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Die Aufzeichnungen des Marscballs

Piłsudski stellen ein in seiner Art

einziges Dokument unserer Zeitge-
scbicbte dar. Niedergeschrieben in

den verscbiedenen Perioden seines

Lebens, geben sie einen unmittel-

baren Einblick in die Entstebungs-
gescbicbte des polniscben Staates,

dessen Gestalt und Entwicklung ent-

scbeidend durcb die Personlicbkeit

des Marscballs gepragt wurde. In den

abenteuerlicben Kampfen des jungen
sozialistiscben Revolutionars gegen

die zaristiscbe Polizei, in den kubnen

Kriegszugen des Kommandanten der

polnischen Legion, von denen Pił
sudski bier mit ungewohnlicher
Spannung zu erzablen weiB, erleben

wir seinen personlicben Werdegang
aus nacbster Nabe mit. Soldatiscbe

Tapferkeit und politiscber Weitblick

sind es, die dem polniscben Staat 1920

in der Schlacbt von Warscbau die

Unabbangigkeit erkampfen. Eine

Stunde weltbistorischer Entschei-

dung, dereń Bedeutung erst aus

der Darstellung des Marschalls er-

kennbar wird! Der Geist, der die

fubrenden Manner des heutigen
Polens beseelt, findet in den Auf-

satzen und Reden aus jungster Zeit

seine autbentiscbe Deutung. Gesetz

und Ebre, diese Worte sind Symbol
fur das Wirken Piłsudskis, dessen

Aufzeichnungen sich den Selbstzeug-
nissen anderer europaiscber Staats-

manner wurdig an die Seite stellt.
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Zur Einfuhrung

Den
literarischen Niederschlag der staatsmiinnischen Leistun-

gen Josef Piłsudskis, des grolien militarischen und politi-
schen Reprasentanten der polnischen Zeitgeschichte, der deutschen,
Óffentlichkeit wenigstens in knappen Umrissen zu unterbreiten,
ist eine publizistischePflicbt, die eine langst schmerzlich fiihlbare

Lucke ausfullt. Sie bedarf daher weder einer besonderen Recht-

fertigung noch eines Hinweises auf die Wichtigkeit der Dinge,
von denen der Erste Marschall Polens und Schópfer des polni
schen Staates im A.uf und Ab seines an Spannungen uberreichen

Lebens gesprochen und geschrieben hat.

Ob ais Revolutionar und Verschwórer, ais Soldat und gliihend
verehrter Kommandant der Ersten Brigade, ais siegesgewisser
Feldherr in den schwersten Augenblicken angesicbts der vor

Warschau aufzischenden Roten Fiut, oder ais weitsicbtiger Staats-

mann und starker Erzieher seines Volkes, — immer legt im Leben

und im Bericht der Fiihrer des wiedererstandenen Polen Zeugnis
ab von der Wahrheit seiner Jugendjahre, der er unbeugsam treu

blieb: keine soziale Gerechtigkeit ohne nationale Freiheit, kein

starker Staat ohne starkes Volk.

Entsprechend dem Lebensweg des Marschalls Piłsudski ergab
sich die Form fur die Auswahl seines Lebensberichtes gleicbsam
von selbst. Die Fiille der menschlichen Erkenntnisse, der tapferen
Soldatenerfabrungen, der strategischen Wahrheiten und staats-

mannischen Bekenntnisse dieses reichen und stolzen Lebens glie-
dert sich ohne Zwang, zumal Josef Piłsudski in tiefer psycholo-
gischer Selbstprufung stets gewóhnt war, von seinem Lebens-

werk vor sich selbst Rechenschaft abzulegen.
Die Heimat des Wilnalandes — Piłsudski wurde am 5. Dezem-

ber 1867 in Zulow bei Swieciany, wenige Kilometer nórdlich von

Wilna, geboren - und die elterliche Tradition legten dem jungen,
revolutionaren Patrioten ein deutlich umrissenes Erbe in den
SchoB. Seine Jugendjahre sind uberschattet von den Schleiern

tiefer Trauer um das MiBlingen des polnischen Aufstandes von
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i863 und um die unaufhorlichen Opfer, die das Land unter der

Henkersherrschaft des russischen Generalgouverneurs fur Li-

tauen, des Grafen Murawiew, bringen mufa te. Schon die Kindheit

bringt Piłsudski mit jenem Element der polnischen Ilłegalitat in

Beruhrung, dem er spater ais revolutionarer Kampfer eine aus-

fuhrhche Darstellung widmet: mit der Bibuła, dem illegalen ge-
druckten Wort, dem scharfen Propagandawerkzeug der unter der

Decke des Zarentums unterirdisch wuhlenden polnischen Geheim-

organisationen.
In einem Selbstbekenntnis „Wie ich Sozialist wurde“ deutet

Piłsudski semen Weg ais Student und seine sozialistische Wen-

dung an. Die langjahrige Verbannung nach Sibirien bringt ihm

die Reife des entschlossenen Revolutionars, der er ais Heraus-

geber des sozialistischen „Robotnik1', ais Organisator der Kampf-
gruppen der PPS und ais politischer Publizist bleibt. Aber schon

in seinen ersten Berichten klingt der Ton an, der in seiner wei-

teren Entwicklung widerhallt: man muli Sozialist sein und Pa-

triot, Revolutionar und Soldat!

In all diesen Jahren begleitet ihn ein anderes mutterliches Erbe,
die Liebe zu den heimatlichen Dichtern Polens, zu den beiden

Grolien im Reich der polnischen Literatur: Słowacki und Mickie
wicz, die wie Piłsudski in Wilna ihren Weg begannen. Aber

schon umgeben den zukiinftigen Feldherrn und Staatsmann

neben den Toten die teuren Gestalten der lebenden Kameraden;
da sind die Helfer bei der propagandistischen Arbeit, an ihrer

Spitze „Kamerad X", — mit seinem wahren Namen Alexander

Sułkiewicz, der die Befreiung Piłsudskis aus dem Petersburger
Gefangnis organisiert und gemeinsam mit ihm das rasche Wachs-

tum der polnischen Unabhangigkeitsbewegung freudig erlebt, bis

er 1916 ais polnischer Legionar in Wolhynien fallt, ohne das

gelobte Land der Unabhangigkeit zu erblicken, — und neben Suł
kiewicz viele andere, dereń Zahl in den nachsten Jahren steil

wachst.

Nach dem Zusammenbruch der revolutionaren Versuche der

Jahre igo5/o6 wendet sich Piłsudski immer scharfer und aus-

schlieBlicher der Verwirklichung seiner Grundidee zu: derHeran-

bildung eines polnischen Heeres, das ihm immer wieder ais das

einzige sichere Unterpfand kunftiger polnischer Unabhangigkeit
erscheint. Aus den Kampfgruppen der PPS, aus den Organisa-
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tionen des Schutzenverbandes, aus dem „Verband des aktiven

Kampfes“ entwickelt sich allmahlich im Lauf der Jabre bis 1914

eine kleine Kerntruppe, Piłsudskis Stolz und einzige Hoffnung.
Er arbeitet jetzt auf ósterreichischem Boden, in Krakau, dem

einzigen Platz, der ihm fiir diese miłitarischen Vorbereitimgen
noch blieb. Um ihn herum versammeln sich ais Soldaten und
Offiziere der Polnischen Legion bereits all die Manner, die spater
gemeinsam mit Piłsudski den Staat erobern und im soldatisch-

revolutionaren Sinne umgestalten: Walery Sławek, Alexander

Prystor, Josef Beck, Janusz Jędrzejewicz und all die anderen,
dereń Namen neben dem des Marschalls im neuen Polen einen

guten Klang haben.

Ais der Weltkrieg ausbricht, schlagt Piłsudskis grolie Stunde.

Mit seinen Legionaren ist er inzwischen eine kleine Macht ge-

worden, die immerhin in die Wagschale fallt. Unter schwierigen
Bedingungen kann er am 6. August 1914 — einem Ehrentage,
den weder er noch seine Soldaten seitdem zu feiern vergaBen —

mit seiner Ersten Brigade von Krakau aus ins Feld ziehen, Sieg
und Niederlage mit den Armeen Deutschlands und Ósterreichs zu

teilen. „Meine ersten Kampfe“ betitelt sich der Kriegsbericht
Piłsudskis. Er schreibt ihn gróBtenteils in der Einsamkeit der

Kasematten von Magdeburg, wo ihn im Sommer 1917 die deut-

schen Militarbehorden — vom tragischen MiBverstandnis und Ver-

bangnis dieser schweren deutschen Jahre zu sprechen, ist hier

nicht der Ort — interniert haben. Die von Piłsudski niederge-
schriebenen Kapitel sind ein stolzes Lied, der Heldengesang der

polnischen Legionare, dereń Kampfwert von Piłsudski bewuBt

und planmaBig gesteigert wurde, damit er bei Kriegsende, wenn

alle anderen abgekampft waren, das Zunglein an der Waage sein

kónnte. Die Ereignisse zwangen Piłsudski zu anderen MaBnah-

men, ais er sie urspriinglich gewunscht hatte. Im Sommer 1917,
nachdem die politische Entwicklung die Mittelmachte zur Errich-

tung eines polnischen Staates veranlaBt hatte, verweigerte Pił
sudski mit seinen Legionaren den neu geforderten Eid. Die pol
nischen Legionen sołlten — so war es sein Wille gewesen — nie-

mandem anderen dienen ais der polnischen Unabhangigkeit.
Das war der Sinn seines selbst im eigenen Volk zunachst kaum

verstandenen bewaffneten Kampfes gegen BuBland. Nach der

Niederringung des russischen Gegners jetzt dafiir einfach einen
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anderen Souveran einzutauschen, statt der einen jetzt eine andere,
wenn auch verhullte Abhangigkeit auf sich zu nehmen, konnte

nicht der Sinn der blutigen Opfer sein, die die Erste Brigade g&-
bracht hatte. Der ungewissen Zukunft gegeniiber griff Piłsudski

zu dem seinem Charakter und seinen staatspolitisch-padagogi-
schen Grundsatzen entsprechenden Mittel der Eidesverweigerung.
Piłsudski kam nach Magdeburg, seine Legionare wanderten in

zahlreiche Intemierungslager.
Uber diesen letzten Kriegsjahren liegt eine geschichtliche Tra

gik. Mit Recht hat Adolf Hitler darauf hingewiesen, dafi eine

freimiitige und tapfere Anerkennung fremder Volksrechte im

Jahre 1918 dem deutschen Osten und dem naben Osteuropa ein

anderes Gesicht gegeben hatte, das sowohl den deutschen wie den

polnischen Interessen Rechnung trug. Dynastische Wiinsche und

die bleieme Last Habsburger Sonderinteressen haben eine solche

Lósung, die den aufrichtigen Wiinschen des deutschen Volkes

entsprochen und Moeller van den Brucks grofier Lehre vom

Recht der jungen Vólker Rechnung getragen hatte, verhindert.

Beide Vólker haben dieses tragische Verhaugnis mit Jahren

schwerer Wirmisse bezahlen miissen.
Der Zusammenbruch der deutschen Fronten befreite Piłsudski,

seine Soldaten und — sein Land. Heimgekehrt und ohne eigenes
Bemuhen ais das selbstverstandliche Oberhaupt von allen Seiten

anerkannt, geht Piłsudski mit der ihm eigenen Spannkraft sofort

an den Neubau des polnischen Staates. Noch sind die Grenzen

Polens nicht gesichert. Von Osten her droht die emste Gefahr

der russischen Revolution und ihrer Expansionsbestrebungen. Die

Rotę Armee ringt in langen Kampfen ihre innerpolitischen Geg-
ner, die „weifien" Armeen Wrangels, Denikins und Koltschaks

nieder und wendet sich dann mit voller Wucht gegen das noch

kaum geriistete Polen. Die ukrainische Offensive Piłsudskis bleibt

ohne Enderfolg. Die rotę Reiterarm.ee Budjennys iiberflutet das

siidostliche Polen, die russische Nordarm.ee rollt unter der Fułi-

rung Tuchaczewskis den linken Flugel der polnischen Front auf
und stófit bis Warschau und nordlich von Warschau an die

Weichsel vor. In diesen schweren Tagen des Juli und August
1920 lastet auf Piłsudski, dem Staatsoberhaupt und obersten
Heerfiihrer die ganze Verantwortung fur Staat und Heer. Die

innerpolitische Zersetzung macht erschreckende Fortschritte.
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Wie durch ein Wunder iiberwindet der Marschall die droliende

Nervenkrise, der Soldat wachst zum Feldherm: Piłsudskis gro-
Ber Gegenstofi fiihrt von den Ufern des Wieprz aus in den Riik-

ken der vor Warschau stehenden russischen Armeen und bereitet

der Nordarmee Tuchaczewskis eine entscheidende Niederlage. Der

strategische Erfolg ist gesichert. Die Russen mussen von War
schau weichen, eine mit strategischem Genie eingeleitete Ver-

folgung jagt die entsetzt fliehenden Russen aus Polen hinaus,
zerbricht die Organisation der Roten Armee und wachst sich zu

einem groBen militarischen und połitischen Triumph aus. Der

Rigaer Friede sichert Polen im Osten weite Strecken Gebietes

und schiebt seine Ostgrenze bis iiber die Pripjetsumpfe hinaus.

