die Hausflure und Fenster in den Saal eindrang, um mit 
Stahlruten, Gum m ikniippeln usw. iiber die Versam m lungsbesucher herzufallen. Die 
Z ahl der V erletzten ging in die Hunderte, ausserdem  war ein Todesopfer zu ver- 
zeichnen. In dem Vorort Praust wurde am selben Tage in gleicher W eise eine so- 
zialdem okratische V ersam m lung, in 01iva eine Versam m lung der Frontkam pfer, 
in einem  Vereinshaus in D anzig-Stadt eine Z entrum sversam m lung iiberfallen. A uf 
dem flachen Lande iiberfielen ebenfalls am gleichen Tage SS-Trupps die W ohnun- 
gen von O ppositionellen, m eist sozialdem okratischen Funktionaren. Im ganzen for- 
derte der Tag drei Todesopfer, sam tlich N ationalsozialisten, da sich die U eberfalle- 
nen verzw eifelt gew ehrt hatten.

Zur gleichen Zeit provozierte der Senat einen K onflikt m it dem Hohen K om m i
ssar. A nlasslich eines Besuches des deutschen Kreuzers „Leipzig” veranstaltete der 
Hohe Kom missar einen Abendem pfang zu Ehren der Offiziere. Zu diesem  Em pfang  
hatte er, w ie es stets iiblich gew esen  war, auch den friiheren Prasidenten des S e 
nats, in diesem  Falle Dr. Rauschning, und auch einen Vertreter der „Danziger 
V olksstim m e” geladen. D iese Tatsache nahm der Senatsprasident Greiser zum  
A nlass, den Em pfang ostentativ zu verlassen. U nm ittelbar nach diesem  „Zwischen- 
fa ll veroffentliche der G auleiter der NSDA P in Danzig, Forster, einen A rtikel in 
der reichsdeutschen und Danziger nationalsozialistischen Presse, in w elchem  er in 
schw erster beleidigender Form den Hohen Kom missar angriff und seinen Rticktritt 
ver lan g te ls.

Mit diesem  Schachzug w ollte  der Senat den V olkerbundsrat von einer Behand- 
lung der Danziger W ahlpetition ablenken, und das gelang ihm auch. Der Prasident 
Greiser, der sich zunachst in Berlin beraten hatte, h ielt in G enf eine Rede, in der 
er neue Beleidigungen gegen den Hohen Kom m issar ausstiess und zum Schluss 
nicht nur dessen R iicktritt forderte, sondern sogar eine eigenm achtige R evision der 
D anzig-A rtikel des V ersailler Vertrages unverbliim t, ankiindigte, n icht ohne zuvor 
dem V olkerbundsrat das Recht zur „Einmischung in die inneren V erhaltnisse D an- 
zigs , also das V erfassungsgarantierecht, iiberhaupt zu bestreiten. Zu den Journa- 
listen  hin m achte er eine lange Nase. Dann verliess er den Saal und iiberliess die 
w eiteren Beratungen den R atsm itgleidern. D iese erorterten nun nicht etw a M ass- 
nahm en zur D urchfiihrung der V erfassungsgarantie in  Danzig, sondern fassten  
lediglich eine R esolution, in der sie Herrn Lester ihr V ertrauen aussprachen und 
einen D reierausschuss (bestehend aus den A ussenm inistern Englands, Frankreichs, 
Portugals, spater statt dessen Schw edens) m it der Beobachtung der w eiteren  Ent- 
w icklung betrauten. D ie R atssitzung wurde fur perm aent erklart, ging aber 
bereits am nachsten Tag auseinander. A uf seiner R iickreise erklarte Greiser sodann  
in einem  Interview , dass die V olkerbundsgarantie in bezug auf die Danziger V er- 
fassung praktisch erledigt sei und kein  Danziger Senatsprasident in Zukunft mehr 
vor dem Forum des Rats in  Genf erscheinen werde. Greiser hat R echt behalten!

Auch in der folgenaen Septem bersitzung des Rats 1936 fasste der Volkerbund  
keine w eiteren  Entsclilusse. Er beauftragte lediglich den polnischen A ussenm ini-

IS S p ro w o k o w a n y  p rz e z  h itle ro w c ó w  k o n f l ik t  n a  t le  w iz y ty  k rą ż o w n ik a  „ L e ip z ig ”  u  D o
p ie ra ły  (s. 172) p rz e d s ta w io n y  je s t  in a c z e j.
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ster B e c k 10 damit, das Problem Danzig zu studieren und dem Rat in der kom - 
m enden Sitzung einen Bericht iiber das Verhaltnis der Freien Stadt zum V olker- 
bund und iiber die M óglichkeit der Losung des Danziger V erfassungskonflikts zu 
erstatten. Der Rat nahm nicht einm al zu einer neuen Verordnung des Senats Stel- 
lung, die die Inform ation des Hohen Kom m issars durch Danziger Staatsbiirger 
m it G efangnis- und Zuchthausstrafen bedrohte. Auch die Tatsache, dass im  Juli 
1936 sam tliche opositionellen Zeitungen auf die Dauer von sechs Monaten verboten 
worden waren, hatte den Volkerbund nicht in Bew egung zu setzen werm ocht.

D a s  E n d e  d e r  P a r t e i e n

Nach diesen Erfolgen in Genf ging der Senat noch einen Schritt w eiter. Anfang  
Oktober 1936 lóste der Polizeiprasident die Sozialdem okratische Partei und sam liche 
sozialistischen Arbeiterorganisationen auf. Dam it war der legalen Opposition das 
Riickgrat gebrochen, denn in den dreieinhalb Jahren des K am pfes gegen die na- 
tionalsozialistische Diktatur war die Sozialdem okratie das Sam m elbecken der ent- 
schlossensten O ppositionellen gew esen. A is Vorwand fur das Verbot benutzte der 
Polizeiprasident den „Fund” von W affen bei drei M itgliedern den Landesvorstandes 
Tatsachlich w urden diese W affen erst bei den H aussuchungen durch die ausfiihren- 
den Polizeibeam ten in die W ohnungen in A bw esenheit der W ohnungsinhaber ein- 
geschm uggelt. N iem als sind die Prozesse w egen des angeblichen W affenbesitzes gegen 
die drei Vorstandsm itglieder durchgefuhrt worden. G leichzeitig m it dem Partei- 
verbot wurden zahlreiche Funktionare in H aft genomm en.

W enig spater erlag die D eutschnationale Volkspartei dem Druck. Ihr V orsitzen- 
der, R echtsanw alt W e i s e, war Jahre hindurch die Z ielschreibe nationalsozialisti- 
scher Angriffe. M ehrmals war er auf offener Strasse niedergeschlagen worden. 
Nun eroffnete man ein Steuerstrafverfahren gegen ihn und ruinierte ihn dadurch 
w irtschaftlich vollkom m en. W eise gab nach und wurde schliesslich  H ospitant bei 
den Nazi. D ies und die V erhaftung einer Reihe von Funktionaren hatte zur Folgę, 
dass sich die Partei „freiw illig” aufloste.

A is letzte legale O ppositionspartei blieb das Zentrum tibrig, dem  aber seit dem  
Sommer 1936 jede organisatorische und politische Tatigkeit unm oglich gem acht 
wurde. Die Tatsache dass man es verm ied, bereits dam als zur A uflósung zu schrei- 
ten, war lediglich darauf zuriickzufiihren, dass auf D rangen polnischer kirchli- 
cher Kreise der Vatikan den Plan erwog, das B istum  Danzig aufzulosen und es 
zu dem polnischen Bistum  Pelplin  zu schlagen. Da von der Stellungnahm e der 
Danziger K atholiken zu dieser Frage viel abhangen konnte, verm ied es der Senat, 
c*as Zentrum durch eine Parteiauflosung nun erst recht in die Arme polnischer 
kirchlicher Kreise zu treiben.

In der Januarsitzung des Vólkerbundsrat im Jahre 1937 wurde der V erfassung  
der Gnadenstoss versetzt. Man gab dem Verlagen der Nazi nach und zog Lester ais 
Hohen Kommissar zuriick. D ie Ernennung eines neuen Hohen Kom m issars stiess auf 
erhebliche Schw ierigkeiten. Ernst W ochen nach der R atstagung fand sich der 
Schweizer Professor Dr. Carl B u r c k h a r d t  bereit, das A m t zu iibernehm en. In 
cier gleichen Tagung gab auch der polnische A ussenm inister Beck seinen Bericht.

ls Por. B. D o p i e r a ł a ,  G d a ń s k a  polityka Józefa B e c k a . . . ;  S. M a c k i e w i c z ,  Po- 
ttyka Becka. Paryż 1964; j .  Ko  ż e ń s k i ,  Czechosłowacja w  polityce z a g r a n ic z n e )  Polski w  la- 
aci  1932 - 1938. Poznań 1964; S. S t a n i s ł a w s k a ,  W ie lk a  i mala polityka Józefa B e c k a  

( m a r z e c — m a j  1938). Warszawa 1962.
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Er enthielt iiber den V erfassungs konflikt kein einziges Wort und stellte lediglich  
fest, dass der Senat der polnischen R egierung gegenuber erklart hatte, er w olle  
form alen R echte des Hohen Kom m issars in Danzig anerkennen. G leichzeitig em pfahl 
der Bericht Becks aber dem neuen Hohen Kom missar, Un^erschiede in der Bew er- 
tung der an ihn gelangenden Inform ationen zu m achen, und zwar solle den Infor- 
m ationen des Senats stets der Vorrang gegenuber denen von seiten der Danziger 
Staatsbiirger eingeraum t werden. Der V olkerbundsrat nahm diesen Bericht zur 
K enntnis und nahm gleichzeitig einen eigenen Bericht an, in dem er sich zwar 
noch einm al zur V erfassungsgarantie bekannte, aber die R ichtlinien des polnischen  
B erichts im ganzen billigte. Dam it war dem Hohen Kom missar jede politische 
A ktivitat im Interesse des V erfassungsschutzes von vornherein unm óglich gem ach t. 
Mit dem Y erfassungskonflikt hatte sich der Rat iiberhaupt nicht mehr beschaftigt.

