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Das Them a dieses Sym posium s ist der 1922 ins Leben gerufene 
„Bund der Polen in D eutschland”, der bis zu seiner gew altsam en A uf- 
lósung 1939 ex istierte. Ist es sinnvoll oder gar notw endig in  diesem 
Zusam m enhang auf die erste Grilndung eines Verbandes m it gleichem  
Namen im Ruhrgebiet einzugehen, der faktisch  keine groBe Bedeutung 
gehabt hat unid uberdies 1910 m it dem von Posen (Poznań) aus in itiier- 
ten  V erband „S traż” verschmolz, so daB es nicht einm al eine direkte 
K ontinuitat zwischen den beiden gleichnam igen V erbanden gab?

Ich beantw orte die.se Frage m it „ ja ”, weil ich daraus eine bestim m te 
Konzeption dieses Them as ableite. M oglicherweise ergibt sich hier aus 
auch eine deutlich unterschiedliche A kzentuierung in  M ethode und 
P roblem stellung bei der Behandlung der polnischen Einw anderer in 
D eutschland ais bei polnischen H istoriker-K ollegen. Ich will das n u r 
m it wenigen Satzen verdeutlichen:

Die historische Them atik „polnische A rbeiter im R uhrgebiet” ist ge- 
genw artig in der Bundesrepublik ,sehr aktuell, weil hier ein Beispiel vor- 
liegt, das ais historische Dimension fiir struk tu re lle  Problem e der sog. 
„G astarbeiterfrage”, also fu r  das Zusam m enleben und die K onflikte 
zwischen D eutschen und  A uslandern bzw. Frem dsprachigen, von groBem 
Interesse ist. W ahrend nach m einem  Eindruck aus polnischer Sicht 
diese Them atik p rim ar un ter nationalpolitischen A spekten betrach te t 
und in K ategorien der nationalen Selbstbehauptung un tersuch t wird, 
rich tet sich m ein Interesse s ta rker au f die spezifisch sozialhistorischen 
G esichtspuntke. V7ie .sieht das Erscheinungsbild einer frem dsprachigen 
A rbeiterm inderheit landlicher H erkunft in  der hochindustrialisierten Re
gion des Ruhrgebiets aus, welche sozialen und nationalen K onflikte en t- 
stehen zwischen Deutschen und  Polen, welche K onflikte sind innerhalb 
der polnischen Einw anderergruppe festzustellen und  wie sehen Mecha- 
nism en der sozialen und politischen In tegration  einerseits und Faktoren

* Die Ausfiihrungen fuBen im wesentlichcn auf meiner Arbeit: Polnische Berg- 
arbeiter im Ruhrgebiet 1870-1945. Gółtingen 1378, bes. S. 94-105, und auf der 
Darstellung von Krystyna M u r z y n o w s k a ,  Die polnischen Erwerbsauswanderer  
im Ruhrgebiet wahrend der Jahre 1880-1914. Dortmund 1979, S. 121 ff 230 ff.
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der natłonalen und sozialen G ruppenbildung, der „sekundaren M inder- 
heitsbildung” andererseits aus? Ich will m it diesem Hinweis andeuten, 
daB sich die Geschichte der Polen an der Ruhr — die dann ja auch 
eine Basis des ZPwN im Reich nach 1922 darste llten  — zwar n icht los- 
gelost vom deutsch-pohiischen K onflikt und  von der preuBischen U nter- 
driickungspolitik in  den ostlichen Provinzen im K aisserreich darstellen  
laBt, daB aber sozialhistorische, s truk tu re lle  M omente jenseits dieses 
politischen K onflik ts von besonderer B edeutung sind.

Die Tatsache, daB der Polenbund nach 1945 nicht in Berlin, sondern 
in Bochum an der gleichen Stelle wie 1894 w ieder gegrftndet w urde, 
m ag zudem  unterstreichen , daB es eine langerfristige K ontinu itat dur- 
aus gibt und  daB die Polen im R uhrgebiet dafoir eine wesentliche so- 
ziale Basis abgaben.