Die strategischen Erfahrungen des Jahres 1920 legt Piłsudski

in seinem groBen militarwissenschaftlichen Werk „Das Jahr

1920“ nieder, dessen Bekenntnisse und Erklarungen heute nicht

allein geschichtlichen Wert haben, sondern gleichzeitig auch

einen wesentlichen autobiographischen Beitrag fur die Person-

lichkeit Piłsudskis darstellen.

Nach den Jahren der auBeren Sicherung des staatlichen Be-

standes folgt fur den sieggekrónten Feldherm der vielleicht noch

schwerere Kampf um die innere Konsolidierung Polens. Piłsudski

kennt sein Volk mit allen seinen guten Gaben und mit seinen, aus

Blut und Geschichte gewachsenen Schwachen. Politik ist ihm, der

oft genug gegen den Willen seiner Mitburger fur ihre Freiheit

zu kampfen gezwungen war, wesentlich eine Frage der Erziehung.
Verleumdet, umkampft, verbitterl geht er den schweren Weg
des Staatsmannes. Seine groBen połitischen Reden aus dem Jahr-

zehnt von 1920 bis ig3o enthiillen die einzelnen Etappen dieses

aufregenden und nervenzerriittenden Kampfes, bis endlich der

groBe Durchbruch gelungen ist. Die Erste Brigade wird die

Grundlage des neuen Staates. Ein stolzes Leben, bis oben ange-
fiillt mit all den Erfahrungen, die nur je ein Mensch haben kann,
erreicht sein hohes Ziel.

Heute steht der Marschall in aller Fiille seiner ungebrochenen
połitischen und soldatischen Kraft, wenn auch nicht formell, so

doch dank der moralischen Autoritat seiner Persónlichkeit tat-

sachlich an der Spitze des von ihm geschaffenen und in seinen

Grundfesten gesicherten Staates. Die letzten Entscheidungen der

mneren und auBeren Politik liegen in seiner Hand; jahrzehnte-
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lange Kameradschaft bindet ihn an den Prasidenten der polni-
schen Republik, an Ignacy Mościcki. Die giitige Zusammenarbeit

beider Manner ist die Basis der polnischen Staatsgeltung. Die

Erste Brigade Piłsudskis stellt die Klammer der Tradition und

des persónlichen Einflusses mm Volke hin dar. Wenn der Erste

Marschall Polens hier und da in seinen Botscbaften an seine Le-

gionare stolz der Vergangenheit gedenkt, wie etwa in dem schó-

nen Brief des Jahres ig33 aus Pikibszki an die Warschaueir

Legionarstagung, dann bindet sich auch in solcben Satzen des

Gedenkens die Kraft der Vergangenheit an das sichere BewuBt-

sein, die Gegenwart und die Zukunft zu meistern:

„Allzu haufig tauchen vor meinem Geiste wieder jene Stunden

des Grauens und der seelischen Ersckiitterung auf, die wir so

lange und so zahlreich miteinander verlebt haben, — jene Stun
den, in denen unsere Herzen vor Schmerz und Qual fast brachen,
in denen unsere Stirnen feucht wurden von blutigem Schweifi.

Immer wieder habe ich damals zum Ausharren und zur zahen

Hartnackigkeit gemahnt. Unlósbar sind wir mit der Geschichte

unseres Vaterlandes verbunden ... Jene Schmerzen und Qualen
zu uberwinden, wie es mir gelang, hat sich verlohnt. Ein solches
Leben wie das meine war wert, gelebt zu werden.“

Diese Worte aus Pikiliszki sind alles andere, ais eine Resignation
oder auch nur der Ausdruck eines Gefiihls, mit dem eigenen
Leben abgeschlossen zu haben. Sie stellen nichts anderes dar ais

einen Weckruf, der immer wieder die zentrale Stellung der tapfe-
ren Tradition der Ersten Brigade innerhalb der staatlichen Ideo
logie und der staatlichen Wirklichkeit Polens betont. Nichts lagę
dem polnischen Marschall ferner, ais in sorgenloser Ruhe und

Seelenstille vergangener Tage zu gedenken. Wie in den Tagen
von Ulina-Mała ist ihm die Gegenwart eine zwar mit allen Un-

sicherheiten des Lebens beladene, ernste und schwierige Aufgabe,
aber wie bei Ulina verbindet sich mit dieser Burdę der gern ge-

tragenen Pflicht der karge Soldatenhymnus an das Leben: „Hoch
iiber allem uberschwemmt die Sonne mit heiterem Glanz die

ganze Welt!“

Der literarische Niederschlag des Lebens Piłsudskis begleitet
alle diese einzelnen Etappen seines seltsamen und ungewóhn-
lichen Entwicldungsganges. Der Marschall ist nicht nur Soldat

und Staatsmann, sondem auch ein grofier Schriftsteller. Der ihm
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eigene Stil spricht ebenso sehr von unaufhórlicher Lebensnahe

wie von einem starken Empfinden fur die Selbstgeltung ałles Gei-

stigen. Wie er keinen Augenblick davor zuriickschreckt, seinem

Yolk die bisweilen recht bittere Wahrheit zu sagen, so priift er

auch sich selbst mit psycbologischer Scharfe. Tiefe, innere Klar-

heit zeichnet iłrn nicht minder aus, wie jene ironische Grundhal-

tung, aus der ein muhsames Leben spricht.
Der an sich stets schmerzliche Weg der Auswahl war angesichts

der umfangreichen Gesamtarbeit Piłsudskis — seine Schriften,
Reden und Befehle liegen in der vom Warschauer „Institut zur

Erforschung der neuesten Geschichte Polens“ besorgten authen-

tischen Ausgabe nunmehr bereits in neun Banden vor — nicht zu

vermeiden. Der Herausgeber hat jedoch bei der Auswahl Wert

darauf gelegt, geschichtlich und gedanklich ein so luckenloses

Bild zu geben, wie es die Umstande nur erlauben. Er móchte an

dieser Stelle dem im Spatsommer 1934 verstorbenen Leiter des

Warschauer Militarhistorischen Biiros, General Julian Stachie-

wicz, und seinem Mitarbeiter, dem Major Dr. Wacław Lipiński,
fur ihre giitige und vertrauensvolle Unterstiitzung danken. Zu

dem gleichen Dank fiihlt er sich gegeniiber dem Mitarbeiter des

Militarhistorischen Buros, Rittmeister Karl Riedl, verpflichtet,
der mit grofier Sachkenntnis und Gewandtheit zur Sorgfaltigkeit
der Auswahl erheblich beitrug, sowie dem Pressechef des Mi-

nisterrats, Tadeusz Święcicki, dessen guter Rat vor allem fur die

Ausgestaltung des politischen Teils der Auswahl wertvolle Dienste

leistete.

Der Zweck dieses Auswahlbandes ist, der deutschen Óffentlich-
keit einen ersten Uberblick iiber eine reiche Gedankenwelt zu

vermitteln, die uns bisher unbekannt war. Des notwendigen
Zusammenhanges wegen sind den einzelnen Abschnitten knappe
Einfiihrungen beigegeben. Daft die Auswahl sich bereits in die-

sem engen Rahmen zu einem deutlichen Bild des geschichtlichen
Weges der polnischen Nation in den letzten vierzig Jahren rundet,
gewahrt die Gewifiheit der richtigen Methode.

Aus allem, was Josef Piłsudski in seinem Leben geschrieben
und gesagt hat, spricht der schlichte Ton eines geraden und bis
ins Letzte einfachen Menschen. Er ist und bleibt im Kem seines

Wesens Soldat. Gerade diese Grundhaltung des erfahrenen Mar-

schalls im Warschauer Belvedere macht uns seine Gestalt so ver-
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traut. In seinem Zeichen hat Polen den geschichtlichen Schritt

der freundschaftlichen Aiuiaherung an das deutsche Volk voll-

zogen und in die friedensbereite Hand des deutschen Fuhrers

und Reichskanzlers Adolf Hitler eingeschlagen. Die von Piłsudski

ausstrahlenden moralischen Krafte erscłieinen uns ais die beste

Gewahr dafiir, daB der grofie Akt emeuten Sichkennenler.nens

der beiden tapferen Nachbarvólker an der Schwelle Osteuropas
eine kraftvolle Einleitung gemeinsamer Arbeit auf allen Gebieten

des politischen und wirtschaftlichen Lebens bedeutet.

Heinrich Koitz
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Der Yerschwórer



„Macht ohne Gerechtigkeit und Freiheit ist rohe
Gewalt und Barbarei. Gerechtigkeit und Frei
heit ohne Macht ist eine kindische Phrase.“



Wie ich Sozialist wurde
Josef Piłsudski fand bereits ais sehr junger Mensch den Weg in
die polnische sozialistische Bewegung, die in den letzlen Jahrzehnten
des neunzehnten Jakrhunderts gleichzeitig die Kernorganisation der
polnischen Unabhangigkeiłsbewegung war. Ober die Beweggriinde,
die den polnischen Staatsmann in seinen Jugendjahren in das

Lager der polnischen Sozialisten łrieben, sowie iiber seine person-
liche Entwicklung innerhalb der sozialistischen Gedankenwelt hal
Piłsudski im Jahre 1903 in der in Lemberg erschienenen sozia
listischen Zeitschrift „Der Lichtstrahl“ ein klares Bekenntnis ab-

gelegt. Diese programmatische Erklarung enthalt gleichzeitig die

tiejeren Grilnde fur den Zerfall der polnischen sozialistischen Be
wegung in einen von Rosa Luxemburg gefiihrten linken inter-
nationalen Fliigel und in den rechten Fliigel unter Piłsudskis

Fiihrung, der bereits damals die Notwendigkeit empfand, die ge-
sunden sozialistischen Grundgedanken mit nationalen Notwendig-
keiten so eng ais moglich zu oerkniipfen.

A ls Sozialist bezeichnete ich mich eigentlich bereits im Jahre

.IŁiSSZt. Ich sagę ausdrucklich: ich bezeichnete mich so! Derm

das bedeutete noch nicht, dali ich mir schon unbeugsame und
dauerhafte Gberzeugungen iiber den Wert der sozialistischen Idee

erkampft hatte. Ich besuchte damals das Gymnasium in Wilna,
gehórte der einige Jahre vorher gegriindeten Vereinigung „Spój
nia" an und verfiel mit meinen Kameraden der sozialistischen

Modę, die uns altere Schulkollegen, Studenten der Petersburger
Universitat, nahebrachten. Ich gebe es offen zu, daS es eine Art

Modę war — denn anders kann man die damalige sozialistische

Epidemie kaum bezeichnen, die den Geist der revolutionar oder
doch wenigstens oppositionell gestimmten Jugend erfafite. Sie

packte uns in einem solchen Grade, dali keiner meiner intelligen-
ten und tatkraftigen Kameraden es in seiner Entwicklung ver-

meiden konnte, diese sozialistische Periode durchzumachen.