Noch immer w agten die Nazi nicht, die A usschreibung von N euw ahlen Sie ver- 
suchten deshalb, einen neuen Weg zu gehen, nam lich durch A berkennung von  
M andaten, Terrorisierung und Korrum pierung einzelner A bgeordneter die Z w ei- 
arittelm ehrheit im Volkstag herzustellen. Die Leitung dieser Aktion lag in den 
Handen des Volkstagsprasidenten B e y 1, ausfilhrende Organe waren Beam te der 
P olitischen Polizei. Sie w andten sich an die einzelnen Abgeordneten oder Nachriick
— Kandidaten auf den W ahlvorschlagen der oppositionellen Parteien, um von ihnen  
das Versprechen zu erpressen, sich bei A bstim m ungen im V olkstag so zu verhalten, 
w ie es die nationalsozialistische Fraktion wiinsche. G leichzeitig erpresste die Polizei 
von dem seit langer Zeit gefangenen sozialdem okratischen Abgeordneten Brill den 
Verzicht auf sein Mandat. Es gelang den Polizeibeam ten yerhaltn ism assig rasch, 
drei Nachriick — Kandidaten fiir sich zu gew innen. A is M ittel w andte man Dro- 
hungen und G eldgeschenke an. Im Angebot der G eldgeschenke ging man bis zur 
Hohe von 50.000 Gulden fur einen Mandatar. Man erkannte zw ei Sozialdem okraten, 
die sich im Ausland aufhielten, ihre M andate ab. In anlicher W eise yerfuhr man  
gegenuber Abgeordneten des Zentrums. Z w ei deutschnationale Abgeordnete traten  
ais H ospitanten der nationalsozialistischen Fraktionen bei, zw ei K om m unisten  
schalteten sich gleich. Im Laufe von etw as mehr ais einem  halben Jahr gelang es 
den N ationalsozialisten auf diese W eise, der Opposition neun M andate abzunehmen. 
Dam it war die verfassungsanderne M ehrheit erreicht. Es m uss festgehalten  werden, 
das die Polizei nicht davor zuriickschreckte, einen A bgeordneten, der sich gejgen 
die Versuchungen der Nazi standhaft zur Wehr gesetzt hatte, den sozialdem okrati
schen Abgeordneten Hans W i e c h m a n, nach dem Reich zu verschleppen. Ver- 
m utlich ist er dort erm ordet worden.

Gegen Ende des Jahres 1937 wurde die Zentrum spartei polizeilich aufgelóst. 
Ihr Vorsitzender, Dr. Richard S t a c h n i c k, hatte sich vorher neun Monate lang 
in G efiingnishaft befunden. Im N ovem ber w urden dann die einleitend erwahnten  
Verordnung erlassen, durch die die N eugriindung von Parteien m it G efangnis — 
und Zuchthausstrafen bedroht und alle Jugendlichen verplichtet wurden, M itglieder 
der H itler-Jugend zu werden. A us dem dem okratischen Danzig, dessen V erfassung  
der Volkerbund laut Vertrag noch im m er garantiert, war ein totalitarer national- 
sozialisticher Staat geworden. Nur zur V ervollstandigung des Bildes sei hinzugefiigt, 
dass bereits seit dem Somrner des Jahres 1936 alle m annlichen Staatsbiirger der 
Freien Stadt Danzig durch polizeilichen Druck gezw ungen w erden, M ilitardienst 
im deutschen Reichsheer abzuleisten, dass das reichsdeutsche A utostrassennetz von

D i e  y e r f a s s u n g s a n d e r n d e  M e h r h e i t
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Ostpreussen her bis zur danzig-polnischen W estgrenze durchgefiihrt wird, dass in 
Danzig unter der M askę eines F lugsportvereins eine reichsdeutsche F liegerstaffel 
stationiert ist, dass die Danziger Betriebe K riegsm aterial das Reich herstellen. 
Man konnte diese A ufzahlung noch durch viele  w eitere bem erkensw erte Tatsachen  
vervollstandigen. S ie w urden alle nur das G leiche zeigen, dass Danzig heute ais 
ein  Teil des Dritten R eiches betrachtet w erden muss.

Hat es fur die Danziger Bevólkerung eine M oglichkeit gegeben, sich aus eigener 
Kraft zu befreien? D iese Frage beschaftigt heute w eite K reise. Bei gew issenhafter  
Prufung m uss man zu einem  N ein komm en. W ohl ist es richtig, dass die B evolke- 
rung seit m indestens zw ei bis drei Jahren in  ihrer M ehrheit anti-nationalsoziali- 
stisch ist. W ohl ist es auch richtig, dass die oppositionellen Organisationen noch 
bis vor ein  bis eineinhalb Jahren intakt und sogar leistungsfahig gew esen  sind, 
und dass ihre politisch tatigen Anhanger erw iesenerm assen bereit waren. Opfer auf 
sich zu nehm en. Es lag deshalb-insbesondere nach den W ahlen vom  7. April 1935- 
der Versuch nahe, durch einen V olksentscheid die A uflosung des Volkstages und 
damit N euwahlen zu erzw ingen. D ieser Weg, der einzige verfassungsm assige Weg, 
der zur Verfiigung stand, war aber nicht gangbar, w eil ein V olksentscheid die Be- 
teiligung der H alfte aller W ahlberichtigten voraussetzte. A ngesichts des Terrors war 
an die Erreichung dieses Z ieles nicht zu denken. Jeder andere W eg war aber schon  
deshalb nicht gangbar, w eil die B evolkerung unter dem niederschm etternden Ein- 
druck der reichsdeutsclien E reignisse stand.

Unter das K apitel Freie Stadt Danzig scheint die G eschichte heute bereits den 
Schlusstrich gezogen zu haben. Das w ill n icht sagen, dass Danzig ais aussenpoliti- 
sches Problem  nicht m ehr existiert. D ie von den N ationalsozialisten angestrebte  
form elle A ngliederung D anzigs an das Reich ist bis heute noch nicht vollzogcn. 
Und w enn auch gerade jetzt w eiter geriichtw eise verlautete, dass zw ischen dem 
D ritten Reich und Pollen Verhandlungen iiber die Bedingungen gefuhrt wurden, 
unter denen Danzig in das Reichs zuriickkehren konne — G eruchte, die jiingst erst 
im englischen U nterhaus diskutiert w urden- so m uss m an doch dessen eingedenk  
sein, dass die D anzig-Frage fur P olen  von solcher L ebensw ichtigkeit ist, dass man  
diesen G eriichten so lange nicht G lauben schenken kann, ais sie nicht durch T atsa
chen ihre B estatigung finden. Noch heute sp ielt in der polnischen O effentlichkeit 
unter allen aussenpolitischen Problem en die Danziger Frage die Hauptrolle. Es 
ist nicht undenkbar, das sie eines Tages zum Brennpunkt der polnischen P olitik  
und des deutsch-polnischen V erhaltnisses w erden kann. D am it konnte sie leicht 
wieder ihre alte Bedeutung annehm en.

Im aussenpolitischen Schrifttum  des N ationalsozialism us sind in den letzten  
M onaten w ieder Fragen des europaischen Ostens m erklich in den Vordergrund ge- 
riickt. Ihrer Intensitat und Ihrem U m fang nach rangiert diese publizistische B e-

DOKUMENT NR 2: NIEMCY A POLSKA  
T e i l  B

(abgeschlossen am 26. Ju li 1938)

DEUTSCHLAND UND POLEN

I. D e r  D r a n g  n a c h  d e m  O s t e n
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schaftigung m it den L andem  des Ostens zur Zeit hinter den Siidostfragen m it E in- 
schluss der Kam pagne gegen die Tschechoslovakei, an zw eiter S telle, und eine sol- 
che Rangordnung in der Publizistik  entspricht auch durchaus dem aussenpolitischen  
Programm der fiihrenden Schichten des Dritten Reiches. Ihrem Charakter nach ist 
die neue deutsche Ostpropaganda das getreue Spiegelbild  des gleichen Feldzuges im 
Siidosten, sie zeigt im  allgem einen aber noch nicht m it den gleichen politischen  
Aktionen verbunden, die im  Siidosten heute die deutsche A ussenpolitik kennzeichen. 
Im ganzen gesehen, haben w ir es bei der Ostpropaganda noch m it einer vorbereiten  
A ktion zu tun, die das Gelande auflockern und m anchm al erst sondieren soli. Es 
hiesse aber Eulen nach A then tragen, w ollte  man erst zu bew eisen  versuchen, dass 
der neudeutsche Im perialism us den Vorstoss auch nach dem Osten tatsachlich vor- 
bereitet. Das W ort vom  deutschen „Drang nach dem Osten” und von der „Sehnsucht 
nach der ukrainischen G etreidefeldern und den R ohstofflagern im  U ralgebirge” ist 
nicht nur ein Begriff, der m ittlerw eile jedem  politisch interessierten Europaer w ie 
der absolut gelaufig gew orden ist, es kennzeichnet auch eine politische Bewegung  
dereń G efahren fur das europaische G leichgew icht und fur den Frieden sich bereits 
oft genug am Horizont abgezeichnet haben. Der Zeitpunkt, in dem dieser „Drang” 
zur O ffensive w erden soli, lasst sich zwar heute nicht bestim m en, seine W ahl durch 
die politischen Faktoren des dritten R eiches hangt in erster Linie von dem Ablauf 
der von ihnen heraufbeschworenen m itteleuropaischen Krise ab, dereń Ausgang 
auch die Erfolgschancen dieses zw eiten U nternehm ens in hohen M asse bestim m en  
wird.

Der W eg des nationalsozialistischen Im perialism us nach d-er Ukrainę und nach 
dem U ral ist zunachst aber abenso durch andere Staaten verbaut w ie der W eg nach 
K onstantinopel. B ildet hier die Tschechoslovakei eine geographische und politische 
Barriere, so kann der „Drang nach dem  Osten” von den der Sow jet-U nion  vorgela- 
gerten Staaten, in allererster Linie von Polen, gesperrt werden. Oder soli m an an- 
nehm en, dass H itler es im Osten von vornherein m it V asallenstaaten zu tun haben 
wird, w enn er sich diesem  U nternehm en zuw endet? Die H altung Polens zu H itler- 
-D eutschland ist in den letzten 5 Jahren sehr oft diskutiert w orden und hat hisher 
grossere R atsel aufgegeben ais die aller iibrigen europaischen Staaten m it Ausnahm e 
Italiens. P olen  aber hat eine Sch liisselstellung inne. Man m us sich dariiber im K la- 
ren sein, dass die Haltung P olens in hohem  M asse entscheidend sein  w ird auch fur 
die O rientierung der baltischen Staaten und Rum aniens, gew iss auch von Einfluss 
auf die H altung Finnlands und auf die N eutralitatspolitik  Schw edens. Das V erhaltnis 
D eutschlands zu Polen beriihrt alle dies Staaten in hervorragender W eise, es ist 
m it entscheidend fur ihr eigenes Schicksal, fur die R egelung des O stsee-R egim es, fur 
die G estaltung der M achtverhaltnisse am Schw arzen Meer, fur die E ntw icklung des 
fur alle diese Staaten sehr ernst zu w ertenden deutsch-russischen G egensatzes und 
fur die Frage eines eventuellen  Funktionierens des tschechoslow akisch-russischen  
Beistandspaktes.