Meine F rage nach den inneren  V erbindungslinien zwischen dem  e r
sten  und dem  zw eiten Polenbund m dchte ich im folgenden ganz knapp 
u n ter drei S tichw orten behandeln:
1. Grlirndung, S tru k tu r und A ufgabenstellung des ZPwN;
2. O rientierungskonflik te innerhalb  des polnischen Organisationssystem s 

im  Ruhrgebiet;
3. S cheitem  des ZPwN und  erfolgreich U bernahm e seiner u rspriing- 

lichen Zielsetzungen durch  das 1913 gegniindete und  nach 1918 voll 
ak tive „A usfuhrende K om itee” (KW), das die Eingliederung der 
R uhrpolen in den 1922 in Berlin gegriindeten zen tralen  Polenbund 
u nm itte lbar vorbereitete.

1. GRUNDUNG, STRUKTUR, AUFGABENSTELLUNG DES ZPwN

H einrich K onrad von Studt, ehem als L andrat im  Kreiis Obornik, 
1889 - 1899 O berprasident der Provinz Weistfalen und  danach preuBi- 
scher K ultusm inister, schrieb in einer um fassenden D enkschrift liber 
die R uhrpolen von 1896:

„Meiai Urtheil iiber die Polenbewegung in Westfalen fasse ich wie folgt zusam- 
men:
Die Bestrebungen, die Polen „in der Fremde” zu organisieren, werden einheitlich 
von einer Zentralstelle aus, gebildet, von dem Probste LiB (gegenwartig in Ro- 
miany in WestpreuBen), den Gebriidem Brejski und einem neuerdings hinzugetre- 
tenen, mir ais fanatisch geschilderten Agitator namens Bieliński zu Bochum ge- 
leitet, welche ihrerseits wieder mit den Fiihrern der Bewegung in den altpolnisch- 
preuBischen wie nichtpreufiischen Landestheilen und in Oberschlesien Beziehun- 
gen unterhalten. Wenn auch von der Verbindung der Polenvereine zu einem form- 
lichen Bundę Abstand genommen ist, so wird durch die Einheitlichkeit der Statu- 
ten, die gemeinschaftliche Abhaltung von Yersammlungen und Festlichkeiten, durch
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die regelmaBigen Besuche der Agitatoren bei den entfem ten Veremen und endlich 
durch die gemeinschaftliche Presse das Gefiihl ihrer Zusammengehorigkeit in jeder 
Weise gestarkt. Die Vereine sind daher ais eine einheitlich geleitete Organisation 
artzusehen, welche — sofem  die polnische Arbeiterbevdlkerung in der bisherigen 
Weise wachst — in absehbarer Zeit eine bemerkenswerthe politische Macht dar- 
stellen wird. Gegenwartig befindan sich ini westfSlischen Theile des Industriege- 
bietes mehr ais 30 000 katholische polnische Arbeiter, welche mit ihren Angeho- 
rigen etwa 80 000 Kdpfe zahlen. Wird der politischen Weiterentwicklung kein Hem- 
rnnis entgegengesełzt, so ist die Zeit nicht mehr fem , wo die Polen in einzelnen  
Gemeinden mit dem Stimmeniibergewicht die Herrschaft in der Gemeindevertre- 
tung erlangen werden,
• ..  Unter diesen Umstanden Kann die Bewegung in unruhigen Zeiten eine Gefahr 
iiir die offentliche Ordnung werden. Vom Standpunkte des staatlichen Interesses 
erach te ich es daher fiir angezeigt, dafl gleichwie im Osten auch fiir den Waste n 
der Monarchie behufs Zuriickdrangung des Polenthums die geeigneten MaBnah- 
men nachdriicklich getroffen werden.”