Die einen blieben weiter Sozialisten, die anderen wechselten in

ein anderes Lager iiber, die dritten schliefilich yerwarfen spater
jede soziale Bestrebung — aber jeder einzelne von ihnen war

Iangere oder kiirzere Zeit Sozialist. Ich muli also vor allem, um

von mir selbst zu sprechen, erklaren, warurn ich damals reyolutio-
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nar gestimmt war. Ich bin auf dem. Lande geboren, in einer

adbgen Famibe, dereń Mitgbeder sowohl wegen ihres Anspruchs
auf eine recht alte Abstammung ais auch dank ihres groBen Guts-

besitzes in die Reihe derer gehórlen, die man einst ais „bene nati

et possessionati“ bezeichnete. Da wir gutsituiert waren, kannte
ich lange Zeit keine materiellen Sorgen, und meine Kindheit war

von einer gewissen Behaglichkeit umgeben. Ich kónnte, da ich

zablreiche Gescbwister besaB und meine Eltern sehr zartbch und

herzlich zu uns waren, meine Kindheit ais ein landliches Idyll
bezeicbnen. Ich kónnte es, - wenn nicht ein groBer Kummer mei-

nen Vater bedruckte, meiner Mutter Augen vor Tranen rótete und

in meinem kindlichen Geiste einen tiefen Eindruck hinterlieB:

die frische Erinnerung an das MiBgeschick meines Yolkes im

Jahre i863.

Meine Mutter, eine unversóhnliche Patriotin, bemuhte sich

keineswegs, ihren Schmerz und ihre Enttauscbung iiber den Zu-

sammenbruch des Aufstandes vor uns zu verbergen, sondern sie

erzog uns im Sinne der Notwendigkeit des weiteren Kampfes mit

dem Feinde unseres Vaterlandes. Von friihester Kindheit an wur-

den wir unter besonderer Berucksichtigung der verbotenen Werke

mit den Schópfungen unserer groBen Dichter bekannt gemacht:
wir wurden in der polnischen Geschichte unterrichtet, und man

kaufte uns ausschłiefilich polnische Bucher. Diese revolutionare

Vaterlandsliebe hatte keine ausgesprocben soziale Richtung. Die
Mutter liebte von unseren groBen Dichtern am meisten Krasiński,
ich wiederum zog von Kindheit an Słowacki vor, der fur mich

auch der erste Lehrer demokratischer Grundsatze war. Sie prag-
ten sich bei einem Kinde natiirlich noch sehr unklar und ver-

schwommen aus, doch festigten sie sich nach jedem Streit, den
die Mutter im Scherz ihretwegen mit mir ausfocht, bei meinem

lebhaften und bisweilen trotzigen Charakter immer mehr.

Aufier den Buchern, die sich mit Polen beschaftigten, las ich

ziemlich viel durcheinander, alles, was mir nur unter die Finger
kam. Den tiefsten Eindruck machten mir Bucher, die das Leben
der klassischen Vólker beschrieben, der Griechen und Romer.

Wahrscheinlich deswegen, weil sie viele Einzelheiten iiber Kampfe
um das Vaterland und zahlreiche Beschreihungen von Helden-

taten enthielten. AuBerdem besaB ich eine Vorliebe fur Napoleon,
und alles, was diesen meinen Helden betraf, packte mich stark
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und befliigelte meine Phantasie. AJle meine Traume galten da-

mals ausschliefilich dem Aufstand und dem bewaffneten Kampf
gegen die Russen, die ich aus ganzer Seele haBte. Jeden einzelnen

von ihnen hielt ich fiir einen Halunken und Dieb. Das letztere war

iibrigens yollliommengerechtfertigt. Zu jener Zeit uberschwemmte

RuBland das ganze litauische Gebiet mit seinem Abschaum, mit

den niedertrachtigsten Elementen, die es bcsafr - und die Erzah-

lungen uber die Schurkereien und Barbarei der Hordę Murawiews

waren in aller Munde.
Der Genauigkeit wegen muft ich hinzufugen, dafi meine Mutter

von friihester Kindheit an bemiiht war, in uns Selbstandigkeit des

Denkens und das Bewufitsein des personlichen Eigenwertes zu

entwickeln, was sich in meinem Geiste etwa folgendermafien dar-

stellte: nur derjenige ist des Titels Mensch wurdig, der gewisse
Gberzeugungen besitzt und sie ohne Riicksicht auf die Foigen
durch seine Handlungen zu bekennen bemiiht ist.

Mit einer solchen Veranlagung und mit derartigen Ansichten,
sofem man kindliche Gedanken so bezeichnen kann, kam ich zur

Schule. Ich wurde Schiiler des ersten Wilnaer Gymnasiums und

wohnte in den Mauem der einstigen Wilnaer Universitat, der

Alma mater von Mickiewicz und Słowacki. Sie sah nun natiirlich

anders aus ais zu ihren Zeiten. Wahrend meiner Schuljahre wirk-

ten an ihr zur Erziehung und zum Unterricht der Jugend zari-

stische Padagogen, die alle politischen Leidenschaften in die

Schule hineintrugen und planmafiig die Selbstandigkeit und per-
sonliche Wiirde ihrer Zóglinge zu unterdriicken trachteten. Fiir

mich war die Schulzeit also eine Art Katorga. Ich war ein ziem-

lich befahigter Jungę, brauchte mich bei der Arbeit nicht zu qua-
len und stieg mit Leichtigkeit von Klasse zu Klasse. Aber die

Atmosphare der Schule driickte, die Ungerechtigkeit und die poli-
tische Einstellung der Lehrer empórten mich, die Vortrage wirk-

ten langweilig und ermiidend. Eine Ochsenhaut wurde nicht ge-

niigen, die unaufhórlichen, erniedrigenden Angriffe von seiten
der Lehrer zu beschreiben, die Beschimpfungen alles dessen, was

ich zu verehren und zu lieben gewóhnt war. Wie nachhaltig der

Eindruck dieses padagogischen Systems auf mich war, mag man

daran ermessen, daB noch jahrelang spater, ais ich bereits das

Gefangnis, Sibirien und die yerschiedensten amtlichen Qual-
geister kennengelernt hatte, in jedem verdrieBlichen Traum
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einer meiner „netten“ Lehrer aus Wilna diese oder jene Rolle

spielte.
Unter diesen Verhaltnissen wuchs mein Hafi gegen das zari-

stische System, gegen den russischen Druck mit jedem Jahre.
Bisweilen erstickten mich ohnmachtige Wut und die Scham dar-

iiber, daB ich dem Feinde keinen Abbruch tun konnte und die

Unterdriickung meiner persónlichen Wiirde schweigend ertragen
mufite. Die lugnerischen und verachtlichen Reden, die ich iiber

Polen, seine Bevólkerung und seine Geschicbte anzuhóren ge-

zwungen war, brannten mir auf den Wangen. Das Gefiihl der

Unterdriickung, das Gefiihl eines Sklaven, den man jeden Augen-
blick wie einen Wurm zertreten konnte, lastete auf mir wie ein

Miihlstein. Die Jahre meines Aufenthaltes im Gymnasium zahle

ich stets zu den unangenehmsten meines ganzen Lebens.

Standig vom Aufstand traumend, begann ich zu iiberlegen,
warum die bisherigen Yolksbewegungen gescheitert waren. Bii-

cher, die es mir hatten sagen kónnen, gah es nicht: materielle

Sorgen entfernten zeitweilig meme Eltern von uns Kindern, und

in den Unterhaltungen mit alteren Leuten wurde iiber den letzten

Aufstand nur sehr wenig gesprochen — zudem war mir das, was

gesagt Wurde, sehr zuwider. Denn man meinte, der Aufstand sei

nicht nur ein Fehler, sondern sogar ein Verbrechen gewesen. Ich

las daher mit besonderem Interesse alles nur Erreichbare iiber

die Franzósische Revolution. Die sozialen Grundlagen dieser Be-

wegung verstand ich natiirlich noch nicht. Dafiir aber war ich

um so mehr iiber ihre Schwungkraft, iiber ihre revolutionare Ver-

bissenheit und iiber die Beteiligung gro&er Menschenmassen ent-

ziickt.

Wenn ich mich dann fragte, warum nicht auch wir Polen eine

solche revolutionare Energie aufbringen konnten, so fand ich nur

eine Antwort: wir waren und sind eben untiichtiger ais die Fran-

zosen. Das war ein schwerer Schlag fiir meinen Nationalstolz,
aber mich erwartete ein noch starkerer. Damals sprach man all-

gemein iiber den Kampf der russischen „Narodna Wola“ gegen
das Zarentum. Berichte iiber diesen Kampf drangen natiirlich

auch nach Wilna, und seine Heldenhaftigkeit machte auf meinen

romantischen Geist einen starken Eindruck. Zur gleichen Zeit
blieb aber in Polen alles ruhig. Die Organisation „Proletarjat“,
die damals in Warschau arbeitete, war so schwach, daB ihr Ein-
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flulS kaum bis Wilna drang. Aulier ihr gab es im polnisćhen
Yolk, das noch von den Kampfen des Jahres i863 erschópft war,

nichts ais Furcht, schwarze Reaktion und so viel Entrustung
iiber jeden lebendigeren Gedanken, dali meine Vergleiche zwi-

schen Polen und Rufiland damals stets zugunsten RuBlands aus-

fielen. Ich war geradezu gedemiitigt und stand am Scheidewege
meines Lebens.

Gerade in jener Zeit kam die sozialistische Modę auf. Sie ge-

langte zu uns nach Wilna auf dem Wege iiber Petersburg, also

aus dem Osten. Fur mich persónlich war das, glaube ich, eine

gliickliche Fiigung. Denn ware ich damals den Warschauer So-

zialisten begegnet, die ganz offen die Bedeutung der Nationali-

tatenprobleme leugneten und die Aufstandstradition bekampf-
ten, — ich hatte mich gegen ihren Einflufi sehr gestraubt, so dafi

ich wohl gleichzeitig mit diesen meiner Meinung nach unnotigen
Zugaben auch die Idee des Sozialismus selbst verworfen hatte.

Der Petersburger Sozialismus verlangte von mir diese Opfer nicht,
sondern gab mir sogar einen gewissen Leitfaden, eine Art Welt-

anschauung, die mit Leichtigkeit den Platz meiner vorherigen
Verwirrung einnahm.

Die Petersburger wie iiberhaupt die damaligen russischen So-

zialisten waren ganz und gar nicht das, was man heute unter

diesem Begriff versteht. Ihr Sozialismus war ein ziemlich wunder-

liches Gemisch einer sozialistischen Kritik der burgerlichen Ge-

sellschaft und eines anarchistischen Ideals unabhangiger Gemein-

schaften, zusammen mit einem etwas reaktionaren Glauben an

das russische Volk, in dem angeblich sehr im Gegensatz zum bur
gerlichen Westeuropa kommunistische Ansatze in ihrer ganzen
Herrlichkeit stecken sollten. Gegenuber Europa war dieser Sozia
lismus uberkritisch, um so nachsichtiger dafur gegenuber Rufi-

land. Damit verwandelte er sich in einen recht gewóhnlichen in-

tellektuellen Radikalismus, bei welchem jener russische Messia-

nismus ais spanische Wand diente, um die Nachlassigkeit bei der

Hebung des Bewufitseins des arbeitenden russischen Volkes zu

verbergen.
In den Kópfen der polnisćhen Jugend in Wilna setzte sich

dieser wunderliche Sozialismus auf recht verschiedenartige Weise

fest. Einige russifizierten sich unter seinem Einflufi vółlig und

brachen mit allem, was polnisch war. Andere, zu denen auch ich
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gehorte, nahmen bis zu einem gewissen Grade die russischen Be-

hauptungen iiber ihr Volk unkritisch auf and richteten daher ihr

Hauptaugenmerk auf die Kritik des burgerlichen Systems in

Europa; den gleichen kritiscben MaRstab legten wir natiirlich

auch bei der Betrachtung unseres eigenen Volkes an...