B etrachtet m an die derzeitigen deutsch-polnischen Beziehungen, so m uss man 
von dem bekannten deutsch-polnischen Zehnjahresvertrag vom  26. Januar 1934 aus- 
gehen. Man findet ferner einen geregelten zw ischenstaatlichen W irtschaftsverkehr, 
auffallende G em einsam keiten in der H altungen gegeniiber der Tschechoslowakei, 
aber auch jene im m er w iederkehrenden K ontroversen in der Danziger Frage, ge- 
w isse G egenSatzlichkeiten in der M em elfrage, und vor allem  ein  W iederaufleben der 
Polem ik in der Frage der Behandlung der beiderseitigen M inderheiten, m it der eine

II. D i e  d e u t s c h - p o l n i s c h e  M i n d e r h e i t e n f r a g e
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erhóhte A ktivitat dieser M inderheiten selbst einhergeht. Seit etw a M itte Marz dieses 
Jahres hat die deutsche nationalsozialistische Presse im Reich und in Polen eine 
neuerliche heftige Kam pagne gegen die Behandlung der deutschen M inderheit in 
Polen gefiihrt. D ie von der R egierung unabhangige polnische Presse hat ihrerseits 
seit langem  ahnliche Beschw erden iiber die Behandlung der polnischen M inder
heit in Deutschland geltend gem acht, und in jiingster Zeit beteiligt sich an diesen 
Klagen selbst die polnische R egierungspresse. Es ist bezeichnend, dass diese P ole- 
miken, die sehr heftig sind, erst verhaltnism assig kurze Zeit nach dem Abschluss 
der deutschpolnischen M inderheitenvereinbarung vom  5. N ovem ber 1937 eingesetzt 
haben, jener Vereinbarung, die bei ihrem  Zustandekom m en von beiden Seiten, 
nam entlich aber in der reichsdeutschen Presse, ais eine dauernde und befriedigende 
Regelung gefeiert worden war. D iese M inderheitenvereibarung nahm ausdriicklich  
Bezug auf den deutsch-polnischen Zehnjahresvertrag von 1934 unl sollte — liest 
man die Verlautbarungen ihrer Initiatoren — die Krónung dieses politischen Ver- 
tragswerks sein. Am  6. Juni d. Jhrs. hat jedoch der Polenbund, die anerkannte 
Vertretung der in D eutschland lebenden polnischen Volksgruppe, dem deutschen  
R eichsinnenm inister eine offizie lle  Beschw erdeschrift iiberreicht, in der dariiber 
Klage gefiihrt wird. dass die Vereinbarungen vom  5. N ovem ber -1937 von den deu
tschen Behorden nicht eingehalten w orden seien. A nlasslich der Zuspitzung des 
deutsch-tschechoslow akischen K onfliktes hat die W elt die A ufgabe kennengelernt, 
die der N ationalsozialism us der in der Tschechoslow akei lebenden deutschen M in
derheit zudiktiert hat, nam lich seinen im perialistischen Tendenzen zum Erfolg zu 
verhelfen. Ganz abgesehen von der Frage, ob die deutschen Beschw erden in der 
Tschechoslowakei Berechtigung haben oder nicht, ist es niemand verborgen geblie- 
ben, dass diese B eschw erden nur V orwande fiir agg'ressive politische Z ielsetzungen  
sind. Eine ahnliche Rolle haben die deutschen M inderheiten in Ungarn, Jugoslavien  
und Rumanien, in Belgien, Danmark und E lsass-L othringen, in M em el und im 
Baltikum zu spielen. Es kiim m ert die deutsche A ussenpolitik  nicht, dass ihre B e- 
schwerden gerade in der T schechoslow akei am w enigsten  berechtigt sind. Sie kann 
andererseits sehr leicht die brutale Unterdriickung der siidtiroler D eutschen in 
Italien verschm erzen, w enn ihre im perialistischen A bsichten das ais geboten  
erscheinen lassen. N icht w eniger hat sie sich jahrelang m it der Lage der Deutschen  
in Polen abgefunden, die zum m indesten w eit schw ieriger ist ais die der Sudeten- 
deutschen. W enn die von der Regierung dirigierte deutsche Presse heute beson- 
ders heftige A ngriffe gegen das M inderheitenregim e in Polen gefiihrt, so werden  
die Griinde dafur zum m indesten nicht allein in der Lage und in den W iinschen 
der in Polen lebenden D eutschen, sondern m it grósster W ahrscheinlichkeit vor 
allem  in einem  W iederaufleben der alten aussenpolitischen Z ielsetzungen D eutsch- 
lands im Osten zu suchen sein. N ichtsdestow eniger soli hier noch kurz von 
der Lage der D eutschen in Polen gesprochen werden.

D ie deutsche M inderheit in Polen zahlt, nach den Angaben der offiziellen  pol
nischen Statistik, etw a 3A m ilionen Seelen bei einer G esam tbevolkerung Polens 
von 33 M illionen: nach deutschen Angaben gibt es in Polen eine M illion Deutsche. 
Nirgends bilden die D eutschen ein  leicht abzugrenzendes Siedlungsgebiet, in dem 
sie die M ehrheit der Bevolkerung darstellen. Sie w ohnen in ihrer grossen M asse in 
Oberschlesien, also in der friiheren preussischen Provinz Schlesien  und im friiheren  
osterreichiscnen Kronland gleichen Namens, in Pom m erellen und Grosspolen, also 
auf dem Gebiet der friiheren preussischen Provinzen W estpreussen und Posen, 
ferner in der kongresspolnischen Industriestadt Łódź und vereinzelt ais Bauern im 
ganzen Lande werstreut, hauptsachlich in der Um gebung W arschaus, in V olhy-
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nien und in Kleinpolen, dem friiheren osterreichischen Kronland Galizien. Ihrer 
sozialen Schichtung nad gehoren die D eutschen in Oberschlesien und Łódź in der 
M ehrheit der A rbeiterschaft, in  allen ubrigen Teilen Polens dem Burger-, K lein- 
burgertum  und der Bauernschaft an. S ie sind in Oberschlesien zum grossen Teil 
rom isch-katholisch, in den iibringen Teilen des Landes fast aussschliesslicher evan- 
gelischer K onfession 2D.

Die Klagen der D eutschen in Polen betreffen im w esentlichen folgende Punkte: 
Man klagt iiber eine zu geringe Anzahl und iiber unbegrundete behordliche Schlies- 
sungen deutscher Schulen, ebenso iiber unzureichende Lehrkrafte, ferner dariiber, 
dass auf deutsche Eltern ein Zwang ausgeiit werde, ihre Kinder in polnische Schu
len zu schicken. Man klagt iiber ungerechtfertigte E ntlassungen deutscher Arbeiter 
in polnischen Betrieben und m acht dafiir die polnischen Behorden verantwortlich. 
Nach deutschen Angaben sind im Jahre 1937 trotz verhaltnissm assig guter B eschaf- 
tigung der Industrie 80% aller in Oberschlesien lebenden deutschen Arbeiter 
und A ngestellten  erw erbslos gew esen, seitdem  habe sich die Lage noch verschlech- 
tert. Man beschw ert sich iiber Boykottaktionen polnischer vom  Staat unterstiitzter 
Verbande gegen die deutschen G ew erbetreibenden nam entlich in Pom erellen. Man 
erklart, dass die polnische Agrarreform  vorw iegend dazu dienne, nam entlich in 
Polen den deutschen G rundbesitz zu verringern und fuhrt zum B ew eis an, dass 
im Jahre 1938 beisp ielw eise in W estpolen 22.000 Hektar deutscher Grundbesitz 
gegeniiber 13.000 Hektar polnischen Grundbesitzes zur Enteignung kom m en solle. 
(Dabei vergisst man — um nur diesen Fali anzufiihren — gern, darauf hinzuweisen, 
dass der deutsche G rossgrundbesitz in diesem  G ebiet unverhaltnism assig star ist). 
Schliesslich  beschw ert man sich iiber die A nwendung des polnischen Grenzzonen ■ 
gesetzes, die dazu dienen solle, die w irtschaftliche Basis der D eutschen in den 
Grenzgebieten zu vernichten. Zahlreiche B eschw erden w erden ferner iiber eine 
Poloniesierung der evangelischen K irche in Polen und iiber Behinderungen des 
deutschen O rganisationslebens durch die polnischen Behorden vorgetragen.

Wie in den ubrigen Landern Europas ist die deutsche M inderheit in Polen  
in ihrer iibergrossen M ehrheit seit 1933 gleichgeschaltet worden. Erfolgreichen  
W iderstand gegen diese G leichschaltung haben nur Teile der deutschen A rbeiter
schaft in Łódź und in O berschlesien geleistet, die der deutschen Sozialdem okrati
schen A rbeiterpartei Polens unter Fiihrung des T extilarbeiterfiihrers Z erb e21 treu 
geblieben sind, und ausserdem  katholische Kreise des deutschen katholischen V olks- 
bundes in O berschlesien unter Fiihrung von Professor P a n t22. Die g leichgeschalte- 
ten Deutschen sind bis jetzt in sich uneinig. Sie sind in  ihrer M ehrheit in der 
„Deutschen Y ereinigung” 21 zusam m engeschlossen, die unter Fiihrung des gleich-

!° N a  te m a t  m n ie js z o ś c i  n ie m ie c k ie j w  P o ls c e  zob. o s ta tn io :  S. P o t o c k i ,  Położenie mniej
szości niemieckie) w  Polsce 1918 - 1938. G d a ń s k  1969. T a m  też  z e s ta w io n o  b o g a tą  l i t e r a tu r ę  p rz e d 
m io tu .

!1 E m il Z e rb e , u r .  1897 r., in ż y n ie r  z Ł odzi, d z ia łac z  s o c ja ld e m o k ra c j i  n ie m ie c k ie j  w  P o lsce , 
p o se ł n a  S e jm  (1922 - 1930), r e d a k to r  „ L o d z e r  V o lk s z e itu n g " .

s! D r E d w a rd  P a n t ,  u r .  w  1887 r., p r z y w ó d c a  Deutsche Katholische Volkspartei p rz e m ia n o 
w a n e j w  1933 r. n a  Deutsche Christliche Volkspartei n a  G . Ś lą s k u , r e d a k to r  „ D e r O b e rsc h le s i-  
s c h e r  K u r ie r” , .poseł do  S e jm u  Ś lą sk ieg o , w ic e m a rs z a łe k  S e jm u  Ś lą sk ie g o , s e n a to r  R P  (1928 - 
-  1930) c z ło n ek  R a d y  M ie jsk ie j w  B ie lsk u .

11 Deutsche Vereinigung i m  S e j m  u n d  Senat filr Posen, Netzegau u n d  Pomerellen. Z je d 
n o c ze n ie  N ie m ie c k ie  w  S e jm ie  i  S e n a c ie  p o w sta ło  p o  ro z w ią z a n iu  w  1923 r. o s k a rż o n e g o  o d z ia 
ła ln o ś ć  a n ty p o ls k ą  D e u t s c h tumbundu zur W a h r u n g  der Minderheitsrechte (1921 - 1923). Z je d n o 
cze n ie  n ie  tw o rz y ło  fo rm a ln e g o  z w iąz k u , lecz  w y s tę p o w a ło  ja k o  lu ź n a  o rg a n iz a c ja  łą c z ą c a  p o 
s łó w  i  s e n a to ró w  n ie m ie c k ic h  z ic h  w y b o rc a m i.
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geschalteten Senators H asbach24 steht, in ihrer M inderheit in der „Jungdeutschen  
Partei” 25, die von dem nationalsozialistischen Senator W iesner 26 gefuhrt wird. Die 
Deutsche Vereinigung fiihrt ihr organisatorische Partei in Schlesien. Senator H as
bach hat am 5. Mai d. Jhrs. dem polnischen M inisterprasidenten G eneral Sławoj - 
S k ładk ow sk i27 die M itteilung von dem Plan des Rats der D eutschen in Polen/ 
/Deutsche V ereinigung/ gem acht, fur das gesam te Staatsgebiet eine einheitliche Or- 
ganisation, selbstverstandlich nationalsozialistischen Charakters, zu schaffen. Ob 
dieser Plan gelingt, hangt in  erster L inie von der Frage ab, ob die beiden N azi- 
fiihrer sich einigen. Das letzte Wort hieriiber wird freilich im Reich gesprochen  
w erden, von w o aus man den einen  oder anderen der beiden Fiihrer im Falle 
seiner W iderspenstigkeit durch V erw eigerung der laufenden finanziellen Zuschiisse 
auf die Knie zw ingen diirfte. Eine Reise, die der G auleiter der N SDA P in Danzig, 
Forster, im Mai d. Jhrs. durch Polen m achte, diente offensichtlich  der Klarung der 
Frage der V ereinheitlichung der beiden N azigruppen in Polen. Ein Ergebnis seiner 
Bem iihungen ist bisher nicht bekannt geworden.