Bis auf die quantita tive  OroBenordnung der Polen im Ruhrgebiet 
sind die h ier zu findenden B eurteilungen nahezu alle falsch. Eben de- 
shalb ist diese D enkschrift seh r aufschluBreich fiir die L eitlinien der 
preuBischen Politik. D er K ernpunkt dieser D enkschrift ist die These, 
bei der polnischen M inderheit im  R uhrgebiet handele es sich tom eine in 
sich geschiossene, auf einem ausgepragten Gem einschaftsgefiihl basie- 
rende, durchorganisierte Gruppe, die m it de r polnischen Nationalbew e- 
gung in Posen (Poznań) in engem  K ontakt stehe, eben deshalb eine 
potentielle politische G efahr darstelle  und  folglich auch m it den glei- 
chen M itteln bekam pft w erden miusse wie in den Ostprovinzen. In te- 
ressant ist im iibrigen, daB die Existenz des zu dieser Zeit bere its  ge- 
griindeten ZPwN dem  Obenprasidenten offenbar noch nicht bekannt 
War, bestre ite t e r doch, daB es form ell den Versuch einer Zentralisie- 
r ung des Vereinswesens gebe.

M it dieser D enkschrift sind die G rundlinien der preuBischen Politik  
his 1918 um rissen, und das, w as h ier falsch ais bereits bestehender Zu- 
stand und  G efahr dargestellt w ird, w ar schlieBlich nach A rt einer self-  
'fulfill ing prophecy  das Ergebnis dieser Politik. In  diesem K ontext ist 
3-uch die Geschichte des ZPwN ais V ersuch organisatorischer Zentrali- 
sierung und nationaler Abw ehr deutscher U nterdruckungs- und  G erm a- 
n isierungsbestrebungen zu sehen. Die Schwache und das Scheitern die- 
Ses Bundes zeigen jedoch, wie wenig entw ickelt die Voraussetzungen 
fiir einen solchen Versuch noch w aren. Es bedurfte  gewissermaBen 
erst eines langeren Entw icklungs- und  Lernprozesses, um  das angestreb- 
te Ziel zu erreichen.

Nach den G nundungsstatuten h a tte  sich d e r ZPwN zum Ziele ge- 
®etzt: „die Y ereinigung d e r in deutschen Provinzen lebenden Polen, um
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ihnen ihre moralischen und m ateriellen Rechte zu sichern, bei bedin- 
gungslcser AuaschlieCung sozialdemokratischer und ahnlicher Machina- 
tionen”. Insbesondere wollte der Verband Recbtshilfe leisten, Bildungs- 
arbeit unter den Auswanderern fordern und in diesem Zusammenhang 
vor  allem die .polnische Sprache bei den Kindern sichern. Ein zentrales 
Aufgaibenfeld isah er in einetr befriedigenden polnischen Seelsotrge (Pa- 
storisierung). Darauf ist noch einzugehen. Charakteristisch ist ferner der 
§ 3: „Politische Reibereien nach A rt der in  der Heimat bestehenden so
wie Ausfalle gegen einzelne Gesellschaftskliassen sind im Verband un- 
bedingt veribolten”.

Der Organisationsaufbau w ar dreistufig: an der Spitze stand ein 
mehrkópfiger Vorstaind, auf der m ittleren Ebene gab es ein Autfsichts- 
gremium ab  Kontrollorgan, die untarste Ebene w ar die jahrlich tagen- 
de Generalversammlung aller Mitglieder.

D er erste Yorstand setzte sich aus einem  Banfeangeistellten ais Vor- 
sitzendem , einem  P riester, fe rn e r A nton Brejsiki, e inem  R edakteurgeber 
d e r  ersten  ruhrpolnischen Zeitung „W iarus Polski” , und lediglich einem  
A rbeiter, Hipolit Sibilstki, dem B egrunder des ersten  Polenvereins, zu- 
sam m en. M oglicherweise Ast schon in  d ieser untypischen sozialen Zu- 
sam m ensetzung e in  H inw eis daUur zu finden, daB d er Yerband keine 
groBe R esonanz u n te r  den polnischen A rbe item  fand.