Ais solcher, recht oberflachlicher Sozialist kam ich im Jahre

i885 auf die Universitat nach Charków. Die dortige polnische Ju-

gend machte keinen Eindruck auf mich. Sie war ziemlich untatig
und besafi keinerlei starkeren sozialen Ehrgeiz; diejenigen unter

ihnen, die ihn dennoch hatten, waren fast vóllig russifiziert. Die

russischen Studenten waren wesentlich lebendiger, energischer
und beweglicher. Man bemuhte sich, mich in die studentische

Gruppe der „Narodna Wola“ hineinzuziehen, aber ich wehrte

mich entschieden dagegen und besuchte lediglich einige Selbst-

bildungszirkel... Polnische Biicher gab es nur wenige, ich sehnte
mich also nach der Heimat und nach einer anderen Umgebung.
Ein wenig belebten mich Neuigkeiten iiber die Warschauer Or-

ganisation „Proletarjat“, die gerade damals vor die russischen

Bichter zitiert wurde. Ich konnte jedoch keine genaueren Mittei-

lungen dariiber erhalten und kam lediglich zu der Gberzeugung,
dali man irgendeine solche Organisation errichten miifite, um

auch bei uns daheim ein Programm der sozialistischen Arbeit

auszuarbeiten.
Mit diesem Gedanken vertraute ich mich nach meiner Heimkehr

von Charków einigen Wilnaer Kameraden an. Sie waren mit mir

einer Meinung. Es bildete sich ein Kreis, der aulier mir und

meinen Schulkollegen noch aus ein paar Petersburger Studenten

bestand... Wir beschlossen, fur uns selbst ein hektographiertes
Schriftchen herauszugeben und an die Ausarbeitung eines Pro-

gramms zu gehen, das den Bediirfnissen des Landes entsprechen
sollte. Da sich wegen eines kleinen formalen VerstoRes die Char-

kower Universitatsbehórde weigerte, mich fiir das nachste Stu-

dienjahr aufzunehmen, beschloli ich, wahrend dieses Jahres in

Wilna zu bleiben, um dann zur weiteren Ausbildung ins Ausland

zu gehen.
In dieser Zeit fielen mir zum erstenmal polnische sozialistische

Broschuren in die Hand. Sie gefielen mir bereits wesentlich besser

und konnten mich eher iiberzeugen ais die bis dahin von mir ge-
lesenen Erórterungen der „Narodna Wola“. Ich nahm mir dar-
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aufhin vor, den eigentlichen Sozialismus kennenzulemen, und las

in russischer Sprache den ersten Band des „Kapitals“ von Marx.

Ich glaube nicht, dali diese Lektiire einen tiefen Eindruck auf

mich machte. Wenn auch die russischen Einfliisse nicht gerade
stark auf mich gewirkt hatten, so verursachten sie immerhin einige
anarchistische Verwirrungen in meinen Gedanken. Die abstrakte

Logik von Marx und die Behauptung von der Herrschaft der

Ware iiber den Menschen gingen mir nicht in den Kopf.
Im iibrigen hatte ich nicht viel Zeit fiir die Beschaftigung

mit theoretischen Fragen. Ich leitete einige Selhstbildungszirkel,
kniipfte Beziehungen mit Wilnaer Arbeitern an, sammelte volks-

tumliche Broschuren und hektographierte unser Schriftchen. Ar-

beit gab es also in Hiille und Fiille. Unser Kreis brach te kein

Programm zustande, wir einigten uns lediglich dahin, dali wir

uns mit allem Nachdruck gegen die brutale Entnationalisierungs-
politik verteidigen wollten, die von den Bussen in Litauen be-
trieben wurde. Mit der polnischen Bewegungim Kónigreich unter-

hielten wir keine Verbindung, denn es war die Zeit des vólligen
Zusammenbruchs der Organisation „Proletarjat“.

Anfang des Jahres 1887 wurde ich im Zusammenhang mit dem

Attentat auf das Leben Alexanders III. mit meinem alteren Bru-

der verhaftet, obwohl wir nur zufallig in die Angelegenheit ver-

wickelt waren. Mein Bruder kam in die Katorga, mich selbst ver-

urteilte man zu fiinf Jahren Verbannung nach Ostsibirien. Erst

dort, ais ich in aller Buhe uber meine Erlebnisse nachgrubeln
konnte, wurde ich, was ich bin.

Vor allem befreite ich mich von Grund auf von den Resten des

damaligen russischen Einflusses; beim naheren Kennenlernen

zahlreicher Vertreter der russischen Bewegung und bei der Uber-

priifung der russischen Literatur und Publizistik hórte ich auf,
die Bedeutung und die Krafte der russischen revolutionaren Be
wegung zu iiberschatzen. Auf diese Weise bahnte ich mir den

Weg fur westeuropaische Einfliisse. Dann durchschaute ich in

Sibirien, wo angesichts des Fehlens aller Kultur die sozialen

Spannungen in ihrer ganzen Nacktheit unverhullt auftraten, den

Verwaltungsapparat des Zarentums und seinen EinfluB auf das

Leben in RuBland selbst immer deutbcher. In mir erwachte ein

noch gróBerer HaB gegen diese mit europaischem Firnis iiber-
deckte asiatische MiBgeburt. Im iibrigen festigten mich Uber-
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legungen und Biicher im Sozialismus. Ich lemte damals ver-

stehen, dafi er nicht nur eine Schwarmerei edelmiitiger Menschen

war, die vom Gliick der Menschheit traumten, sondern daB er

dem realen Bediirfnis der arbeitenden Massen entsprach, sobald

die kulturelle und soziale Entwicklung ihnen das Verstandnis fur

die Grundbegriffe dieser Idee ermoglichte...
Und wenn ich an mein Volk dachte, mit dem mich alle Freude

und aller Schmerz, alle meine Gedanken und alle meine Gefiihle

verbanden, dann kam ich zu der Uberzeugung, daB meine kind-

lichen Traume und Schwarmereien mit der Weltanschauung mei-

ner Jiinglingsjahre in Einklang standen: ein Sozialist in Polen

mufa zuerst nach der staatlichen Unabhangigkeit seiner Heimat

trachten, denn staatliche Unabhangigkeit ist die wesentliche Be-

dingung jur den Sieg der sozialistischen Idee.
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Bibuła
Nach dem Eintritt in die polnische sozialistische Bewegung spielte
Piłsudski, durch seine Verbannung nach Sibirien friihzeitig zum poli-
tischen Martyrer gestempelt, sehr bald eine heruorragende Rolle in der
Polnischen Sozialistischen Partei (PPS). Er nahm an uielen ihrer

grofJen illegalen Aktionen teil, organisierte die Geheimdruckerei der
Partei und leitete jahrelang das Zentralorgan der PPS, den „Ro
botnik" („Der Arbeiter"). Bei der Aushebung dieser Druckerei in
Lodź durch die russische Polizei im Jahre 1900 wurde Piłsudski ver-

haftet, zundchst in den Pauillon 10 der Warschauer Zitadelle und

spater in das Petersburger Gefangnis gebrachi. Dort gelang ihm unter

Milhilfe einiger Gesinnungsgenossen, vor allem auch des im nach-
stehenden Text erwahnten „Kameraden X“, des Sozialisten Alexander
Sułkiewicz, eine abenteuerliche Flucht ins ósterreichische Galizien.
Einen Teil seiner Erinnerungen an diese Zeit der reoolutionaren
Arbeit hat Piłsudski im Jahre 1903 im Krakauer sozialisiischen
„Naprzód" („Yorwarts") oerdffentlichl. Diese Arbeit tragt den Na-
men „Bibuła", mit welchem Wort die polnischen sozialistischen Re-
oolulionare in ihrer Fachsprache die illegale, geheime Literatur ihrer

Bewegung bezeichneten.

Die Macht des gedruckten Wortes

Wenn
ich an meine Kinderjahre zuriickdenke, dann erwacht

in mir der lebendige Eindruck des ersten Zusammentref-

fens mit der Bibuła. Das geschah in einem kleinen btauischen

Herrenhaus, ungefahr zebn Jahre nach dem polnischen Aufstand

von i863. Die Erinnerung an die Herrschaft Murawiews und an

seine Henkerzeit war noch so stark, daB man beim Anblick der

Uniform eines Verwaltungsbeamten zu zittern begann, und daB

die Gesichter vor Furcht erblaBten, wenn das Lauten der Glocke

heruberklang, das die Ankunft eines Vertreters der russischen Be-

hórden ankiindigte.
In jener Zeit holte meine Mutter bisweilen aus irgendeinem

verborgenen Schlupfwinkel, der nur ihr bekannt war, ein paar
kleine Biichlein hervor, die sie immer wieder las, und aus denen

sie uns Kinder einige Abschnitte auswendig lernen lieB. Es waren

die Werke unserer Dichter. Das Geheimnis, das diese Augenblicke
umgab, die Ergriffenheit meiner Mutter, wenn sie zu uns kleinen
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Zuhorern sprach, der plótzliche Szenenwechsel, wenn zufallig ein

unerwiinschter Zeuge in unsere kleine Familienverschwórung ge-
riet, — alles das hat in meiner Erinnerung eine unverwischbare

Spur hinterlassen. Diese Biicher eben und noch einige andere,
etwa Broschuren aus der Zeit vor dem Aufstande, waren fur uns

damals fast die einzigen Vertreter der vor der Zensur verheim-

lichten Literatur. Nur in geringer Menge hatten sie das Durch-

einander des Aufstandes uberlebt. Man bewahrte diese Hefte sorg-

faltig auf wie Reliquien. Sie iibten jedoch keinen tieferen Ein
fluB auf breite Schichten aus, da sie meistens doch noch aus

Furclit vor einer wirklichen oder vermuteten Gefahr yemichtet
wurden. Infolgedessen beschrankte sicb ihr EinfluB gróBtenteils
auf den Kreis der Familie, die sie besaB.

Um 1875 begannen dann von Zeit zu Zeit sozialistische Druck-

schriften zu erscheinen. Die Zahl ihrer Leser konnte naturlich

zunachst nur sehr gering sein, aber die Begeisterung der An-

hanger der sozialistiscben Idee bewirkte, daB sie sich gerade in

den Schichten der Nation rascb verbreiteten, die damals sogar
vom erlaubten Buch nur selten erreicht wurden. Die sozialistische

Bibuła behauptete sich lange Zeit hindurch ais einzige im polni-
schen Volk, das nach dem Aufstand von i863 unter dem russi-

schen Terror lebte. Allmahlich schwanden allerdings Furcht und

politische Erstarrung dahin, um so mehr, ais der von den Sozia-

listen gefiihrte Kampf die Leute uberzeugte, daB es nicht un-

móglich war, die barbarischen Gesetze des Zarismus zu um-

gehen. So kann man etwa von 1880 ab neben den sozialistischen

Biichern und Broschuren eine immer gróBere Anzahl anderer

illegaler Biicher feststellen: auslandische Ausgaben unserer Dich-

ter, historische Abhandlungen, Flugschriften, die jedes in seiner
Weise die Lagę in den polnischen Provinzen RuBlands zu be-

Ieuchten versuchten.

Die Tatigkeit der PPS bedeutete fiir die Bibuła einen neuen

Zeitabschnitt. Sie war in Polen nach dem Aufstande die erste

revolutionare Organisation, der es gelang, ein Jahrzehnt lang un-

unterbrochen durchzuhalten und einen solchen Grad von Organi
sation und Technik zu erreichen, daB ihre Tatigkeit auf dem Ge-

biet der Herausgabe und Verbreitung von Druckschriften keine

ernsthafte Unterbrechung mehr kannte. Zuerst wurde das Er
scheinen einer gróBeren Anzahl auslandischer Yeróffentlichun-
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gen mit einem gewissen MiBtrauen aufgenommen; ais aber ihre

Zahl unaufhorlich wuchs, ais die Partei sogar begann, den „Ro-
botnik“ im Inlande herauszugeben, ais lange Zeit hindurch die

Jagd der russischen Gendarmerie nach der Druckerei yergeblich
blieb, und ais schlieBlich die Verbreitung der illegalen Druck-

schriften eine gewisse RegelmaBigkeit erreichte, so dali die ein-

zelnen Ausgaben ihren Bestellern unabhangig davon zuzugehen
begannen, ob sie in Warschau oder in der Provinz wohnten, — da

begann die Offentlichkeit, sowohl die Arbeiterschaft ais die Intclli-

genz, der Soliditat und Dauerhaftigkeit dieser Erscheinung Glau-

ben zu schenken.
Der Eindruck, den dieser Erfolg der PPS im ganzen, weiten

russischen Reich heryorrief, war ungeheuer. Nach kurzer Zeit

kamen von allen Seiten Yorschlage, die sich auf die Einschmug-
gelung dieser oder jener Biicher nach Polen bezogen. Bis 1900

gab es sozusagen nicht eine einzige revolutionare Organisation im

ganzen Reich, die sich nicht mit solchen Vorschlagen an die PPS

gewandt hatte. Man kam aus Petersburg, aus Moskau, aus Sa
mara zu uns... Es waren Vertreter der verschiedensten Kreise,
die uns ersuchten, sei es illegale Druckschriften, sei es iiberhaupt
Druckereimaterial nach Polen zu schaffen.