Die Naziorganisation in  Polen geniessen verhaltnism assig grosse politische 
Freiheiten. Die A gitation fiir den N ationalsozialism us unter der deutschen B evol- 
kerung geht durch die verschiedensten Kanale, „legał” durch die deutsche Presse  
in Polen, die bis auf ein  sozialdem okratisches und zw ei katholische Blatter vollig  
gleichgeschaltet ist, und sich kaum  von der reichsdeutschen Nazipresse unterschei- 
det, ferner durch V ersam m lungen und sogenannte V olksfeste und nich zuletzt durch 
w irtschaftlichen Druck, der durch deutschen A rbeitgeber, durch K reditkassen fiir 
G ew erbetreibende und durch die Landw irtschaftlichen G enossenschaften leicht 
ausgeiibt w erden kann. Es gibt auch eine starkę illega le  nationatsozialistische Pro
paganda und O rganisationstatigkeit, die fiir den Norden von Danzig aus, fiir den 
Siiden von D eutsch-O berschlesien geleitet wird. S ie dient der Z ellenbildung von HJ, 
SA  und SS, der Anschlusspropaganda und ahnlichen D ingen, die von der Tschecho- 
slovakei her bekannt sind. D ie polnischen G erichte haben sich m it dieser illegalen  
Tatigkeit der Nazis in  Polen oft beschaftigen m iissen b isw eilen  auch verhaltn is- 
m assig strenge U rteile gefallt. S ie haben aber die durch die illegale Propaganda 
system atisch erzeugte U nruhe und Irredenta-Stim m ung im D eutschtum  Polens 
erfolgreich nich bekam pfen konnen. D iese Stim m ung ist im G egenteil im  Warschau 
und wird durch die angekiindigte V ereinigung der beiden Nazigruppen, die auf eine 
neue O ffensive des N ationalsozialism us in Polen hindeutet, besonders gefordert. 
Es m uss darauf h ingew iesen  w erden, das ebenso stark w ie die Propaganda auf 
die D eutschen in Polen die B innenkonjunktur des Reichs w irkt. Der Zuzug deutscher 
O berschlesier nach dem Reich ist ausserordentlich gross.

24 E rw in  H a sb a c h , u r .  1876 r ., w ła śc ic ie l z ie m sk i z  H e ra n an o w a  w  p o w ie c ie  S ta ro g a rd , d z ia 
ła c z  m n ie js z o ś c i n ie m ie c k ie j  w  P o lsc e , p o se ł n a  s e jm  (1920 - 1922), o d  1922 r. s e n a to r ,  p r z y 
w ó d c a  Deutsche Vereinigung.

21 Jungdeutsche Partei —  p ro h i t le r o w s k a  p a r t ia  m n ie js zo ś c i n ie m ie c k ie j  w  P o lsc e , p o w sta ła  
w  1921 r. w  B ie lsk u  p o d  n a z w ą  Deutscher National-Sozlalistischer Verein fiir Polen. W raz  ze  
zm iatną n a z w y  w  1933 r. o rg a n iz a c ja  p rz e k s z ta łc i ła  s ię  w  p a r t ię  o b e jm u ją c ą  s w y m  zas ię g iem  
lu d n o ść  n ie m ie c k ą  w  ca łe j P o lsc e .

!0 R u d o lf  W iesn e r, in ż y n ie r  z a m ie s z k a ły  w  B ie lsk u -B ia łe j ,  p r z y w ó d c a  p ro h i t le ro w s k ie j  J u n g 
deutsche Partei, s e n a to r  R P  w  la ta c h  1935 -  1938. Z ob . R. W i e s n e r ,  Fiir Recht u n d  Freiheit. 
Einsatz eines VolkstumsfUhrers i m  Osten. B e r lin , 1941.

- 'F e l i c j a n  S ła w o j-S k ła d k o w s k i (1885 - 1962), le k a rz ,  o f ic e r  I  B ,ry g ad y  L eg io n ó w , g e n e ra ł 
b ry g a d y , p o s e ł n a  s e jm , m in is te r  s p ra w  w e w n ę tr z n y c h  (1926 - 1931), p r e m ie r  o s ta tn ie g o  p rz e d  
k lę s k ą  rz ą d u  p o lsk ie g o  (1936 -  1939). O d 1939 r. n a  e m ig ra c ji ,  a u to r  k i lk u  p o c z y tn y c h  k s ią ż e k :  
Strzępy meldunków,  W arsz a w a  1937; Kwiatuszki administracyjne, L o n d o n ; Nie ostatnie sło
w o  oskarżonego. L o n d y n  1964.
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III. D a n z i g ,  K o r r i d o r  u n d  O b e r s c h l e s i e n

Wie gesagt, hat auch in  Polen die deutsche gleichgeschaltete M inderheit die 
Rolle eines Vortrupps fiir den neudeutschen Im perialism us zu spielen. S ie hat 
insbesondere ihre T atigkeit so einzurichten, dass dereń W irkungen auf das polnische  
politische Leben ein  Barometer darstellen, an dem m an ablesen kann, auf w elche  
W iderstande die deutschen A bsichten stossen. D eutschland w ill daran ablesen, w ie  
w eit es gehen kann, ohne das deutsch-polnische V erhaltnis unertraglich zu machen, 
w as man solange nicht w iinscht, w ie das E ngagem ent D eutschlands in  M itteleuropa  
und im  Siidosten die w ichtigsten  Krafte des dritten R eiches absorbiert. Es gibt 
zw ischen D eutschland und Polen jedoch v iel starkere G egensatze ais den Streit um  
die gegenseitige B ehandlung der M inderheiten, und zwar unm ittelbare Gegensatze 
zw ischen den beiden Staaten selbst und G egensatze in der europaischen Politik  
iiberhaupt.

Unter den unm ittelbaren G egensatzen zw ischen den beiden Staaten nehm en — 
ausser der M inderheitenfrage — die Danziger Frage, das Korridorproblem und 
Oberschlesien die yordersten P latze ein. Es handelt sich hier um Problem e, die 
durch die G renzziehung von V ersailles entstanden sind. Durch den Friedensvertrag  
wurde W est preussen ausser der U m gegend der Stadte Elbing, M arienburg, Ma- 
rienw erder und Scbneidem iihl, ferner der ostpreussische Kreis Soldau, die Provinz 
Posen und der óstliche T eil O berschlesiens m it K attow itz vom  Reich abgetrennt und 
Polen zugeschlagen. Der D istrikt von Danzig wurde vom  Reich abgetrennt und zur 
Freien Stadt erklart, m it der Aufgabe, Polen ais H afen zu dienen. D am als war 
der nordliche T eil W estpreussens, heute Pom m erellens, und der D istrikt von 
Bromberg in Posen, ferner K attow itz und B ielitz (friiher O esterreichisch-Schlesien) 
in w eit starkerem  M asse von D eutschen bew ohnt ais heute. Danzig hat eine fast 
ausschliesslich  deutsche B evólkerung bis zum heutigen Tage behalten. Anders 
steht es um die iibringen G ebiete, aus denen nach Friedensschluss durch Option 
grosse M assen der deutschen Bevolkerung nach dem Reich abwanderten, und die 
siarkę polnischen Zuzug erhielten, so dass heute in allen diesen G ebieten eine 
verhaltnism assig starkę polnische M ehrheit zu finden ist.

Die unsichere Position P olens in der dem Schutz des V olkerbundes unterstellten  
Freien Stadt Danzig hat Polen friihzeitig yeranlasst, an der ihm zugefallenen Ost- 
seekiiste den H afen G dingen zu bauen, der heute einen der m odernsten und grós- 
sten H afen der W eit darstellt. Seine U m schlagziffern haben die Danzigs, K onigs- 
bergs, Stettins, Stockholm s, Rigas und Kopenhagens iibergeflugelt. D ie seew artige  
A usfuhr und Einfuhr Polens geht heute bereits zum indestens 65"/o iiber Gdingen  
und nur noch zu 35% iiber Danzig, w o Polen vertraglich festgelegte Hafenrechte 
und Teilnahm e an der H afenverw altung geniesst. Trotz der dadurch herabgem in- 
derten w irtschaftlichen Bedeutung Danzigs fiir Polen, hat Polen Jedoch niem als 
auf die A usiibung seiner R echte in Danzig verzichtet, n icht nur w eil es bei dem  
heutigen Stand des H afens von G dingen Danzig w irtschaftlich  schw er entbehren  
konnte, sondern auch w eil auf Danziger Gebiet die die W eichselm iindung liegt, 
Danzig in deutschen Handen eine standige m ilitarische Bedrohung Gdingens dar
stellen  w iirde und die nationalen G efiihle des polnischen V olkes aus historischen  
und politischen Griinden so stark an den polnischen Interessen  in  Danzig engagierl 
sind, dass ein  Inbesitznahm e D anzigs durch das D eutsche Reich — nicht mit 
U nrecht — ais der strategische V erlust ganz P om m erellens G ew ertet wiirde. 
T atsachlich aber ist Danzig dem polnischen E influss seit 1933 im m er mehr 
entriickt. Der Volkerbund ais Garant der Danziger V erfassung hat nicht verhin-

9 P rz e g lą d  Z a c h o d n i
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dert, dass die starkę Danziger Sozialdem okratische Partei, das Zentrum und die 
D eutschnationale Partei (diese O ppositionsparteien erhielten noch bei den 1935 
unter nationalsozialistischer Herrschaft durchgefiihrten Terrorwahlen 41°/o aller ab- 
gebenen Stimmen) yernichtet und die eine nationalsozialistische Diktatur nach 
reichsdeutschem  M uster gebildet worden ist. Dadurch ist auch Polen in Danzig 
derjeniger deutschen Kraft beraubt worden, die fiir eine ehrliche w irtschaftliche 
Zusam m enarbeit m it dem polnischen Hinterland eintraten. Polen selbst, das sich in 
Danzig heute nur noch auf seine vertraglichen R echte und auf die schw ache pol
nische M inderheit (3% der Gesamtbev51kerung) stiitzen kann, hat diese Entwicklung  
nicht zu hindern gew agt, um die in dem Zehnjahresvertrag m it dem R eich her- 
gestellte Verstandigung nicht zu gefahrden. H eute w ird Danzig w ie eine Provinz des 
Dritten R eiches verw altet, seine Burger leisten  W affendienst in der deutschen  
Armee, die deutsche Reichsautobahnen fiihren iiber Danziger G ebiet, die Danziger 
V erwaltung w ird grossenteils von  Deutschland finanziert, die deutsche K riegsin- 
dustrie beschaftigt die industriellen U nternehm ungen in Danzig, und das Gebiet 
der Freien Stadt gehort — im  E rnstfalle — innerhalb w eniger Stunden zu den 
slrategischen Positionen des deutschen G eneral- und M arinestabes. Der Danziger 
Bevdlkerung wird von den D anziger Naziagitatoren von M onat zu Monat neu der 
A nschluss an das R eicht prophezeit.