Da sich Yereine m it gem einsam er Zielsetzung nach dem  preuBischen 
V ereinsgesetz von 1850 n ich t zusam m enschlieBen durften , betrieb  der 
ZPwN einen ZusammenschluB n ich t au f Y ereinsebene, sondem  auf der 
Basis individueller M itgliedschaft. Die M itgliederzahlen enreichten keine 
.jpektakulare Hohe, sondern lagen meiist u n te r 1.000, obwohl nach A n- 
gaben der deutschen Behorden 1903 einm al 3.000 M itglieder zu ver- 
zeichnen w aren, was /jedoeh zw eifelhaft ist. Die niedrige M itgliederzahl 
sagt jedoch w enig u b e r  tatsachlichen  oder m óglichen EinfluB aus. Denn 
da haufig die V ereinsvorsitzenden M itglieder w aren, w a r auf andirekte 
W eise eine gewisse Zentralisierung und  zen trale  Koordination durchaus 
moglich. Die gróBte Wirikung hiatte der V erband verm utlich  durch  seine 
enge B indung an den  ,yW iarus Polsk i”, die ja bereits durch die Perso- 
nalunion im  Vorstand zum A usdruck kam . Gerade der Forderung nach 
e iner besseren Organisation der polnischen Seelsorge bot das B latt ein 
Forum  m it e iner gewissen B reitenw irkung. D er „W iarus” w urde denn 
auch nicht miide, angesichts der restrik tiven  H altung der deutschen Be
horden  und des deutschen K lerus polnische Seelsorger zu fo rdem  und 
sich n ich t m it pDlnischsprechenden deutschen P rie s tem  zufrieden zu ge- 
ben, w eil dais die G efahr e in e r G erm anisierung bedeute. In  K lam m ern 
sei an  'dieser Stelle n u r  angem enkt, daB sich d e r  K onflik t urn polnische 
P rie s te r  u n d  polnische M essen zu einem  handfesten  Politikum  aus-
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wuchs, das auf beiden Seatem z.T. groteske Ziige annahm. Auf der einem 
Seite registrierten die deutschen Behorden argwbhnisch jede polnische 
Somntagsmasae, an i der anderen Seite verstieg sieh der „Wiarus” 1907 
zu dem bem erkenswerten Satz: „Das polnische Volk kennit die Herren 
Deutsch-Ka th o l iken. Jeder Deutsche ist ein versteckter Lutheraner”. Die 
zunehmend scharfere Fromtstellung gegen die deutsche Umwelt darf je
doch nicht verdecken, daB sich im ZPwN starkę Spannungen emtwiekel- 
ten, die auf generelle Problemie des Ruhrpolentums hinweisem, und daB 
sich der Verba.nd mit seiner umfassenden Zielsetzung ubermommen hatte 
und dahe.r nicht adaąuat auf die wirklichen Bedurfmisse .der ruhrpolni- 
schen Arbeiter c-ingehen konnte. Dies zeigte sich besonders hinsichtlich 
der Gewerkschaftsorganisation.

2. ORIENTIERUNGSKONFLIKTE

1902 yeroffentlichte der „Wiarus” ais inofEiziełles Organ des Polen-
o undes einen AufrUf:

„Arbeiter organisiert euch! Jedoch nicht in Gewerkschaften, sondern im Polen
bund, in dcm wir auch einen Bergarbeiterausschuft eingerichtet haben und in dcm 
binnen kurzem ein AusschuC fiir Hiittenarbeiter gebildet werden s o l i . . .  Die 
deutschen Vereine miissen ohne Riicksicht darauf, w ie sie sich nennen, gemieden 
Werden. Insbesondere ist man bestrebt, die Polen in den christlichen Gewerk- 
'Chaften einzufangen. Die Polen diirfen weder in diese noch andere Yereine 
denn iiberall werden die Polen von der Germanisierung angesteckt”.