Die Tatigkeit der PPS auf dem Gebiet der Herausgabe und

Verbreitung von Bibuła brachte in die dumpfen Mauera unseres

Gefangnisses einen Hauch Europas mit seiner Pressefreiheit, und

diese Tatsache ermutigte die Offentlichkeit sehr. Die Bibuła hor te

auf, etwas Ungewóhnliches zu sein; man gewohnte sich an sie,
so daB nach einiger Zeit in den Kreisen, die die Publikationen
der PPS erhielten, noch ein anderer Fortschritt móglich war:

ein Teil dieser Yeróffentlichungen konnte sogar verkauft werden,
und die Partei erhielt schlieBlich auch Abonnenten fur ihre perio-
dischen Schriften.

Dem Beispiel der PPS folgten bald die anderen polnischen
illegalen Organisationen, der judisch-sozialistische „Bund“ und

die biirgerlichen „Nationaldemokraten“. Diese Gruppen erreich-

ten wieder andere Schichten der Nation, die nicht unter dem Ein-

fluB der PPS standen, und machten so immer breitere Kreise mit
der illegalen Tatigkeit und ihrer geheimen Literatur vertraut.

Wie leicht zu begreifen ist, muBte eine solche Menge illegaler
Druckschriften einen starken EinfluB auf den Standpunkt der
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Bevolkerung gegeniiber allem Illegalen und insbesondere gegen-
iiber dem nicht zensurierten Buch ausuben. Sie horten zunachst

auf, eine heilige Sache zu sein, sie riefen kein Erschrecken mebr

hervor, sondern zerstorten sogar die Autoritat der zaristischen

Regierung und den Glauben an ihre Macht. Schon der familiare

Name des Wortes „Bibuła" beweist die weite Verbreitung der

illegalen Druckschriften und bezeugt, dali sie den geheimnis-
vollen Reiz verloren hatten, der sie einst umgab.

Selbst die Bauern gewóhnten sich immer mehr an die Lektiire

der illegalen Biicher. Ich kónnte eine groBe Zahl von Geschichten

erzahlen, die diese Tatsache beweisen, will mich aber auf ein sebr

charakteristisches Beispiel beschranken:
In irgendeinem Dorf an der Weichsel erhielten die Bauern ge-

wohnlich die nationaldemokratische Bibuła und daneben bisweilen

auch noch sozialistische Veróffentłichungen. Eines Tages - ich

weiB nicht, warum — kam die Bibuła nicht mehr. Die Bauern be-

schlossen, an die Quelle zu gehen. Sie sammelten Geld und scliick-

ten einen Abgesandten aus, der Leute suchen sollte, durch die sie

wieder mit der Bibuła in Verbindung kommen konnten. Man

empfahl ihm dabei, nicht nur nach Nationaldemokraten, sondern

auch nach Sozialisten zu suchen. Ich kenne die Einzelheiten der

Odyssee dieses bauerlichen Abgesandten nicht, ich weiB nur, daB

er irgendwie, zu FuB oder mit einem Fuhrwerk, umherirrte und

einige Meilen von seinem Heimatort entfernt zufallig einem Mit-

glied der PPS in die Hande fiel, so daB er die Verbindung mit

der PPS wieder ankniipfen konnte und befriedigt heimkehrte...

Die ungeheure Masse der im Lande zirkulierenden illegalen
Literatur bildete naturlich eine bisher in den polnischen Provin-

zen des Zarismus unbekannte Erscheinung, und die Ge)vohnung,
ich móchte sogar sagen, die Anhanglichkeit der Arbeiter in der

Stadt und auf dem Lande an die Bibuła verwirklichte den Traum

von Mickiewicz, der zu seiner Zeit selbst Autor verbotener Schrif-

ten war und den Augenblick herbeisehnte, in dem seine Biicher
auch in die Hiitten der Bauern wandem wiirden.

Diese Entwicklung konnte naturlich der Aufmerksamkeit der

Regierung nicht entgehen. Fiirst Imeretynsky — in den neunziger
Jahren Warschaus Generalgouverneur — stritt nicht ab, daB die

Landleute verbotene Biicher lesen, aber fiir ihn war diese Tat
sache nur ein Grund, die Schulorganisation Polens zu reformie-
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ren und eine Gegenpropaganda der Regierung einzuleiten. Der

EinfluB dieses zaristischen „Kulturtragertums“ war mehr oder

weniger gleich Nuli; es ist sogar unbestreitbar, daB die Regie
rung selbst unter den EinfluB der Ribula geriet und vor ihr zu-

riickweichen mufite.
Man begann zunachst einen gewissen Teil der Ribula sozusagen

ais hałb erlaubt zu betrachten. Die auslandischen Ausgaben un-

serer Dichter, die dicken Lehrbucher, die neuen Dichtungen un-

serer Poeten, die jenseits der Grenze erschienenen Romanę und

naturlich die Veróffentlichungen der Verstandigung suchenden

Gruppen gehorten zu dieser Art Ribula. Nicht selten erwahnten

die Gendarme im Verlauf ihrer Durchsuchungen diese Riicher
in ihren Protokollen einfach nicht und begniigten sich damit,
sie vom Tisch oder vom Regal mit der brummigen Remerkung
herunterzustofien: „Das sind Kleinigkeiten!“ Bisweilen nahmen

sie solche Bucher mit, aber sie erstatteten keine Anzeige mehr.

Eines Tages nahm ein Gendarm nach einer Durchsuchung bei

einem meiner Freunde zwei Bandę von Limanowski mit: „Die
soziale Bewegung im 18. und 19. Jahrhundert". Ais die Ange-
legenheit erledigt war, ging mein Freund zu dem Gendarm und

forderte diese Bucher zuruck. Der Gendarm lachte und gab sie

ihm wieder, aber er riet ihm, sie nicht mehr in seiner eigenen,
sondern in einer fremden Wohnung zu benutzen. „Sehen Sie,
bei Ihnen, der Sie auf der Listę der Verdachtigen stehen, ist so

etwas fast ein Beweis; bei einem anderen waren solche Bucher
ohne jede Bedeutung. Alle Welt liest dieses Zeug da, sogar ich

selbst habe mit Interesse ein paar Seiten iiberflogen.“
Dasselbe etwa antwortete mir der Oberstleutnant Gnoinski, ais

ich ihn nach meiner Verhaftung in der Druckerei darum bat, mir

die Werke Słowackis in meiner Zelle zu lassen, die man bei mir

gefunden hatte: „Eine Kleinigkeit! Ich verstehe sehr gut, daB

man so etwas bei jedem intelligenten Polen findet. Deswegen
verfolgen wir niemanden. Aber in die Zelle kann ich es Ihnen

nicht mitgeben, denn es ist immerhin kein erlaubtes Buch!“
Die Nachsicht der Regierung beschrankte sich nicht nur auf die

halblegale Bibuła. Die grofie Verbreitung der Parteidruckschrif-

ten und der revolutionaren Bibuła zwang die Regierung, vor sol-
chen Gesetzesverletzungen immer mehr die Augen zu schlieBen.

Rittmeister Konisski, der mich in Warschau verhórte, erklarte
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mir, daB es seiner Meinung nach in Warschau keinen einzigen
Arbeiter gebe, der nicht an diesem oder jenem Tage „euren Ku
rier", wie er den „Robotnik" scherzhaft nannte, in den Handen

hatte. Gewóhnlich verhaftete man jeden, bei dem man dieZeitung
fand, oder bestellte ihn wenigstens zum Verhór; aber in vielen

Fallen gab es keine Strafe, oder das Urteil fiel sehr milde aus,

beispielsweise vierzehn Tage Gefangnis. Nur neue Veróffent-

lichungen oder eine groBe Menge Bibuła lenkten auch ohne an-

deren Schułdbeweis die Aufmerksamkeit der Gendarmerie auf

sich, weil man dann engere Beziehungen zwischen den Beschul-

digten und den revolutionaren Organisationen vermuten durfte.

Wie man sieht, muBte die zaristische Regierung vor der wach-

senden Fiut der Bibuła einen Schritt zuriickweichen; es war die-

ser ałso gelungen, die Menschheitsrechte unter dem Zarismus

etwas zu erweitern. Das ist unter hundert anderen ein Beweis

mehr fur die Biegsamkeit der russischen Verfassung. Da das zari
stische Regiment sich nicht auf Gesetze, sondern auf die Willkur

der Verwaltungsbehórden stiitzte, muBte es die naturłichen Fol-

gen des neuen Sachverhalts tragen. Daraus ergab sich ein ge-
wisses Zaudern der Beamten und in gewissen Fallen haufiges Ab-

weichen von Gesetzen und Verwaltungsvorschriften.
Jeder Beamte fuhrte Połitik auf eigene Faust; da er in viel

gróBerem MaBe ais die Zentralbehórde von seiner Umgebung ab-

hangig war, neigte er zur Verstandigung und zum Ubersehen ver-

schiedener Yergehen. So erging es der russischen Gendarmerie in

Polen auch mit der Bibuła. An den Gesetzen und Verfiigungen
der Zentralbehorden war nichts geandert worden, aber man fand
sich schweigend mit einer gewissen Art von Gesetzesverletzungen
ab. Man wollte keine umstandliche und langwierige Arbeit haben,
also schloB man die Augen. Die illegalen Druckschriften blieben
im Prinzip verboten, aber in Wirklichkeit wurden sie bis zu einem

gewissen Grade geduldet.
Immerhin besaB diese Legalisierung keine gesetzliche Grund-

lage, sie war also weder bestandig noch allgemein verbreitet. Jeden

Augenblick, bei jeder Gelegenheit konnte ein vergilbtes Gesetz

wieder aus dem Schreibtisch gezogen und mit seinen Strafvor-

schriften gegeniiber dem Schuldigen angewandt werden. In der
Provinz z. B. und besonders auf dem Lande, wo die Verwaltung
und die Polizei weniger Arbeit hatten ais in der Stadt, konnte jede
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illegale Druckschrift ein Gewitter auf den Kopf ihres Lesers her-

aufbeschworen...
Die Bibuła wurde also nicht nur ein Bediirfnis fur die groRe

Mehrheit der polnischen Leser, sondern gleichzeitig auch eine

Macht, vor der sich die starkę Regierung des Żaren beugen muRte.

Schon entstand eine wichtige Frage: wer verfiigte uber diese

Macht, wer befriedigte diese Bediirfnisse? Die groRe Masse der

illegalen Druckschriften war politische Bibuła, eingeschmuggełt
und verbreitet von den im Lande bestehenden Organisationen: der

PPS und der Nationaldemokratie. Die Bibuła der anderen Or
ganisationen erreichte kein sehr hohes Niveau.

Das zahlenmaRige Obergewicht der Partei-Bibula uber die par-
teilose Bibuła war kein Werk des Zufalls. Das einzige Mittel, das

unter dem Zarismus den połitischen Organisationen zur Ver-

fiigung stand, um die Offentlichkeit in einer bestimmten Rich-

tung zu orientieren, war das gedruckte Wort. Alle anderen Wege:
Vereinigungen, Verbande, Versammlungen, miindliche Propa
ganda, waren unter den damaligen połitischen Voraussetzungen
in RuRland so begrenzt, daR ihr EinfluR nur eine geringe Trag-
weite besaR; sie erreichten nur eine sehr beschrankte Zahl von

Personen. So muRte das Buch oder der Aufruf in der Mehrzahl

der Falle den Agitator oder den Redner ersetzen, dem Organisa-
tor vorangehen, ihm den Weg bahnen, den Boden vorbereiten,
den Horer giinstig stimmen.