Der polnische Korridor ist auch vor der N aziherrschaft im Reich von grossen 
Teilen des deutschen Volkes ais die „offene W unde” an den deutschen Ostgrenzen 
em pfunden worden, w eil er Ostpreussen vom  Reich getrennt hat. D ie Bevolkerung 
in diesem  G ebiete ist heute in ihrer iiberw iegenden M ehrheit polnisch und bewohnt 
einen der w irtschaftlich  bliihendsten Teile ganz Polens. Sie ist infolge der jahr- 
zehntenlangen U nterdriickung durch die preussischen Behorden der am ausge- 
pragtesten antideutsch gesinnte T eil des polnischen Volks. D ie w irtschaftliche  
Einheit Pom erellen, der „Korridor” — W ojew odschaften, m it den ubrigen Teilen des 
polnischen Staates ist vollstanding hergestellt. Dazu ist das „H eiligtum ” der pol
nischen Nation, der neugebaute H afen von Gdingen, die w irtschaftlich  und m ilita- 
risch am w eitesten  vorgeschobene Position Polens im Korridor gelegen. Fiir den 
Ausbau des H afens von G dingen-G dingen hat eine B evolkerungziffer von 120.000 
Seelen gegeniiber 300 im Jahre 1920 — hat das gesam te polnische Volk seine ganze 
w irtschaftliche Kraft, seinen ganzen nationalen Enthusiasm us eingesetzt.

In dem Zehnjahresvertrag m it Polen hat H itler die deutsch-polnischen Grenzen 
anerkannt. D am it schient auch das Korridorproblem aus der internationalen D is- 
itussion verschw inden zu sollen. Wer die M ethoden der nationalsozialischen A ussen- 
politik kannte, hat jedoch schon bei A bschluss dieses Vertrages nicht an die 
A ufrichtigkeit des deutschen Partners geglaubt. Dass er sich nicht geirrt hat, hat 
Hitler jiingst selbst bestatigt, ais er bei seinem  Einzung in Oesterreich gegeniiber 
dem Korrespondenten des „Daily M ail”. Ward Price, eine Erklarung abgab, in der 
es unter anderem  hiess:

„Ich bin Realist. Schauen Sie sich m eine Beziehungen zu Polen an. Ich bin voll 
bereit zuzugestehen, dass Polen — ein Land von 33 M illionen E inw ohnern — 
einen A usgang zur See benotigt. Es ist bitter fiir uns, dass dieser Zugang zur 
See auf Kosten eines Korridors durch d e u t s c h e s  G e b i e t  erm oglicht 
w erden m uss”.

Wie ernst diese A usserung in Polen gew ertet w orden ist, bew eist die Tatsache, dass 
die am tliche Polnische Telegrafenagentur zwar dieses H itler — Interview  wiedergab, 
aber dabei den Satz von dem „Korridor durch deutsches G ebiet” unterdriickte. —
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Dabei haben auch die am tlichen deutschen Statistiken aus dem Jahre 1910 fiir die 
bei K riegsschluss an Polen abgetretenen G ebiete des Korridors eine unzw eifelhat 
polnische M ehrheit ausgew iesen. Nach dieser Statistik  um fasste die Bevolkerung in 
den spater an Polen abgetretenen G ebieten W estpreussens 528.000 P olen  und 
385.000 D eutsche, in den an Polen abgetretenen G ebieten Posens 1.273.000 Polen  
und 682.000 D eutsche.

Ueber das Korridorproblem ist in der internationalen politischen, ókonom i- 
schen und volkerrechtlichen Literatur seit 1920 eine ungeheure Ftille von V eróf- 
fentlichungen, U ntersuchungen und Streitschriften erschienen. Es wurde den Rah- 
m en dieser A rbeit sprengen, w ollte m an auf die dabei behandelte Problem atik  
der Korridorfrage naher eingehen. Es sei nur darauf hingew iesen, dass es ausser- 
ordentlich schw er fallt, sich unter den heutigen V erhaltnissen eine Losung dieser 
Frage vorzustellen, die beide Volker, Deutschland und Polen, befriedigen konnte. 
Es wurde in diesem  Zusam m enhang auch zu w eit fiihren, das durch die Enstehung  
des Korridors akut gew ordene Problem e O stpreussen zu untersuchen.

Oberschlesien, das nach der Volksabstim m ung von 1920,28 die im  ganzen eine 
M ehrheit fiir das Verbleiben dieses Gebietes beim  Reich gebracht hatte, in D eutsch- 
und Polnisch-O berschlesien geteilt wurde, genoss bis zum Jahre 1937 eine auto- 
nome V erwaltung m it besonderen S icherheitskautelen, die im Friedensvertrag von  
V ersailles ais „obersclilesische K onvention” festgelegt waren, und iiber die der 
H ohe Kom missar C alonders’9 zu w achen hatte. Im Jahre 1937 ist diese Konvention  
abgelaufen. Aber bereits friiher hatte in Polnisch-O berschlesien eine starkę Po- 
lonisierung des gesam ten offentlichen Lebens P latz gegriffen, insbesondere seit der 
M achtiibernahm e durch die N ationalsozialisten im Reich. Obwohl die M ehrheit der 
B evolkerung in  diesem  Gebiet polnisch ist, ist die N ationalitatenfrage hier stets 
problem atisch gew esen. Das oberschlesische H eim atgefiih l war bei gew issen  Teilen  
der Bevólkerung b isw eilen  starker ausgepragt ais das Z ugehorigkeitsgefuhl zur 
polnischen oder zur deutschen Nation. D ie A gitation des deutschen N ationalsozialis
m us ist in O berschliesien am aktivsten, ihre Erfolge sind deshalb besonders gross, 
w eil die zahlreichen deutschen A rbeitslosen leicht geneigt sind, den V erspre- 
chungen der N aziagitatoren G lauben zu schenken. Es ist auch bezeichnend, dass 
gerade hier die radikalere der beiden nationalsozialistischen Gruppen in Polen, die 
Jungdeutsche Partei, Fuss gefasstf hat.

Die agitation der N ationalsozialisten hat sich vor H itlers M achtergreifung stets 
m it besonderem  Eifer der D anzig-K orridor- und O berschlesien-Frage angenomm en  
und ein agressives Vorgehen Deutschlands gegen Polen gefordert, um diese Fragcn 
zugunsten D eutschlands zu „lósen”. Der Gedanke eines R evanche-K rieges gegen 
Polen sollte durch diese A gitation und durch eine system atischen V erachtlich- 
m achung des polnischen V olkes und Staates im D eutschen Reich und in Danzig 
popularisiert werden. A is im Jahre 1933 die N ationalsozialisten im Reich zur Machl 
gelangten, herrschte deshalb in Polen starkste Beunruhigung. In Polen enstand auch

»  P le b is c y t  n a  G . Ś lą s k u  p rz e p ro w a d z o n o  20 I I I  1921 r .  A u to rz y  p o m in ę li p o w s ta n ia  ś lą 
sk ie  w  a n a l iz ie  te j k w e s tii .

“  .F e lik s  C a lo n d e r  (1863 - 1952), p o l i ty k  s z w a jc a r s k i,  a d w o k a t ,  p r e z y d e n t  Z w ią z k u  S z w a j
c a r s k ie g o  (1918), p rz e w o d n ic z ą c y  tzw . K o n fe re n c ji  G ó rn o ś lą sk ie j  w  G e n e w ie  (1921 -  1922), p rz e 
w o d n ic z ą c y  G ó rn o ś lą sk ie j  K o m is ji M ieszan e j L ig i N a ro d ó w  (1922 -  1937).

IV. D e r  d e u t s c h - p o l n i s c h e  Z e h n j a h r e s f e r t r a g

9*
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zuerst der Entschluss, M ittel zu suchen, die inen Bruch der Vertrage durch das 
Iiillerregim e rechtzeitig unm iiglicht m achen konnten. Zum Zeichen der Beraitschafi 
P olens zur aussersten G egenw ehr veriugte M arshall P iłsudski in der Nacht, die 
den deutschen R eichstagsw ahlen vom  5. Marz 1933 folgte, die Verdoppelung der 
m ilitarischen Besatzung, die auf der H albinsel W esterplatte an der M iindung der 
Toten W eichsel in Danzig zum Schutze des dortigen polnischen M unitionshafens 
stationiert ist. Die polnische R egierung hat sich in jenen Tagen — das g ilt auch 
heute ais allgem ein bekannt — auch an den franzosichen Bundesgenossen gewandt, 
um die Frage eines praventiven  U nternehm ens gegen die M achtergreifung H itlers 
gem einsam  zu priifen. Es ist auch bekannt, dass Frankreich dieses Ersuchen P o
lens rundw eg abgelehnt h a t 30. K urze Zeit darauf begannen die Verhandlungen; 
zunachst zw ischen dem nationalsozialistischen Senat in Danzig, dann zwischen  
Deutschland und Polen, die am 26. Januar 1934 zum  A bschluss des deutsch-poln i- 
schen Z ehnjahresvertrages fiihrten, der die Lage in  Osteuropa, w enigstens vorlaufig, 
grundsatzlich anderte und den ersten entscheidenden Erfolg der nationalsozialisti
schen A ussenpolitik  darstellte, die durch diesen Vertrag den R ing ihrer m oglichen  
Gegner gesprengt hatte.

Der deutsch-poln ische Zehnjahresvertrag bedeutete auch fiir die R epublik P o
len  und ihre A ussenpolitik  einen einschneidenden W andel. H andelte es sich doch 
bei ihm  um eine b is dahin nie zustande gekom m ene form ale A nerkennung der in 
V ersailles gezogenen deutsch-polnischen Grenze durch Deutschland, jener Gren- 
zen, die in der internationalen P olitik  oft genug ais eins der problem atischsten  
Ergebnisse von  V erstailles betrachtet worden waren. A is der w ichtigste Schutz 
der polnischen W estgrenzen gegen etw aige deutsche A ngriffe wurde in Polen  
vor dem Z ustandekom m en des deutsch-polnischen Zehnjahrespaktes im  allgem einen  
der poln isch -frinzbsische Beistandspakt vom  Februar 1921 angesehen. Bei Abschluss 
der R heinpaktes von  Locarno im  Jahre 1925 kam  bekanntlich auch ein deutsch- 
polnischer Schiodsvertrag zustande 81. England und Italien lehnten jedoch die U eber- 
nahm e von Garantien fiir diesen Vertrag ab. Aus diesem  Grunde w urde nach 
seinem  Zustandekom m en der franzosisch-polnische Beistandspakt durch eine Er
klarung der beiden Partner erneuert. Frankreich und Polen iibernahm en die gegen- 
seitige V erpflichtung, im  Falle einen unprovozierten A ngriffes auf einen der bei
den Staaten (A rtikel 15 und 16 des Volkerbundspaktes) diesem  m ilitarische H ilfe  
zu  leisten . D ie Zusam m enarbeit der beiden G eneralstabe w ar bereits 1921 verein- 
bart worden.