GroBe Resonanz fand dieser Aufruf nicht.
Anders sah es jedoch mit der im . gleichen Jah r gegriindeten polni- 

echen Gewerkschalft ZZP aus. Insbesondere nach der Erfahrung des 
yroBen Bergarbeiterstreiks von 1905, an dem das ZZP teilnahm, erat- 
Wickelte sich die polnische Gewerkschaft schnell zur groBten ruhrpolni- 
schen Organisation. Das stimulierenden Element waren hier jedoch kaurn 
die nationale Separation und die Furciit vor Germanisierung, somdetm 
die reale sdBńak Erfahrung einer uńterdriickten Kłasse, die sich nur 
koliektiv — und das hieB organisiert — zur Wehr setzen konnte. DaB 
somit nicht der Polenbund mit einem breiten Aufgebenkatalog und einer 
: riniar pol-itischen Zielsetzung, sondern die Gewerkschaft ais Interessen- 
vertretung Erfolg hatte, ist fur die Sozialgeschichte der ruhrpolnischen 
Minderheit von ‘groBer Bedeutung. Selbstver3'tandlich sjpielten auch na
tionale Spannungen zwischen deutschen und polnischen Gewenkschaiftem 
tine erhebliche Rolle, aber doch nicht allein. Denn das ZZP stelite seine 
*m alen Interessen tendenziell hoher ais seine nationalen, schloB sich 
von daher z.B. dem Bergarbeitarstreik von 1912 an und erntete diafiir
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herbe Kiritik der polnischen Presse aus Posen (Poznań), weil eine Zu- 
sammenarbeit mit dem „roten” Bergarbeiterverbancl aus dieser Perspek- 
tive schwer ertraglich schien. Ich will diesen Aspekt beton en, weil 
zWischen beiden Verbanden nationale Komflikte eberafalls ein betracht- 
liches Gewicht besaBen, dennoch zeigt sich hier, daB ein so wichtiges 
Aufgabenfeld wie die gewerkschaftliche Organisation vom Polenbund 
nicht ials Teilaufgabe bewaltigt werden konnie.

Die inneren 'Orientierungskonflikte zeigten sich deutllcher auf einem 
anderen Feld. In den Jahren 1902 bis 1905 wurde der ZPwN Schauplatz 
heftiger Maehtskampfe zwischen den Anhangem Jan  Brejskis und des 
„Wiarus” einerseits und einer Gruppe um Ignacy Żniński in Dortmund 
andererseits, der dart ver.suc'hte, ein Konikurrenzblatt, den „Dziennik 
Polski” zu grunden. Żniński stad unter starkem  EinfluB der Posener 
Nationaldemokr atie. Blieb auch dieser erste Versuch ohne Eriolg und 
>ging der „Dziennik Polski” schnełl wieder ein, so- erfolgte doch mit der 
Griindung einer Filiale des Posener „Straż-” Vereins (prknar einer Bil- 
du ngsorganisation mit uberregionalem Anspruch) im Ruhrgebiet ein 
em euter VorstoB. Auch wenn die Abgrenzung zwischen Nationaldemo- 
kraten und Konservativen 'nicht eindeutig ist (Józef v « i Kościeliski war 
fuhrend in der „Straż” tatig) muB man diese FiEalgnundung ais arneu- 
ten Versuch interpretieren, von Posen (Poznań) aus EinfluB auf das 3 r-  
ganisat icnssystern an der Ruhr zu gewinnen. Zwar gelang 1910 eine 
Fusion von Polenbund und „Straż”, dennoch blieb auch „Straż”, die nun 
den Aufgabenkatalog des alten Polenlbundes ubernahm, ohne groBe Re- 
sonanz. Hier zedgt sich erneut die deutliche Disftanz der soziai ganz an- 
ders strukturierten rubrpolnischen Gruppe gegeniiber der Posener Na
tional bewegung.