Das Buch besaR ais Agitator unter der Herrschaft des Żaren
unschatzbare Vorteile. Es hinterlieR keine solchen Spuren wie ein

Mensch, es wirkte in der Stille, ohne Larm, es konnte notfalłs in

einem Augenbłick vernichtet werden. Bei Verhoren war es nur

ein stummer Zeuge, es weckte keinen uberfliissigen Verdacht,
zog nicht im gleichen MaRe wie die Menschen Strafe und Verfol-

gung nach sich. Es war also ein beąuemer Agitator sowohł fur
den Leiter der illegalen Aktion wie fiir die Mitarbeiter. In vielen

Situationen war die Bibuła sogar das einzige Werkzeug, uber das
der politische Organisator verfiigte.

Gerade diese groRe Bedeutung des gedruckten Wortes legte
jeder illegalen Gruppe die iiberaus wichtige Pflicht auf, ihren

Mitgliedern die Bibuła zu iibermitteln und sie mit dieser damals

unumganglichen Waffe auszuriisten. Es versteht sich von selbst,
daR dies in einem so groRen Gefangnis wie im Zarenreich nicht
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von selbst ging, sondem ziemlich viel Energie und Kraft jeder
Organisation in Anspruch nahm. Zuerst einmal muRte die Bi
buła hergestellt werden. Dabei waren zwei Gruppen zu unter-

scheiden: die inlandische und die auslandische Bibuła. Die letztere

bildete naturlich die groRe Mehrheit. da die Herstellung im Aus-

lande erheblich einfacher war ais unter den Augen der zaristi-

schen Polizei im Inlande. Dafiir aber muRte die aus dem Aus-

łand kommende Bibuła, ehe sie in die Hand des Lesers gelangte,
ein schweres Hindernis uberwinden: die Grenzen RuRlands, die

von der Regierung auf das sorgfaltigste iiberwacht wurden, um

sie zu einer fur diese Art Einfuhr uniiberschreitbaren Mauer zu

machen.
Daraus ergab sich fiir jede revolutionare Bewegung die Not-

wendigkeit, Mittel und Wege zu suchen, um ihre Veroffentlichun-

gen iiber die Grenze zu bringen und sie auf geheimen Wegen im

Inneren des Landes den Lesera in die Hande zu spielen.

Der Weg iiber die Grenze

Alle Staaten iiberwachen ihre Grenzen sorgfaltiger ais die

Innenprovinzen. aber nirgendwo erreichte diese Gberwachung
ein so ungeheures MaR, nirgends waren die Grenzschwierigkeiten
so umstandlich und verdrieRlich fiir die Betroffenen wie in RuR-

land. Die asiatische Tradition, die das russische Reich durch elne

chinesische Mauer gegen das Ausland absperren wollte, war nur

schwer zu iiberwinden; und das um so mehr, ais der Fortschritt

in einem Volke, das in den eisernen Fesseln des Zarismus lag, nur

langsam vonstatten ging.
Aus verstandlichen Griinden befanden sich die russischen Grenz-

gebiete fast standig in starkster Erregung. Mehr noch: eigentlich
herrschte dort ein anhaltender Krieg, ein richtiger, blutiger
Kampf mit Waffenlarm, Schiissen, Scharmiitzeln, mit Kriegs-
listen aller Art, und — was am schmerzlichsten war — mit Men-

schenverlusten. In diesem standigen Krieg stand auf der einen

Seite die zaristische Regierung, auf der anderen alles, was sich

mit Schmuggelei beschaftigt. Man darf naturlich nicht glauben,
daR es sich nur um politische Konterbande handelte. Es ging viel-

mehr um Waren aller Art: Alkohol, Zigaretten, Spitzen, Uhren,
chemische Erzeugnisse, mit einem Wort um diejenigen Auslands-

produkte, auf denen hohe Zoile lagen. In dieser ungeheuren
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Welle standiger Schmuggelware bildete die poEtische Konter-

bande bisher nur einen schwachen Prozentsatz.

Wer blieb nun eigentlich Sieger in diesem Kampf? Die Zahlen
— die Bibuła erreichte um 1900 die hohe Ziffer von jahrlich etwa

2 5oooo bis 3ooooo Exemplaren - beweisen, daB nicht gerade
der physisch Starkere siegreich blieb. Aber wie wurde das alles
im einzelnen organisiert und eingerichtet? ...

Ich habe hie und da Leute getroffen, die an der Grenze wohn-

ten und regełmaBig nach PreuBen hinubergingen, um diese oder

jene Angelegenheit ihrer Mitbiirger zu erledigen... Jedesmal,
wenn ich einen Bauern fragte, ob er zum Grenziibertritt einen

PaB brauche, erhielt ich nur ein Achselzucken zur Antwort, ais

wollte er sagen: Wer wird sich mit solchen Kleinigkeiten abgeben!
Die Grenze mit all ihren Passen, Zollen, Schwierigkeiten schien

also selbst in solchen Fallen fiir diese Leute nicht vorhanden zu sein.

Spater, wahrend meiner Wanderungen, beobachtete ich die

Grenze an verschiedenen Punkten. Ich hielt mich sowohl an der

preuBischen wie an der osterreichischen Grenze auf. (jberall, ganz

unabhangig von der geographischen Beschaffenheit des Gelandes,
habe ich feststellen konnen, daB die Grenze fiir die Einwohner

des anliegenden Bezirkes einfach verschwand. Die Bewohner die-

ser Gegenden machten es sich zur Gewohnheit, all diese strengen
Anordnungen, die sich von Kriegsvorschriften kaum unterschie-

den, zu bagatellisieren...
Die Grenzbevólkerung fiihlte sich bei der Erledigung ihrer Ge-

schafte beiderseits der Grenze in keiner Weise beschrankt. Nach-
dem auch die illegale Literatur ein Bedurfnis geworden war, fand

das allgemeine Gesetz des Lebens im Grenzgebiet: das Verschwin-

den aller Grenzhindernisse, auf die Bibuła ebenso Anwendung
wie auf alle anderen Waren. Sie kam nun ebenso leicht heruber

wie die preuBische Zigarre oder Wiener Schundware, die man

auf dem Krakauer Markt kaufte. Dieses langsame, tropfenweise
Hereinsickern der Bibuła aus den auslandischen Buchhandlun-

gen bis in die Leserschichten Russisch-Polens erklart uns die

Moglichkeit der Existenz eines kleinen Teiles der jahrlich not-

wendigen Bibuła.
Viele Erfahrungen beweisen, daB es móglich war, Bibuła iiber

die Grenze zu befórdern; aber das alles besagt noch nicht, daB

diese Transporte einen standigen und regelmaBigen Charakter
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haben konnten. Die Bediirfnisse der Partei waren durch solche

zufallige, improvisierte Kombinationen nicht zu befriedigen. Die

połitische Organisation muljte im Gegenteil iiber standige Biiros

fur die Expedition und fur den Transport verfiigen, die ununter-

brochen in Betrieb sein konnten und nicht etwa nur von Zeit zu

Zeit einmal arbeiteten. Es ist klar, dafj die erste Bedingung fur

derartige Biiros die Notwendigkeit war, einen Kameraden zu fin-

den, der standig im Grenzgebiet wohnte. Allein schon diese Be
dingung war nicht leicht zu erfiillen.

Ein idealer Mitarbeiter fur diese besondere Aufgabe war der

Kamerad X. Lediglich in der Absicht, der Bibuła den Weg zu

bahnen, hatte er eine armselige Stellung in einer Fabrik im

Grenzgebiet angenommen. Er besaft eine besondere Begabung,
den Leuten um den Bart zu gehen und sie sich zu verpflichten,
so dafj er in sehr kurzer Zeit im Grenzgebiet wie zu Hause war.

Er kannte alle Geheimnisse der Grenze, alle Beziehungen, die

unter den Leuten bestanden, und mehr ais einmal war es ihm in

diesem óden und schwach besiedelten Gebiet gelungen, einen

mannlichen oder weiblichen Helfershelfer fur seine gefahrlichen
Zwecke zu finden. Den Mitarbeiter, den er sich zu Hilfe nahm,
umstrickte er langsam mit kleinen Diensten und Hóflichkeiten

und verpflichtete ihn durch seine Herzensgute. Er befreundete

sich mit solchen Helfershelfern in aller Aufrichtigkeit und zog
sie nur ganz allmahlich in seine Geschafte hinein, ohne im ersten

Augenblick alle Karten aufzudecken. So blieb dem „Opfer“, wie

er es vertraulich nannte, keine Wahl mehr iibrig, wenn es schliefi-

lich entdeckte, dafj es nur ein kleines Rad in einem groBen, un-

bekannten Mechanismus war. Es hatte sich dann schon viel zu

sehr in dem meisterlich geschlungenen Netz meines Kameraden

gefangen und ergab sich meistens in sein Schicksal.

Kamerad X niitzte im (ibrigen seine ganze Umgebung fiir

seinen hoheren Zweck aus. Der eine diente ihm, ohne etwas zu

ahnen, dazu, ihm bei den Grenzern und den Behorden einen guten
Ruf zu verschaffen, der andere lieB sich dazu verleiten, den Bi-

bula-Transport wahrend derGrenzuberschreitung zu verschleiern,
ein dritter nahm unter dem Vorwand eines Geschenkes ein klei
nes Paket Bibuła in die Nachbarstadt mit, ein vierter fing — von

meinem Kameraden geschult — dieses oder jenes Amtsgeheimnis
auf, und so weiter bis ins Unendliche.
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Nur unter solchen Verhaltnissen und bei einer besonderen Be-

fahigung fur diese Arbeit konnte man die Einfuhrmóglichkeiten
uber die Grenze steigern und die uber die Grenze gebrachte Bi
buła daror bewahren, den Gendarmen oder den Grenzern in die

Hande zu fallen.
Eine auf dem Tisch liegengelassene Broschiire, eine unpas-

sende Abreisezeit, ein Aufmerksamkeitsfehler bei den geringsten
Veranderungen des Grenzschutzes, eine falsche Einschatzung der

personlichen Fahigkeiten der Leute, die man zum Transport be-

stellt hatte, — alle diese kleinsten Einzelheiten konnten den Er-

folg der gestellten Aufgabe beeinflussen, eine unnótige Aufmerk-

samkeit auf Personen oder Beziehungen lenken — und so vereint

oder einzełn fiir die Kameraden an der Grenze zu einer Kata-

strophe und fiir ihren politischen Fiihrer zur Verhaftung
fiihren.

Nimmt man noch die nicht gerade erfreulichen Bedingungen
des personlichen Lebens an den Staatsgrenzen hinzu, dereń grófi-
ter Teil langs Dorfern oder Kleinstadten verlauft, die in kultu-

reller Hinsicht einer Einode gleichen, — dann wird man einiger-
maften verstehen, wie schwer die Lagę der Kameraden war, die

sich dieser Aufgabe widmeten.

Die Lodzer Geheimdruckerei

Nur
ein sehr kleiner, allerdings von Jahr zu Jahr wachsender

Teil der in Polen zirkulierenden Bibuła wurde im Lande

selbst erzeugt und unter den Augen der stets unruhigen zaristi-
schen Polizei gedruckt, die standig hinter uns Rebellen her war.

Diese Bibuła in der Form von Flugschriften und Aufrufen oder

sogar in der Gestałt einer mehr oder weniger regełmaftig erschei-

nenden Zeitung besaB fur alle Organisationen, die einen starken

revolutionaren EinfluB auf die óffentlichkeit auszuiiben bestrebt

waren, eine auBerordentliche Bedeutung. Die auslandische Bi
buła, die jenseits des stahlernen Ringes der russischen Bajonette
erschien, hatte in vielen Fallen die iible Eigenschaft, sich zu ver-

spaten und lieB sich daher infolge der eigenartigen Bedingungen
an der Grenze von den revolutionaren Organisationen nicht vollig
beherrschen. Die UnregelmaBigkeit, der Mangel der auslandi-

schen Bibuła an Geschmeidigkeit, wenn man sie ais Werkzeug in

der Hand der Organisationen betrachtet, zwang fast jede revolu-
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tionare Gruppe in Russisch-Polen zu dem Versuch, im Inlande,
an Ort und Stelle, Bibuła zu drucken.