D ieses franzosisch-polnische Bundnis ist bis zum heutigen Tage aufrecht 
erhalten worden. In dem M asse aber, in dem sich nach A bschluss des Zehnjahres- 
yertagres das V erhaltnis zw ischen dem deutschen R eich und Polen ertraglich  
gestaltete, kuhlte sich die franzosich-polnische Freundschaft ab. Das kam  besonders 
auffallig  in der P ressepolitik  des polnischen A ussenm inisterium  zum Ausdruck. 
Die gesam te von der R egierung abhangige Presse in  Polen hat seitdem  grosstes 
V erstandnis fiir die aussenpolitische Orientierung des deutschen Nationalsozia- 
lism us gezeigt, und noch jiingst hat sie den gew altsam en A nschluss Oesterreichs 
ohne w eiteres gutgeheissen . I der internationalen P olitik  hat m an sogar oft den 
Eindruck einer deutsch-poln ischen Zusam m enarbeit gehabt, besonders w as die

M Por. przypis n r  3.
31 Por. W. B a l c e r a  k, Polityka zagraniczna Polski w  dobie Locarna.  Wrocław, Warszawa, 

Kraków 1967; P. W a  n  d y c z, France and H e r  Eastern Allies 1919 - 1925. French-Czechoslovak- 
-Polish Relatlons j r o m  the Paris Peace Conference to Locarno. Minneapolis 1962.
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ablehnende H altung P olens gegeniiber den O stpaktplanen32 des franzosischen  
A ussenm inisters B arth ou 33 im Jahre 1934 betraf. Seitdem  hat die polnische A ussen- 
politik, die seit 1932 von Oberst Beck geleitet wird, alle P iane zur H erstellung eines 
Paktgebaudes der kollektiven  Sicherheit nicht nur abgelehnt, sondern, w ie  es m anch- 
mal schien, geradezu torpediert und dadurch der deutschen A ussenpolitik  indirekt 
grosse D ienste geleistet. M an denke an das erbitterte R ingen um R um anien und 
die Gegnerschaft Polens gegen den Plan eines rum anisch-sow jet-russischen Freund- 
schaftspaktes. Polen ist w eiter ein  Freund des ais revisionslustig  geltenden Ungarn, 
und es hat w iederholt yersucht, eine engere Zusam m enarbeit m it Italien herbei- 
zufiihren. N icht zuletzt fiihrt die H altung Polens im deutsch-tschechoslow akischen  
K onflikt — seine Proleste gegen eine angeblich kom m unistische M inierarbeit in Po
len, die von Prag aus geleitet w erde, die Forderung nach H erstellung der A uto
nom ie fiir die polnische M inderheit in der Tschechoslow akei — im m er w ieder zu 
der A uffassung, dass ein w eitgehendes Einverstandnis zw ischen dem D ritten Reich  
und der polnischen A ussenpolitik  bestehen m iisse. Man ist in der internationalen  
D iskussion noch w eiter gegangen. Man hat die P assivitat, m it der Polen die 
vollige G leichschaltung der Freien Stadt Danzig geschehen liess, dam it zu erklaren  
versucht, dass bereits geheim e Abm achungen zw ischen Deutschland und Polen  
bestiinden. Auch das Vorgehen Polens gegen Litauen im Marz d. Jhrs. wurde ais 
ein B ew eis dafur angesehen, dass Polen im Einverstandnis m it Deutschland sich 
in M em el eine K om pensation fiir Danzig, in  ganz L itauen m oglicherw eise eine 
K om pensation fiir den Korridor verschaffen w olle.

Es ist nach alledem  kein Wunder, dass die A ussenpolitik  des Obersten Beck 
innerhalb und ausserlialb Polens scharfsten A ngriffen ausgesetz gew esen  ist. Man 
kann w ohl ohne Uebertreibung sagen, dass sie in Polen selbst iiber eine ziffern- 
m assig ausserst geringe Anzahl von Anhangern verfiigt. D ie gesam te Linke, vor 
allem  die Polnische Sozialistische Partei und die Volkspartei (Bauernpartei Witos), 
das K atholische Zentrum (Haller, K orfanty), ebenso w ie fast die gesam te R echte, die 
alte Nationaldem okratie, sind Gegner einer A nnaherung an Deutschland. Lediglich  
die R egierungsgruppe, d.h. eine recht dunne Schicht, und sie sicherlich nicht einm al 
vollzahlig, ferner die eine oder die andere national-radikale Gruppe, die aber kaum  
politische Bedeutung hat, sind entw eder V erteidiger der A ussenpolitik  des Oberst 
Beck oder fordern gar, w ie einige Nationalradikale, direkt ein System  der deutsch- 
polnischen Freundschaft, allerdings mehr aus antisem itischer Solidaritat, ais aus 
aussenpolitischer U eb erlegu n gu . Was das Ausland betrifft, so haben vor allem  die 
franzosische O effentliclikeit und die Sow jet-U nion  die E ntw icklung der polnischen  
A ussenpolitik seit 19.33 m it scharfem  M isstrauen betrachtet.

In polnischen R egierungskreisen leugnet m an eine A bkiihlung der polnisch- 
franzosischen Freundschaft. Man hat w iederholt auf das Fortbestehen des Biind- 
nisses m it Frankreich hingew iesen. R ichtig ist auch, dass Frankreich noch 1937, 
also nach dem Scheitern der franzosischen Paktplane, aberm als eine bedeutende 
A nleihe zugunsten der polnischen A ufriistung und R iistungsindustrie gew ahrt hat. 
In der franzosischen Kam mer wurde diese A nleihe einm iitig, m it Zustlm m ung

a! Z ob . J .  J u r k i e w i c z ,  Pakt wschodni. Z  historii stosunków międzynar o d o w y c h  w  la
tach 1934 - 1935. W arsz a w a , 1963; T . K u ź m i ń s k i ,  Polska— Francja— N i e m c y  1933 - 1934. Z  dzie
j ó w  sojuszu polsko-francuskiego. W arsz a w a , 1963.

33 J a n  L u d w ik  B a r th o u  (1862 -  1934), f r a n c u s k i  d y p lo m a ta  i  m ą ż  s ta n u ,  w ie lo k ro tn y  m in i
s te r ,  w  1934 r. o b ją ł  te k ę  m in is tr a  s p ra w  z a g ra n ic z n y c h  in ic ju ją c  p o l i ty k ę  p o ro z u m ie n ia  z ZSRR. 
Z g in ą ł w  c za s ie  z a m a c h u  n a  k ró la  J u g o s ła w ii  A le k s a n d ra  I  w  M arsy lii . 

s* C h o d zi tu ta j  z a p e w n e  o O bóz  N a ro d o w o -R a d y k a ln y  (O N R ).
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auch der Sozialisten und Kom m unisten, beschlossen. A ndererseits wird in Polen  
darauf hingew iesen, dass es in Locarno beiseite gestellt wurde, obwohl Frankreich 
das hatte verhindern konnen, dass Frankreich auf der A briistungskonferenz in Genf 
seine Vorschlage ohne K onsultation Polens eingereicht hat, vor allem  aber, dass 
es ohne R iicksichtnahm e auf die Lebensinteressen Polens im Juni 1933 den Vier- 
m achtepakt m it Grossbritanien, Italien und Deutschland abschloss. Polen habe sich 
daraufhin durch den Zehnjahresvertrag m it Deutschland selbststandig Sicherheit 
verschaffen m iissen. Ohne Z w eifel haben alle diese Vorhange starkę Auswirkung  
auf die polnische A ussenpolitik  gehabt.

V. Di e  Z i e l e  d e r  p o l n i s c h e n  A u s s e n p o l i t i k

Ein m assgebendes polnisches R egierungsblatt hat kiirzlich geschrieben, dass 
die polnische A ussenpolitik  von der fundam entalen Tatsache auszugehen habe. 
dass Polen zw ischen den beiden Grossm achten Deutschland und der Sow jet-U nion  
eingekeilt sei. A lles iibrige sei nur eine A bw andlung des dadurch entstehenden  
Problems. Vor 1933 nun hat die polnische A ussenpolitik  die grósste Gefahr fiir 
den Bestand ihres Staates in  der Freundschaft zw ischen Deutschland und der 
Sow jet-U nion gesehen, seit 1933 fiirchtet es um seinen Bestand w egen des deutsch- 
sow jetrussischen Gegensatzes. Bei der M achtergreifung H itlers schien die Gefahr, 
dass Russland sich an die Seite D eutschlands stellen  konnte, nicht gegeben, des
halb w ollte es eine feste  Ila ltung gegen Deutschland, m it R ussland ais neutralem  
Beobachter im  Riicken. A usserdem  hatte Polen Ende 1932, bęunruhigt durch die 
G eschehnisse im D eutschen R eich, noch rasch einen  N ichtangriffspakt m it der 
Sow jet-U nion agbeschlossen, er w ar das erste W erk des neuen A ussenm inisters 
Beck. A is sich dann der P lain  eines interventionistischen Schutzes gegen eventuelle  
A ngriffe H itler-D eutschlands 1933 zerschlug, ergriff Pollen die G elegenheit, Hitler 
aus seiner Isolierung zu verhelfen , um in dem Z ehnjahrespakt die vorlaufige Ga- 
rantie seiner W estgrenzen zu erreichen. Durch die N ichtangriffspakte m it seinen  
m achtigen Nachbarn schien es zunachst gesichert. Dabei blieb das Biindnis mit 
Frankreich fiir den F ali einer Gefahr vom  W esten her bestehen, das seit 19 2 0 35 da- 
tierende Biindnis m it R um anien behielt ebenfalls seine alte Funktion des Schutzes 
der Ostgrenzen. D eutschlands im perialistische Tendenzen w urden vielle ich t nicht 
zuletzt durch die erreichte zehnjahrige Ruhe gefordert, die es sich selbst im 
Osten verschaft hatte — nach Siidosten abgelenkt, sehr bald w urden Oesterreich 
und die T schechoslow akei fiir das D ritte Reich die H auptangriffspunkte. Eine neue 
Situation bedeutete aber der E intritt der Sow jet-U nion in den V61kerbund und der 
Abschluss der franzosisch-russischen und des tschechoslow akisch-russischen B ei- 
standspaktes im Mai 1935. S ie schienen einen deutsch-russischen Zusam m enstoss 
in gefahrliche Niihe zu riicken. Durch sie und die w eiteren  Barthou’schen Pakt- 
plane entstand das Problem , w ie ein  Funktionieren dieser Pakte, d.h. w ie ein Ein- 
greifen Russlands in Europa erm óglicht w erden sollte. Nur ein Durchzug russischer 
Truppen durch Polen und R um anien konnte dieses Problem  lósen, und gerade 
das sah die A ussenpolitik  des Oberst Beck ais eine Gefahrdung der E xistenz des 
eigenen Staates an. Sie tat also alles* um eine solche Losung nicht nur fiir Polen, 
sondern auch fiir Rum anien unm oglich zu machen.