Das Bild wird noch komplizaerter durch eine zusatzliche Konflikt - 
linie. 1904 wurde in Bochum der „Verband der gegenseitigen Hilfe pol- 
niisch-katholischer Vereine” gegriindet, mit dem ,,Wiarus”-Redakteur St 
Kuńca ais Vorsdtzendem. Dieser Verband w ar somit auf den alteston 
Vereinstytp ausgenchtet, den katholischen Arbeiterverein, der prim ar 
religióse und gesellige Funktionen hatte. Damit grub der Verband dem 
Polenbund zwamgslaufig das Wasser ab. Im einzelnen sind die Bezie- 
hungen zwischen beiden Zentralverbanden nicht zu Maren, in jedem 
Falle laBt sich feststellen, daB nach dem Niedergang und der Auflóeung 
des Polenbundes dieser „Yerband gegegenseitiger Hilfe” seine voUe 
Wiirksamkeit entfaltete. Ende 1912 waren ihm 139 polnisch-kathoiische 
Arbeitervereine angeschlossen mit insgesamt iiber 12.000 Mitgliedetrn. Das 
w aren rund 50°/o aller Vereine und 38% aller Vereinsmitglieder.

Ich erwahne die.se Organisationen vor allem deshalb, um zu ver- 
deutlichen, wie lang und verworren der Weg zu einer halbwegs ge-
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sehlossenen, et£fektiven Zentralorganisation im  Spannungsfeld zwischen 
Bochum und Posen (Poznań) war, aber noch aus einem anderen Grund: 
Von den genannten 139 zentrai zusammengeschlossenen Arbeitervereinen 
bat ten weit 'iiber die Halffce, namlich 81, einen deutschen Geistlichen ais 
Prases. Vor dem erwahnten Hdntergrund des vehementen Konflikts um 
die Polenseelsorge, zeigt sich an dieser hohen Zahl deutscher Prasidas, 
diaB die von dea- Verbandsfuhrung beabsichtligte und von der Polizei 
beargwbhnte Politisierung keineswegs so eindeutig w ar und daB die 
fcatholisehe Loyalitat nach wie vor eine betrachtliche Wirksamkeit be- 
saB. Es gab eine doppelte Loyalitat, und es war — trotz aller War- 
nungen dęs „Wiarus” vor den Germanisierungstendenzen des deutschen 
Klerus — keineswegs klar, ob die katholisch-religiose oder die nationale 
Loyalitat uberwog. Sebr deutlich wurde dietse doppelte Loyalitat auif 
der Tagung des Verbande.s (der'gegenseitigen Hilfe) im Mai 1918 in Bo
chum. Hiejr wurden einerseits die Rechte der Prasides (also auch der 
Deutschen) erw eitart und die Vereine ausdriicklich zur Zusammenarbeit 
mit den deutschen Geistlichen aufgefordert, andererseits wurde ein 
Appell an die Mitglieder gerichtet, in die polnische Gewerkschaft ZZP 
Und die eben gegrundete „Polnische A rbeiterpartei” (NSR) einzutreten. 
Reste dieser Konflikt linie sind noch in der Endphase der W eimarer Re
publik erkennbar. Denn der „Verband der gegenseitigen Hilfe” stand 
nach wie vor dem Zentrum nahe und blieb gegenuiber dem auf vollige 
Unabhangigkeit drangenden (neuen) Polenbund zumindest distanzieirt. 
Ms personalpoiitisches Kuriosum konnte man in diesem Zusammen- 
hang noch erwahnen, daB der Generalsekretar des Polenbundes ein Ruhr- 
Pole der zweiten Generation, Jan Kaczmarek war, 1895 in Bochum ge- 
boren, und der Vorsitzende des Landesverbandes III des Polenbundes 
Stanisław Kunca wurde, ehemals „Wiarus”-Redakteur und 1904 Vor- 
sitzender des „Verbandes der gegenseitigen Hilfe”.