Es war daher nicht erstaunlich, dali es jeder groBeren revolu-
tionaren Organisation ais erstrebenswertes Ideał erschien, eine

eigene geheime Druckerei zu besitzen. Am 12. Juli i8g4 erschien

in der Geheimdruckerei der PPS die erste Nummer des „Robot-
nik“. Die Existenz einer Druckerei im Lande selbst, das regel-
maBige Erscheinen einer Zeitung und anderer Druckschriften —

alles das loste damals einen tiefen und starken Eindruck bei

denen aus, die geneigt waren, den Kampf gegen die Terrorherr-

schaft der Regierung aufzunehmen.
Sowohl die Zweifler ais auch die Realpolitiker waren erstaunt

und erwarteten von einem Tage zum anderen, dali die Gendarmen

die Druckerei ausheben wiirden. Selbst die Griinder der Druckerei

und des „Robotnik'* waren — einer von ihnen sagte es mir offen

heraus — der Meinung, daB es kaum wabrscbeinlich sei, bis zur

zwólften Nummer zu gelangen, obne von den Behorden entdeckt

zu werden. Trotzdem glaube ich, mich nicht zu tauschen, wenn

ich erklare, dali allgemein Begeisterung und Anerkennung fur

dieses kuhne Unternehmen herrschte.
Man hat mir erzahlt, dali der Warschauer Buchdruckerverband

den Vorschlag machte, fur den Fali des Mangels an vorgebilde-
ten Leuten selbst die notwendigen Krafte zur Yerfiigung zu stel-

len. Jeder von ihnen war bereit, sich mit verbundenen Augen bis

an den Ort fiihren zu lassen, an dem die Druckerei verborgen
war; man wollte sich auBerdem verpflichten, die Druckerei nicht

einen Augenblick zu verlassen, ja nicht einmal durch das Fenster

zu blicken, damit das Geheimnis dieser Verschworungsaktion voll-

kommen gewahrt bleiben konnte. Im Dombrowaer Revier schlu-

gen die Arbeiter vor, die von ihnen fur den nachsten Streik ge-
sammelten Gelder der Druckerei zur Verfiigung zu stellen. Mit

eigenen Ohren hórte ich, dali weibliche Kameraden sich zu den

ganz gewóhnlichen Arbeiten in der Druckerei bereit erklarten.

Sogar die Flihrer der Nationaldemokratie, die spater dem So-

zialismus so feindlich gegenuberstanden, gerieten iiber den aulier-
ordentlichen Erfolg des „Robotnik" ein wenig aulier sich. Einer

von ihnen sagte mir im Jahre 1896 wahrend eines Gesprachs:
„Eure Druckerei und der .Robotnik' sind eine ganz ungewohn-
liche Tat, ein prachtiges Ereignis, zu der man eurer Partei nur
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Gliick wiinschen kann." Naturlich betrachtete er die Bedeutung
dieser Tatsache unter einem besonderen Gesichtspunkt: „... Wie

das die Polizei wiitend machen mufi!"

In der Tat tobten die Gendarmen vor Wut. Sie organisierten
regelrechte Treibjagden gegen diese unauffindbare Druckerei.

Zuerst versuchte die Warscbauer Polizei, sicb selbst und ibre vor-

gesetzten Behorden damit zu beliigen, dali der „Robotnik" in

Wirklichkeit im Auslande erscheine, und dali die angeblich in-

landischen Druckschriften ais Schmuggelware durch den Grenz-

kordon gebracht worden seien. Schlielilich mulite man aber diese

Illusion aufgeben; denn man konnte tatsachlich Schłag auf Schlag
im „Robotnik" Neuigkeiten vom Tage zuvor lesen, die unmóglich
innerhalb so kurzer Zeit ins Ausland geben und schon am nach-

sten Tage in gedruckter Form zuriickkehren konnten.

Die Druckerei des „Robotnik" wurde also immer starker zum

Hauptgegenstand der Nachforschungen der Gendarmerie. Ihre

Tatigkeit erinnerte an einen wilden Stier, der sich auf ein rotes

Tuch stiirzt und mit seinen Hornem in die Leere stoli t. Dieses

rotę Tuch fur die Gendarmerie waren die Aufrufę. Erschienen sie

in Radom, dann schnell auf nach Radom, um die Druckerei zu

suchen. Wurden sie in Białystok verteilt, dann sofort nach Biały
stok, denn dort mulite also die geheime Druckerei verborgen sein.
Fand man die Aufrufę in Dąbrową, — schon tauchte in den stu-

piden Kopfen der Polizisten der Gedanke auf, dali man die

Druckerei in irgendeinem toten Schacht entdecken konnte. Bevor

man endlich die Druckerei in Lodź aushob, war die Warschauer
Gendarmerie bereits standig auf einer „sicheren Fahrte". Man

glaubte, dali die Druckerei bei irgendeiner reichen Personlichkeit

verborgen sei. Die Gendarmen suchten also ihre Spur mit Hiłfe...
bekannter und kostspieliger Halbweltdamen!

Wahrend die Polizei sich aus berufłichen Pflichten abmiihte,
das Ratsel zu losen, gab es daneben noch Leute, die es aus reiner

Neugier taten, was iibrigens verstandlich war. Diese unauffind
bare Druckerei gab zu den tollsten Legenden und Vermutungen
Anlali. Die einen vermuteten sie in einem Keller, die anderen in

einem Speicher; viele Leute glaubten in ihren Hausern einen
Larm zu horen, der die Druckerei verriet usw. — alle aber um-

gaben diese Geheimdruckerei mit einer romantischen Aureole.
Endlich wurde im Februar 1900 das Geheimnis, dasdieDrucke-
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rei wie eine dichte Wolke eingehiillt hatte, zerrissen. Die Gen-

darmerie entdeckte durch einen reinen Zufall die beriihmte

Druckerei in Lodź im ersten Stock des Hauses Oststralie Nr. 19.

Der Triumph der Polizei war ungeheuer. Sie glaubte, jetzt end-

lich der Bewegung Herr werden zu kónnen, die soviel Verwirmng
verursacht hatte, oder sie hoffte wenigstens, diese Bewegung nun

wieder zum Schweigen zu bringen. Ein Gendarmerieoffizier, der

den Autor dieser Zeilen in der Druckereiangelegenheit verhorte,
erklarte lang und breit, daB der Partei durch die Aushebung der

Druckerei ein schwerer Schlag versetzt worden sei.

„Es wird nicht leicht halten“, sagte er mir, „sich nocb einmal

zu einer solchen Anstrengung zu entschlieften, nicht leicht, von

neuem einen solchen Apparat in Bewegung zu setzen.“

„Aber nicht doch“, rief ich lachelnd, „ich bin iiberzeugt, dali

jetzt, in diesem Augenblick, die nachste Nummer des .Robotnik'

bereits im Druck ist. Glauben Sie mir, fur die PPS ist das gar
keine allzu schwierige Sache.“

Ich wulite allerdings, da ich mich in den Mauern der War-

schauer Zitadelle befand, nicht ganz genau, ob meine Worte mit

der Wirklichkeit in Einklang standen. Aber tatsachlich erschien

wenige Tage nach meinem Verhór die sechsunddreiBigste Num
mer des „Robotnik11, die aus einer neuen, von der Partei gegrun-
deten Geheimdruckerei stammte.

Die in Lodź entdeckte Druckerei befand sich weder in einem

Keller noch in einem Speicher und war nicht besonders geheim-
gehalten. Schriftleitung und Druckerei befanden sich in einer

gewóhnhchen Wohnung, wie es ihresgleichen in einer gróBe-
ren Stadt Tausende gibt, im ersten Stock. Das war, ich

wuftte es natiirlich, eine gewisse Neuerung. Bisher hatte man

sich sehr wohl gehiitet, eine Druckerei ausgerechnet in einem

der Stockwerke einzurichten. Man fiirchtete, dafi der Larm der

Presse von den Leuten gehort werden wurde, die darunter
wohnten.

Ais man mich mit der Schriftleitung des „Robotnik" und mit

der Einrichtung einer Druckerei in Lodź beauftragte, fand ich

aber keine Wohnung zu ebener Erde. Ich wagte es also, eine

Wohnung im ersten Stock zu mieten, was um so kiihner war, ais
sich darunter ein Baumwollwaren- und Strumpflager befand. Un-

sere Wohnung bestand aus vier Zimmern und Kuchę. Hinter dem
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kleinen Salon lag noch ein grofieres Zimmer, in dem wir die

Druckerei einzurichten beschlossen. Es wurde einfach ais mein

Arbeitszimmer ausgegeben.
Was fur eine Arbeit ich hatte, sagte ich niemandem und uber-

licfi meiner Umgebung dieSorge, diese oder jene Vermutung iiber

meine Beschaftigung zu hegen. Ich rechnete darauf, daB es in

Lodź, einer Industrie- und Handelsstadt, eine ganze Menge Leute

gab, die keine festen Arbeitsstunden nach aufien hin und keine

genau feststellbare, bekannte Beschaftigung in den Augen ihrer

Umgebung besafien. Immerhin trachtete ich, eine Art technischer

Beschaftigung vorzuspiegeln, was meiner Meinung nach mit dem

Charakter der Stadt besser ubereinstimmte.
Die Móbel dieses Zimmers, das gleichzeitig ais Buro und ais

Druckerei diente, bestanden aus einem kleinen Schreibtisch fur

die Redaktion, in dessen Fachem die Manuskripte und die ver-

schiedenen fur die Schriftleitung notwendigen Veróffentlichun-

gen aufgehoben wurden, aus einem Sofa, in welchem wir das

Papier verbargen, und aus einem kleinen Schrank fur die Drucke-

reiutensilien, in den wir oben die Presse und in die Schiibe unten

die Kasten mit den Buchstabentypen einraumten. Zwei Lampen,
eine hohe japanische Stehlampe und eine Schreibtischlampe,
dienten zur Beleuchtung fur unsere Nachtarbeit.

Die Arbeit begann fruh um neun Uhr mit der Ankunft des Ka-

meraden Rożnowski, eines friiheren Studenten der Moskauer Uni-

versitat, der unser technischer Typograph war und dem Dienst-

madchen sowie der Pfortnerin gegenuber einen Biirogehilfen dar-

stellte. In dem kleinen Salon stand vor dem Fenster ein japani-
sches Tischchen mit einem burjatischen Gótzenbild, das ich aus

Sibirien heimgebracht hatte. Der Fufi der Statuette war ausge-
hóhlt; in ihm verbargen wir jeden Abend nach der Arbeit den

Schltissel zur Druckerei. Rożnowski holte ihn des Morgens und
brachte das Zimmer oberflachlich in Ordnung, damit das Dienst-

madchen es aufraumen konnte.
In jener Zeit half meine Frau, nachdem wir den Tee getrun-

ken hatten, unter dem Vorwand, dal?) ich niemandem aufier ihr

erlaube, die Papiere auf meinem Schreibtisch anzuruhren, dem

Madchen, das Zimmer aufzuraumen. Das Madchen sah also nur

die Móbel und wagte naturlich in Anwesenheit meiner Frau nicht,
etwa in dereń Inhalt herumzustóbern. Ich mufi zugeben, daB ein
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uneingeweihtes Dienstmadchen fur eine geheime Druckerei eine

schwere Belastung ist. Dieser Umstand erforderte eine unaufhór-

liche Aufmerksamkeit, eine standige Dberwachung seiner Hal-

tung. Alle Verantwortung fiel auf die Hausherrin, meine Frau,
die das Madchen von dem Augenblick an, in dem es das „Zim-
mer“ be trat, nicht mehr aus den Augen liefi. Wahrend der sel-

tenen Augenblicke der Abwesenheit meiner Frau ubernahm ich

diese Aufgabe, arbeitete iiber meinen Manuskripten oder saB mit

einem Buch im Zimmer.
Bald nach unserem Fruhstiick gingen wir, Karl und ich, ins

Arbeitszimmer und machten uns an die Arbeit. Sie bestand im

Schreiben, im Setzen und im Drucken. Die erste Beschaftigung
fiel mir zu, die zweite Rożnowski, die dritte erledigten wir ge-
meinsam. Wir ordneten alles so, daB von dem Augenblick an, in

dem die Arbeit an einer neuen Nummer des „Robotnik" be-

gann, ohne Unterbrechung bis zum Ende durchgearbeitet wurde.

Eine Nummer von zwolf Seiten beanspruchte gewóhnlich fiinf-

zehn bis sechzehn Tage Arbeit, eine schwierige Arbeit, die tag-
lich neun bis elf Stunden dauerte.