Erklarlicherw eise w uchs dam it der Gegensatz zur Tschechoslowakei. Und aus 
ihm glaubte man w ohl w eiteren  Nutzen ziehen zu konnen. D enn eine noch bessere

P o ls k o - r u m u ń s k i  u k ła d  o s o ju sz u  p o d p is a n o  21 I I  1921 r.
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Garantie der polnischen W estgrenzen ais der Zehnjahrespakt m it D eutschland  
schien eine m ogiichst in tensive und langdauernde Fesselung der Interessen des 
neudeutschen Im perialism us im  Siidosten, in der Tschechoslow akei, zu sein, w eil 
sie — so glaubte und glaubt man in Polen — ein g leichzeitiges Vorgehen des 
Dritten R eiches nach Osten verhindert. Nur unter diesen G esichtspunkten kann  
die polnische Politik  gegeniiber der Tschechoslovakei w irklich yerstanden werden.

Inzw ischen hofft man, eigene konstruktive P iane durchfuhren zu kdnnen. Der 
w ichtigste unter diesen Planen ist die H erstellung einer neutralen Linie zw ischen  
Deutschland und der Sowjeit-Union, oder besser gesagt, die Zusam m enarbeit von 
Staaten, die auf dieser Linie liegen  und keine festen  B indungen gegeniiber den 
beiden Nachbargrossm achten eingegangen sind und eingehen w ollen. D ie L in ie'fiihrt 
von der Ostsee bis zum Schw arzen Meer, sie um fasst zunachst Polen und R um a
nien, das sich den Gedankengangen Becks im m er enger angeschlossen hat. Sie 
fiihrt w eiter die Ostsee entlang und um fasst Estland, Lettland und — nach der 
H erstellung norm aler B eziehungen zu Litauen — auch diesen Staat. Der jiingste 
Besuch des Oberst Beck in Schw eden hat gezeigt, dass es auch m it diesem  neutra- 
lem  Land jenseits der Ostsee v ie le  gem einsam e Interessen gibt, die sich aus der 
geographischen Lage ergeben, und die unter dem Schlagw ort ”gegen jede B lock- 
bildung” gekennzeichnet werden. Das G leiche gilt auch fiir Finland. Im Siiden  
findet die Linie ihre Fortsetzung in der Tiirkei, die sich in  letzter Z eit m erklich  
von der Sow jet-U nion losgelóst, und sich vor der D rohenden Einbeziehung in  
die deutsche Interressennsphare in die Arm e Englands gerettet hat. Man kann an- 
nehm en, dass die jiingste Fiihlungnahm e des rum anischen Konigs m it dem tiirki- 
sche Staatschef in Polen m it grossen Sym pathien begleitet worden ist.

Ob Polens Zieh! letzten Endes w irklich die N eutralitat ist, kónnen w ir hier 
nicht naher untersuchen, es geniigt, die Tendenzen festzustellen  und darauf hinzu- 
w eisen , dass m an es hier m it einem  ausserordentlich w ichtigen Faktor der euro- 
paischen P olitik  zu tun hat, der einm al entscheidende Bedeutung gew innen konnte. 
Es m uss angenom m en w erden, dass sich die P iane P olens zudem  auf eine gew isse  
A nteilnahm e der britischen Regierung stiitzen, dereń Interesse an der Verhinderung  
eine Eingreifes der Sow jet-U nion in Europa bekannt ist.

VI. D a s  O s t s e e - R e g i m e  u n d  d i e  u k r a i n i s c h e  F r a g e

Fiir unsere Betrachtung aber ist es w ichtig  festzustellen , inw iew eit die poln i
schen Piane im  D ritten Reich auf Forderung oder A blehnung stossen. D eutschland  
hat ohne Z w eifel ein Interesse daran, einen w irksam en russischen W iderstand 
gegen seine im perialistischen Unternehm ungen zu verhindern. Insofern also stim m t 
es m it gew issen  polnischen G edankengangen iiberein. D eutschland hat aber kein  
Interesse daran, eine M achtekonstellation zu fordern, die ihm  selbst in  seinem  
„Drang nach dem Osten” H alt gebieten  konnte. Das wird sich, w enn sein  w eiteres  
Vordringen im  Siidosten gelingt, an dem B eispiel Rum aniens zeigen. Es hat sich  
bereits bei dem polnisch-litauischen K onflikt erw iesen. Es ware ein  Irrtum, anzu- 
nehm en, dass dar D ritte Reich das Vorgehen Polens gegeniiber Litauen gefordert 
hatte. In dem A ugenblick, in dem Polen die W iderherstellung normaler staatlicher  
Beziehungen m it L itauen erreicht hatte, streckte D eutschland vielm ehr selbst die 
Hand nach dem litauischen M em elgebiet aus. Seit dem polnisch-litauischen K onflikt 
datieren die neuerlichen nationalsozialistischen V orstosse in M emel, und die deu
tsche Presse hat erst jiingst die heftigsten  Polem iken gegen etw aige W iinsche 
Polens gefiihrt, seine Stellung in Litauen und M emel zu befestigen.
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Deutschland war an dem poln isch-litauischen Gegensatz interessiert, w eil er das 
volle E invernehm en zw ischen Polen und der B alten-E ntente (Lettland, Estland, 
Litauen) unm oglich m achte, und w eil es Liltauen im geigneten M om ent gegen Polen  
ausspielen konnte. Deutschland sieht die nunm ehr hergestellte Zusam m enarbeit 
Polens und der B alten-E ntete einerseits und Schw eden-F innlands andererseits nicht 
gern, w eil es dadurch seine H errschaft iiber die Ostsee, die ihm  bisher nur die 
Sow jet-U nion m it ungeniigenden M itteln streitig m achen konnte, auch vor dritter 
Seite gefahrdet sieht. Polen und den ubrigen genannten Staaten m uss aber gerade 
daran gelegen sein, diese deutsche Vorherrschaft in  der O stsee zu verhinaer, w eil 
sie ihre eigene U nabhangigkeit bedroht. M it w elchen U nlustgefiih len  die A ussen
politik des Dritten R eiches die Bem iihungen um die Festigung der baltischen  
Zusam m enarbeit verfolgt, geht auch daraus hervor, dass die nationalsozialistische  
Presse jetzt plótzlich die D urchfuhrbarkeit der N eutralitatspolitik  der Baltischen  
Staaten m it dem H inw eis auf angebliche sow jet-russische Storungsversuche anzw ei- 
felt, obw ohl sie bis vor kurzem  diese P olitik  gefordert hatte. Es ist bezeichnend, 
dass solche deutsche Stim m en unm ittelbar nach dem Besuch des polnischen A ussen- 
m inisters Beck in Schw eden laut wurden, bei dem die in Stockholm  akkreditierten  
D iplom aten aller B altischen Staaten- m it A usnahm e D eutschlands und der Sow jet- 
U nion- dem onstrativ hervortraten. Zusam m enfassend m uss m an zu der Feststellung  
komm en, dass Polens E influssnahm e in der Ostee und w ahrscheinlich auch am  
Schw arzen M eer notw ending zu einem  Gegensatz zum neudeutschen Im perialism us 
fuhren muss.

Ist nicht aber eine U nterordnung der polnischen A ussenpolitik  unter die deu
tschen imperialistischen' Z ielsetzungen denkbar? V iele Beobachter der europaischen  
E ntw icklung haben in  den letzten  5 Jahren tatsachlich diesen Eindruck gehabt. 
Wir konnen solchen Gedankengangen nicht folgen, es sei denn, m ann setzte vo- 
raus, dass die polnische A ussenpolitik  sich nicht nur m it einer Zw eitrangigkeit, 
einem V asallentum , abfindet, sondern dass sie selbst zur A ufgabe der L ebensinte- 
ressen und staatlichen G rundlagen Polens bereit starken Opposition, die jede 
A nlehnung and D eutschland bekam pfte, sondern auch die Tatsache, dass Polen sicht- 
bar die starksten A nstrengungen m acht, um seine Selbstandigkeit unter allen  
U m standen zu sichern. Man denke nur an den energischen polnischen W iderstand 
gegen alle V ierm achtepakt-P lane oder irgendein „Konzert der Grossmachte,, in 
Europa ohne die T eilnahm e Polens .

Vor allem  ist es aber die Z ielsetzung der deutschen Ostpolitik selbst, die jede 
Unterordnung der polnischen A ussenpolitik  unter deutsche Interessen um den 
Preis der Selbstaufgabe yerbietet. Der Drang nach dem Osten zielt nicht nur gegen  
den Korridor, dessen V erlust allein  schon Polens politische, w irtschaftliche und 
m ilitarische Stellung erschuttern wiirde, der Drang nach dem Osten zielt auch  
nach der U krainę, nach dem Schw arzen Meer, nach dem Ural, nach den w ich 
tigsten G etreidekam m ern und R ohstofflagern Europas. Und der W eg dorthin m itten  
durch Polen. Droht eine neue Teilung des nach jahrhundertelangen Kam pfen  
neuentstandenen polnischen Staates?

W ie hat der aussenpolitische Berater A dolf H itlers, R eichsleiter R o s e n b e r g 315,

31 A lf re d  R o se n b e rg  (1893 -  1946) z z a w o d u  a rc h i te k t ,  je d e n  z c zo ło w y c h  id e o lo g ó w  ru c h u  
h itle ro w s k ie g o  w  N ie m cze ch , r e d a k to r  i  c zo ło w y  p u b lic y s ta  o rg a n u  N S D A P  „ V o lk isc h e  B e o b a c h 
te r ” , od  1933 r .  k ie ro w n ik  W y d z ia łu  z a g ra n ic z n e g o  N S D A P ,  od  1934 r .  k ie ro w n ik  w y c h o w a n ia  
św ia to p o g ląd o w e g o  p a r t i i ,  od 1941 r .  m in is te r  R zeszy  d la  o k u p o w a n y c h  te re n ó w  w sc h o d n ic h . 
Skazany p rz e z  M ię d z y n a ro d o w y  T r y b u n a ł  W o jsk o w y  w  N o ry m b e rd z e  n a  k a r ę  ś m ie rc i i s t r a 
co n y .
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die deutsche Ostpolitik geschildert? In seinem  Buch „Der Zukunftsw eg der deu
tschen A ussenpolitik” em pfiehlt er dem deutschen Volke, den Spuren Heinrichs 
des Lowen, des Grossen Kurfiirsten und Friedrich des Grossen zu folgen. Eine 
gem einsam e Grenze zw ischen Deutschland und der Ukrainę sei unverzichtbares 
Ziel der deutschen A ussenpolitik, das V erschwinden des polnischen Staates selbst- 
verstandlich.