99

3. „AUSFUHRENDES KOMITEE” (KW) UND POLENBUND

Es ist m ir nicht mogiieh, im einzeinen die vers!chlungenen. Wege 
^er  sich in ihrer Aufgabenstellung uberschneidenden und konikurrieren- 
den Organisationen zu verfolgen. U nter der Frage nach Vorlaufem und 
^erbindungslinien fiir den Polenbund von 1922 ist jedoch wichtig, auf 
d'as KW jzu verweisen, dias 1913 aulf dem aus politischeft Grunden im 
A-Usland, i,n W interswijk in Holland, veranstalteten PolenkongreB ge- 
Sriindet wurde. Was dem ersten ZPwN und der „Straż” nicht gelungen 
^ ar, kam hier zustande: eine nahezu alle ruhrpolnischen Vereine um- 
fassende Dachorganisation, die zugleich eine gewisse Unabhangigkeit
7* _ _
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wahrte und ein lkomplementar.es Gegenstiidk zum polnischen Nationai- 
ra t in Posen (Poznań) (ebenfadls 1913 g&grundet) biłdete. Auch wemn 
das KW seine Hauptaktivitat erst nach 1918 entfaltete, lafit es sich ais 
Hohepumkt des polnischen Yereinswesens im Ruhrgebiet betrachten. Der 
Yorstand spiegeite die breite soziale Baisds dieser Dachorganisation wie- 
der: neben Jan  Brejski, dem „westfalischen Polenfconig”, wie er geie- 
gentlich apostrophiert wurde, waren hier Franciszek Mańkowski, der 
Gewerkschaftsvorsitzende, Stanisław Kuńca vom „Verhand der gegen- 
seitigen Hilfe” und die Gebruder Kwiatkowski von der zweiten ruhrpol- 
nisohen Zeitung „Narodowiec” in Hem e vertreten. Bis Mitte 1921 schłos- 
sen sich dem KW nahezu alle polnischen Verekie an: in den 22 Kreis- 
und 182 Ortskommitees waren 1.513 Vereine mit insgesamt runa 150.000 
Mitgliedern vertreten. Trotz des nicht beistimmbaren Anteils an Doppel- 
mitgiiedschaften bedeutete dies einen auBerordentlich hohen Organisa- 
tionsgrad.

Auf der Generaiversammiiing in H em e im Dezember 1918 eriklarte 
sich das KW zum obersten offiziellen Vertretungsorgan der Polen im 
Westen. E,s 'wurden 8 Komimsisionen gelbildet, die sich mit den amste- 
henden aktuellen politischen, fiinanziellen, sozialen und Bildungsfragen 
befassen sollten. Eine wichtige Rolle spielte die Ruckwandererkommis- 
sion, die in  Zusammenarbeit mit dem polnischen Konsulat in Essen die 
Organisation der Ruekwanderung ubernahm. Wahrend des polnisch-so- 
wjetisohen Krieges von 1920 kiimmerte sich ferner eine Komimdtsision um 
internierte polnische Soldaten, die in  einem Lager in  Minden/Westfalen 
untergebracht waren. Im August 1922 ging das KW im neugegrundeten 
„Bund der Polen in Deutschland” auf.

Betracbtet man die Entwicklung vom Polenbund 1894 bis zum KW 
und zur Griindung des zweiten Polenbundes 1922 im Ruekblick, so laBt 
sich deutlich ein fiir das gesamte Vereinswesen charakteristischer Pro- 
■zeB beobachten. Das bunte Netz verschiedener Vereine hatte zunachst 
vor allem eine soziale Funktion fiir die Einwanderer. Die von der 
preuBischen Polizei von Anfang an in den Vordergrund geruckte „poli
tische Gefahr” blieb dagegen unwichtig. Der administrative Drucik ge
gen jede Form nationaler Artikulation und das Instrum ent der Perso- 
nalunion zur Verklammerung verschiedener polnischer Organisationen 
schufen dann freilich im Laufe der Jahre ein gut durchorganisiertes Ge- 
fuge, das vor allem unter den veranderten politischen Verhaltnissen zu 
Beginn der Weimarer Republik in der Lage war, eine effek>tive Inte- 
res3envertretung zu erreichen, auch ohne in offene Kollision mit deut
schen Behorden kommen zu mussen. Der jetzt auftretende Konflikt 
zwischen nationaler Loyalitat, die zur Ruckkehr in den neuen polni-
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ischen Staat drangte, und dem sozialen Interesse, das eher ein Verbleiben 
im Ruhrgebiet am alten Arbeitsplatz nahelegte, wurde damit aber eher 
noch yerscharft.

Unter den neuen innen- und auBenpolifcischen Rah1 menbedingungen, 
auf die hier nicht m ehr einzugehen ist, riickte die polnische Minderheit 
an der Ruhr, die weit weg von den politisch um strittenen Grenzzonen 
in einer A rt nationaler Diaspora lebte, mit einer gewissen Zwangs- 
laufigkeut an die Peripherie des Interesses, iibergeordnete Aspekte der 
Verflechtung von Minderheiteinsituation und AuBenpolitik traten  starker, 
in den Vordergxund. Zu fragen ware, welches Potemtial und welche Tra- 
ditionen unter diesen veranderten Umstanden die ruhrpolnische> Gruppe 
ais die am besten .durchorganisierte innerhalb der Polen im Deutschen 
Reich nun in den neuen Polenbund einbrachte.

POWSTANIE I ROZWÓJ PIERWSZEGO ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH 
W ZAGŁĘBIU RUHRY (1894 R.)

Założony w 1894 r. w Bochum Związek Polaków w  Niemczech (Verband der 
Polen in Deutschland) odgrywał w  systemie organizacji polskich w  Zagłębiu Ruhry 
stosunkowo małą rolę. Był on jednak poprzednikiem założonej w  '1922 roku orga
nizacji polskiej o tej samej nazwie. Jego rozwój miał istotne znaczenie dla spo
łeczności polskiej Zagłębia Ruhry. Można to zasygnalizować w  postaci kilku tez:
1- Związek Polaków w Niemczech był pierwszą, realizowaną jeszcze przy braku 
Wystarczających środków, próbą utworzenia centralnej organizacji (tzw. „dacho
w ej”) z szerokim zakresem zadań stawianych wychodźstwu polskiemu w  Niem
czech.
2. Mimo swojej liczebnej i organizacyjnej słabości, Związek ten w  ścisłym współ
działaniu z „Wiarusem Polskim” czasowo przejął ważną funkcję o charakterze 
Jednoczącym i wniósł w ten sposób duży wkład w  organizowanie się świadomej 
Mniejszości polskiej w  Zagłębiu Ruhry.
3- W Związku Polaków w  Niemczech (1894) m iały miejsce także polityczno-spo
łeczne konflikty dotyczące orientacji politycznej. Te zasadnicze spory były rezulta
tem napięć wynikłych z różnego pojmowania ruchu narodowego przez polską 
klasę robotniczą w  Zagłębiu Ruhry, a dążącej do prymatu w  nim inteligencji i sta
nu średniego z Poznańskiego. W związku z tym  pozostaje także połączenie ZPwN  
w 1910 r, z utworzoną w  1905 r. w  Poznańskiem organizacją „Straż”. Sporny cha
rakter nosiła również kwestia stosunku do niemieckiego kleru. Sprawa duszpa
sterstwa polskiego nabrała przy tym szczególnej ostrości i ZPwN angażował się 
W nią bardzo intensywnie.
4- Nie udało się ZPwN (1894) osiągnięcie jednego z najważniejszych zadań, a mia
nowicie objęcie swym zasięgiem całej polskiej klasy robotniczej w  Zagłębiu Ruhry.

°Piero założenie w  r. 1902 Zjednoczenia Zawodowego Polskiego stanowiło pod tym  
Względem przełom, zwłaszcza po włączeniu się do akcji strajkowej w  1905 r.
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5. Wydaje się słusznym uważać istnienie ZPwN za wstępny etap w  utworzeniu 
Komitetu Wykonawczego (Polskiego) w  1913 r. w  Winterswijk w  Holandii. Temu 
Komitetowi już po rewolucji w  Niemczech 1918 r. udało się skupić prawie wszy
stkie organizacje polskie Zagłębia Ruhry. Założony w  1922 r. Związek Polaków  
w  Niemczech mógł już w  zmienionych warunkach politycznych i terytorialnych 
rozpocząć budowę swej organizacji w  bezpośrednim oparciu o założenia Komitetu 
Wykonawczego, przesuwając równocześnie punkt ciężkości swej działalności organi
zacyjnej z Zagłębia Ruhry do Berlina.

Y
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