Durch die Erfordernisse der Politik  der deutsch-polnischen Verstandigung von 
1934 sind diese Gedankengange der nationalsozialistischen A ussenpolitik  offentlich  
in den Hintergrund gedrangt worden. Aber, w ir haben den Charakter des deutsch- 
polnischen Z ehnjahresvertrages hier schon gekennzeichnet, es hadelte sich bei 
seinem  Abschluss fiir beide Staaten um nichts anderes ais um die G ew innung  
von Zeit zur Verfolgur.g anderer Piane. Der neudeutsche Im perialism us benutzt die 
Feriode der Ueberbrtickung des deutsch-polnischen G egensatzes zur Durchfiihrung  
seiner P iane im  Siidosten. Polen hat wahrend dem seine eigenen oben geschilder- 
ten Piane zu verw irklichen versucht. Aber wahrend H itlers M acht und K riegspo- 
tential in  der Z w ischenzeit ungeheuer gew achsen sind, hat Polen doch nur beschei- 
dene Fortschritte m achen konnen. Es hat m it L itauen Frieden geschaffen, die 
Zusam m enarbeit m it dem baltischen Staaten und m it R um anien gefordert, es 
m acht zur Zeit gew altige A nstrengungen in der Errichtung des neuen zentralen  
Industriereviers bei Sandomir, wo es die R iistungindustrie, w eitab von allen Gren- 
zen, konzentrieren w ill. A uf der V erlustliste steht im m erhin Danzig, w o es seinen  
E influss um den Preis der Ruhe in anderen Gegenden geopfert hat.
In der deutschen politischen Literatur findet m an nun heute, neben der Behandlung 
der Lage der deutschen M inderheit in Polen, auch w ieder haufiger A bhandlungen  
iiber die Ukrainę. In den erw ahnten program m satzen Rosenberg war von der deu
tschen Zusam m enarbeit m it K iew  die Rede. K iew  liegt zwar in der Sow jet-U K raine, 
aber die Ukrainę bildet nicht nur einen Teil des G ebietes der Sow jet-U nion, auf 
dem fast 35 M illionen Ukrainer leben, sondern auch einen Teil Siidpolens, auf 
dem 4,4 M ilionen /nach der am tlichen polnischen Statistik , nach ukrainischen An- 
gaben 6,3 M ilionen/ Ukrainer siedeln. Die Ukrainer stellen  die grosste nationale 
M inderheit in Polen dar. Seit 1920 haben- aus im perialistischen U eberlegungen  
heraus- gew isse deutsche K reise die Selbstandigkeitsbestrebungen der Ukrainer 
gefordert, um sich in der Ukrainę einen  Bundesgenossen zu schaffen, auf dessen  
grosse w irtschaftliche Bedeutung fiir die deutsche Ernahrungslage in  einem  Krieg 
nicht erst hingew iesen zu w erden braucht, und dessen E xistenz eine ausserordent- 
liche Schm alerung sow ohl der M acht P olens ais auch der der Sow jet-U nion dar- 
stellen  wiirde. Nach Abschluss des deutsch-polnischen Zehnjahresvertrages traten  
auch diese P iane etw as in den Hintergrund. In der Nazipresse war fast nur noch 
von den „Leiden der Ukrainer in der Sow jet-U nion” die Rede. S ieh t m an aber die 
jiingsten Num m ern der reichsdeutschen politischen Z eitschriften durch, so findet 
man bereits w ieder auffallend v ie le  A bhandlungen auch iiber die Lage der Ukrainer 
in Polen. In der Tat bildet die polnische Ukrainę fur Polen seit jeher ein G efahren- 
zentrum . Die polnisch-ukrainischen G egensatze w aren — entsprechen der interna- 
tionalen P olitik  — von 1934 bis 1938 offizie ll uberbriick. Sie leben heute w ieder auf, 
w ovon die A utonom ieforderungen, die die grosste ukrainische Partei in Polen, die 
Ukrainischen N ationaldem okraten jiingst erhoben haben, Zeugnis ablegen. Kein  
anderer Staat aber kann an ihrer Y erw irklichung Interesse haben ais Deutschland.
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VII. D e u t s c h - p o l n i s c h e r  Z u s a m m e n s t o s s ?

Die G egensatze zw ischen D eutschland und Polen sind also zahlreich und b e-  
deutend. U eberblicken wir die Z ielsetzungen der deutschen O stpolitik, von der „Be- 
1’reiung” der deutschen M inderheit vom  polnischen Joch, iiber die B eseitigung der 
„offenen W und” an der deutschen Ostgrenze, des Korridors, die R ivalitat in der 
Fragen des Ostseeregim ęs, den Drang nach dem rum anischen Erdol bis zur „Be- 
freiung” der U krainę, so laufen  sie darauf hinaus, Polen noch einm al zu teilen  und 
den polnischen R eststaat zu einem  V asallen des deutschen Im perialism us zu m a- 
chen.

Die deutschen Ziele gegeniiber Polen sind nicht w esentlich  zu fordern — w ie  
etw a bei einigen siidosteuropaischen Staaten — durch eine w irtschaftliche Durch- 
dringung Polens m it deutschen Einfliissen. U nter den ost-und siidosteuropaischen  
Staaten ist Polen von der w irtschaftlichen V erflechtung m it Deutschland am w ei-  
testen entfernt. Von der Besetzung Oesterreichs betrug der deutsche A nteil am p o l
nischen A ussenhandel im Import aus Deutschland 14°/o, im Export nach D eutsch
land ebenfalls 14°/o (gegen 26 bezw. 23% in Ungarn, 31 und 21%> in  Rum anien, 33 
und 21% in Jugoslavien, 55 und 42°/o in Bulgarien, 26 und 27% in Griechenland,
42 und 36% in der Turkei und ebenfalls 14 und 14% in der Tschechoslowakei. Nach 
dem A nschluss Oesterreichs betrugen die gleichen Ziffern fiir Polen 19 und 19%, 
fiir Ungarn 43 und 44%, fiir Rum anien 40 und 27%, fiir Jugoslavien 44 und 34%, 
fiir Bulgarien 58 und 47, /o, fiir G riechenland 29 und 29% fiir die Turkei 43 und 39% 
und fiir die T schechoslow akei 18 und 19%. Der W ert des deutschen Exports nach 
Polen und des polnischen Exports nach Deutschland betrug im  Jahre 1937 etw a je 
230 M ilionen Złoty. Seit 1932 ist der W irtschaftsverkehr zw ischen den beiden Staa
ten erheblich zuriickgegangen. Es besteht keine A ussicht, dass er sich in der kom - 
m enden Zeit steigern w ird, eher ist nach den H andelsvertragsverhandlungen, die 
sich durch die Einbeziehung Oesterreichs in das deutsche W irtschaftsgebiet ais 
notw endig ergaben, im  W irtschaftsverkehr Polens m it den beiden jetzt vereinten  
Landern insgesam t ein Riickgang zu erwarten. Polen diirfte seinen K ohlenexport 
nach Oesterreich und seinen H olzexport nach Deutschland zum grossen Teil ver- 
lieren und m uss- w egen  der ohnehin passiven  Zahlungsbilanz — gleichzeitig  auch 
den deutschen Im port drosseln. Was die polnischen R ohstoffe betrifft, so ist D eu
tschland im w esentlichen an dem polnischen Zink-und O elvorkom m en interessiert, 
ferner an dem Roggen, den Schw einen, den Eiern und der Butter Polens. — Was die 
w irtschaftliche Zusam m enarbeit Polens m it anderen Staaten betrifft, so ist der 
englische A nteil am polnischen A ussenhandel etw a gleich gross w ie der deutsche. 
A usserordentliche Fortschritte sind in jiingster Zeit in der w irtschaftlichen Zu
sam m enarbeit m it Schw eden, Belgien, Holland, der Schw eiz und Frankreich erreicht 
worden.

Zu einer V erw irklichung im perialistischer P iane gegeniiber Polen kann die na- 
tionalsozialistische A ussenpolitik  also nur m it anderen ais m it w irtschaftlichen  
M itteln gelangen. Aber noch diirfte es sow eit nicht sein. Im m erhin haben die Sen- 
sationsm eldungen englischer Blatter in den Tagen um den 22. Mai d. Jhrs. erneut 
die Aufm erksam keit der W elt auf das deutsch-polnische V erhaltnis gelenkt, ais sie 
behaupteten, die polnische Regierung habe Deutschland zu verstehen gegeben, 
dass sie bei einem  m ilitarischen E ingreifen Frankreichs in einem  aus dem deutsch- 
-tschechoslowakischen K onflikt sich ergebenden Krieg sich an das Bundnis 
m it Frankreich gebunden fiih len w urde. Das polnische Aussenm inisterium  
hat diese M eldung sofort dem entiert, und wir glauben auch, dass sie in der
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behaupteten Form nicht den Tatsachen entsprach. Im m erhin scheint es doch 
richtig zu sein, das sich die Reichsregierung der polnischen N eutralitat in jenen 
Tagen nicht sicher gew esen  ist. Und diese in ernsthaften polnischen und ausser - 
polnischen K reisen verbreitete M einung ist allein  schon bem erkenswert. Dabei ist 
es selbstverstandlich, dass Polen in einem  solchen Krieg nicht etw a eingreifen  
wiirde, um die E xistenz des tschechoslow akischen Staates sichern zu helfen, an der 
es nur sehr geringes Interesse hat. Die polnische A ussenpolitik  glaubt vielm ehr ein 
entscheidendes Interesse daran zu haben, in  einen deutsch-tschechoslow akischen  
Krieg nicht zugunsten der T schechoslow akei eingreifen zu miissen. Ein Eingreifen  
P olens ist — nach dem heutigen Stand der Dinge — nur in einem  europaischen  
Krieg zu erwarten. Es hatte dan ausgesprochen praventiven  Charakter, w enn man 
auch annehm en kann, dass in w eiteren politischen K reisen Polens auch dariiber 
hinausgehende K riegsziele bestehen. Aber Polen w iinscht eine solche A nteilnahm e 
an europaischen A useinandersetzungen zur Zeit keinesw egs. Man w ill in Polen  
zunachst lediglich, dass H itlers Energien sich nicht gegen Osten w enden, den jedes 
Jahr langer Frieden betrachtet man ais einen G ew inn fiir die Flottm achung sei- 
nes staatlichen und m ilitarischen Apparates und ais einen Vorteil fur die D urch- 
fiihrung der eigenen konstruktiven aussenpolitischen Piane. Wird Polen ein solcher 
Z eitgew inn beschieden sein?

SAMOOBRONA POLAKÓW PRZED PRUSKĄ POLITYKĄ 
EKSTERMINACYJNĄ W KOŃCU XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU

W POZNANSKIEM

Obronna akcja ludności polskiej przed pruską polityką eksterminacyjną 
w końcu XIX i na początku XX wieku obejmowała przede wszystkim walkę
0 utrzymanie języka ojczystego i ziemi. Ludność Wielkopolski — jak również 
polscy mieszkańcy Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur — zrozumiała już 
w pierwszych latach polityki eksterminacyjnej, czym jest zamach Prusaków 
na polską mowę, jakie niebezpieczeństwo kryje w sobie akcja niemczenia 
szkolnictwa. W pierwszych szeregach obrony języka stanęła kobieta polska, 
spełniając swój obowiązek na tej płaszczyźnie z ogromnym poświęceniem;
1 to nie tylko niewiasty wykształcone. Sieć rozlicznych ognisk oświaty obej
mowała na wymienionych ziemiach także pracownice, robotnice, chłopki, 
dziewczyny wiejskie, które krzewiły wśród dzieci przez wiele dziesiątek lat 
znajomość języka polskiego, osiągając w tej dziedzinie wybitne rezultaty. 
Poza tymi ofiarnymi kobietami udzielającymi dzieciom podstawowej nauki 
języka ojczystego, pracowało na tej niwie dużo osób z wykształceniem peda
gogicznym lub innym, które pogłębiały wśród młodzieży znajomość historii 
i literatury polskiej. Naukę tę organizowano w nielicznych prywatnych szko
łach polskich działających bez zezwolenia władz, gdyż na mocy rozporządzenia 
gabinetowego z pierwszej połowy XIX w. tylko prywatne szkoły płatne wy
magały zatwierdzenia przez czynniki rządowe. Tymczasem polskie szkoły pry-
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