Unser technisches Materiał bestand aus einer Menge Buch-

stabentypen, von denen die kleinen fur etwas mehr ais zwei Sei
ten und die groBen fur sechs Seiten reichten. Der Schrank ent-

hielt auBerdem eine Presse englischen Systems, eine nicht sehr

grofie Maschine mit einer kleinen Form, die gerade so groB war

wie eine Seite des „Robotnik". Es war etwa eine solche Ma
schine, die man im Auslande, wo sich das gedruckte Wort schon
aller Rechte der Zivilisation erfreute, fur den Druck von kleinen

Plakaten oder Visitenkarten benutzte; und trotzdem bildete fur

uns diese Maschine einen riesigen Fortschritt im Vergleich zu

der Druckereitechnik der revolutionaren Organisationen in der

Zeit vor der PPS.

Auf dieser Maschine konnte man also immer nur eine Seite un-

serer Zeitung drucken, und erst dann war es moglich, die nachste

vorzunehmen. Nach funfzig Exemplaren muBte jedesmal die

Farbę im Teller erneuert werden, wobei aber darauf zu achten

war, daB man nicht zuviel neue Farbę nahm, denn sonst wurden

die Seiten, die wir nach dem Druck aufeinanderlegten, schmutzig,
und der Text war nicht mehr lesbar...

Unter Einrechnung aller Unterbrechungen beim Druck brach-
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ten wir es alle Stunden auf 25o bis 280 Exemplare, so daB wir

also, nni unsere Auflage von etwa 1900 Stiick zu erreichen, acht

Stunden fur den Druck selbst benotigten. Wenn man die

Zeit der Vorbereitung hinzurechnet, das Setzen, die Korrek-

turen, das Ausmerzen technischer Fehler, — dann kamen wir,
alles in allem, auf ein MindestmaB von neun Stunden Tanz

rund um die Maschine, um eine einzige Seite des „Robotnik" zu

drucken.
Wenn Karl an der Maschine arbeitete, liebte er es, zu plaudern

und zu scherzen. Ich hingegen war stets schlecht gelaunt und

schweigsam, sobald ich die kalten Eisengriffe der Maschine be-

riihrte. Ich warf ungeduldige Blicke auf den Stofi Papier zu mei-
ner Rechten, der sich nur langsam verminderte und unsere Tages-
portion darstellte. Ich argerte mich bei dem geringsten Hindemis,
das mich zwang, die klappernde Maschine mit gróBerer Aufmerk-

samkeit zu behandeln.

Diese Maschine, die vor unserer Verhaftung Hunderttausende

von verschiedenen Publikationen herausgebracht hatte, die so

lange der Gegenstand der Nachforschungen eines ganzen Hau-

fens von Spionen und Polizisten gewesen war, die durch ihre

lange Existenz eine Verhóhnung des zaristischen Regimes gebil-
det hatte, — diese Maschine stand vollkommen offen auf ihrem

Sockel wie gewohnlich wahrend der Arbeit, die erste Seite der

36. Nummer des „Robotnik" in der Form, ais in einer Februar-

nacht des Jahres 1900 die Gendarmerie bei uns eindrang. Die

Polizei betrachtete die Maschine mit Bewunderung und Respekt.
Die Polizeispitzel beriihrten ihre gufieiserne Form mit Neugier
und waren erstaunt, daB eine solche Bagatelle soviel Bedeutung
hahen konnte.

Ich muB gestehen, daB ich trotz der vielen alles andere ais

heiteren Stunden, die ich sechs Jahre lang an der Maschine ver-

bracht hatte, trotz der Wutanfalle, zu denen sie mich oft wah
rend der Arbeit herausforderte, wenn ich auf dieses alte, klap
pernde Ding fluchte, daB ich trotzdem einen heftigen Schmerz

empfand, ais ich die Maschine in den unflatigen Pfoten der

Spitzel sah, die sie in einen Korb packten. Ais dann Oberstleut-

nant Gnoinski die Siegel anlegte, war ich tief betriibt, ais hatte
sich das Grab iiber einem zartlich geliebten, mir nahestehenden

Wesen geschlossen. Soviel Hoffnung, soviel Liebe, soviel Auf-
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opferung verbanden mich mit diesem Stuck GuBeisen, das nun

zum Schweigen und zur Untatigkeit verdammt war.

Die Leser werden mir diese lyrische Auf^allung verzeihen.

Ich bin uberzeugt, daB ich nicht nur meine eigenen Gefuhle aus-

gedriickt habe, die eines Menschen, der sein Schicksal eng mit

dieser Maschine verkniipft hatte. Die gleiche Empfindung tiber-

kam die Leser des „Robotnik", ais sie von der Aushebung der

Druckerei durch die Gendarmerie erfuhren. Ich habe mir sagen
lassen, daB einige Arbeiter bei dieser Nachricht in Tranen aus-

brachen, und daB die Lodzer Katastrophe zunachst einen er-

schutternden Eindruck machte.

Nun, zwei Monate waren noch nicht vergangen, ais es der Par-

tei bereits gelang, mit bewunderungswiirdiger Energie eine neue

Nummer des „Robotnik" herauszubringen. Nach der Affare von

Lodź muBten sich sowohl die Gegner der Gedanken- und Presse-

freiheit wie auch ihre Anhanger davon uberzeugen, dali die ein-

heimische Produktion von Bibuła nicht mehr das Ergebnis revo-

lutionarer Phantasie einiger isolierter Einzelganger war, sondem

einem tiefen Bediirfnis entsprach, das befriedigt werden wollte.

So ging auch die Druckerei aus der Welt phantastischer Piane

revolutionarer Hitzkópfe in den Bereich der niichternen Wirk-

lichkeit uber und verwandelte sich in eines der Rader der Revo-

lutionsmaschine.

Das Problem der Verteilung

Sowohl
die iiber die Grenzen gebrachte wie die in den einhei-

mischen Druckereien hergestellte Bibuła mulite verbreitet wer
den, sonst ware sie nur eine nutzlose Burdę, eine Last gewesen.
Daher war die Kolportage der letzte Dienst, den die Partei an

der Bibuła leistete, und stellte einen wesentlichen Teil der Propa
ganda und der organisatorischen Tatigkeit dar. Die Versendung
der Bibuła hingegen und die Zustellung groBerer Mengen in die-

ses oder jenes Zentrum der Organisation gehorte sozusagen zu

den technischen Aufgaben der Partei.
Man veranschauliche sich diese StóBe bedruckten Papiers, man

stelle sich vor, daB diese Mengen in verschiedene Gruppen ge-
teilt werden muBten und in jeder Gruppe wieder in einzelne

Teile, die an die verschiedensten Orte gelangen sollten, dereń

Yerbindungswege, Lebensbedingungen und polizeilichen Cber-
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wachungsgrade sich wesentlich unterschieden — und man wird

leicht begreifen, dafó es unmoglich war, ohne ein System und

ohne den Schatten eines Arbeitsplanes eine solche Tatigkeit zu

bewaltigen.
Vor allem war es notwendig, die Bibuła von den Produktions-

zentren — dem Grenzgebiet oder einer Druckerei — an einen Ort

zu befórdern, mit dem die Abnehmer der Bibuła in Verbindung
stehen konnten. Diese Wohnungen bezeichneten wir mit einem

Fachausdruck ais „Herbergen". Je nach der Wesensart dessen,
der sich ais Schutzpatron der Bibuła zur Yerfugung stellte, gab es

schlechte und angenehme Herbergen. Die angenehmen waren die,
in denen die Bibuła und ihr Oberbringer mit offenen Armen

empfangen wurden, in denen man sie ais erwunschten Gast be-

trachtete, ohne angstlich zu werden. Die schlechten Herbergen
sahen gerade umgekehrt aus: man empfing die Bibuła mit gro-
Ber Besorgnis, man war feige, und der Oberbringer der Bibuła

fiihlte, dali die Verantwortung ftir den Erfolg allein auf seinen

eigenen Schultem ruhte.

Es ist leicht zu verstehen, daB die Zahl der guten Herbergen
wesentlich geringer war ais die der schlechten. Leider wuchs zu-

sammen mit der Gute der Herberge auch die mit ihr verbundene

Gefahr. Je starker der betreffende Schutzpatron politisch ein-

gestellt war und je engere Faden ihn mit der Bewegung verknupf-
ten, um so wahrscheinlicher hielt sich in der Nahe der zum Emp-
fang der Bibuła bestimmten Herberge einunerwunschter,,Schutz-
engel“ auf, ein Spitzel der Gendarmerie. Daher geriet die Partei
auf der Suche nach guten Herbergen sehr haufig bis an ihre ent-

fernteste EinfluBsphare und bemuhte sich, Stellen zu finden, die

so wenig wie moglich mit dem aktiven Leben der Organisation
verbunden waren.

Die Zahl der guten Herbergen sank noch mehr durch die Tat-

sache, daB gerade sie bisweilen nebenbei noch mit Personen in

Beriihrung standen, die uberhaupt nichts mit der revolutionaren

Bewegung zu tun hatten. Da war z. B. ein Sohn oder eine Tochter
des Hauses, die bei ihren Eltern wohnten und ihr Zimmer zur

Verfugung stellten. Das war angenehm dank der aufrichtigen
Anhanglichkeit des Gastgebers selbst an die gute Sache, aber un-

angenehm wegen des Verdachtes oder gar der offenen Feind-

seligkeit der anderen. Es gab ferner, wie mir erzahlt wurde, auch
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Herbergen, in denen die Hausfrau ohne Wissen des Hausherrn

Bibuła in Empfang nahm und aufbewahrte.
In solchen Fallen muBte man sich ganz streng an die vom

Empfanger der Bibuła gegebenen Weisungen halten und sich an

genau festgelegte Stunden binden, - man muBte bisweilen lugen,
irgendeine verabredete Bolle vortauschen und haufig Gesprache
iiber die verschiedensten Gegenstande fiihren, die einem bisweilen

vóllig unbekannt waren. DaB eine solche Haltung nicht gerade zu

den angenehmsten Beschaftigungen gehórte, sondern im Gegen-
teil die handełnden Personen sehr ermuden muBte, ist leicht ver-

standlich.
Wenn z. B. dieser ungluckselige „Schauspieler" eines Tages

unter der Vorspiegelung kommen muBte, er sei ein Schulkamerad

des Sohnes auf dem Technikum, wahrend er in Wirkłichkeit Me-

dizin studierte, dann muBte er sich an einer technischen Unter-

haltung beteiligen. Am anderen Tage muBte er sich auf ein Ge-

sprach iiber Iandwirtschaftliche Fragen gefaBt machen, von denen

er ais Stadtmensch nicht die geringste Ahnung hatte... Nur

allzu haufig muBte rasch eine passende Antwort improvisiert
werden, oder aber man stellte sich wie ein Dummkopf an, der

nicht bis drei zahlen kann. Das unangenehmste Gefuhl war je-
doch, merken zu miissen, daB der Empfanger der Bibuła Angst
hatte.

Diese Einzełheiten beweisen, daB es nicht immer leicht war,

fur die Bibuła ein Obdach zu finden. In jeder neuen Herberge
muBte man sich erst genau iiber das Ankunftsdatum der Bibuła

verstandigen sowie iiber die Stunde, die dem Gberbringer wie dem

Empfanger am besten paBte. Beide muBten sich ferner iiber die

Leute vergewissern, die sie im Augenblick ihrer Begegnung tref-
fen kónnten. Schliefilich muBte der Gberbringer, um Fragen
nach der Adresse zu vermeiden, den Weg zu seinem Ziel genau
kennen. Sehr haufig gab man ihm zu diesem Zweck einen Plan

mit, der bisweilen den ganzen Weg von irgendeinem Ort bis zur

Tur der Wohnung beschrieb, die ais Herberge bestimmt war. Ein

Irrtum oder eine Ungenauigkeit bei solchen Vereinbarungen konn-

ten manchmal argerliche und umstandliche Folgen nach sich
ziehen...

Der Vertrieb des im Inland erscheinenden „Bobotnik“ war am

besten organisiert. In dieser Beziehung scheute die Partei weder
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Kosten noch Anstrengungen, um ihrer Zeitung eine moglichst
rasche Verbreitung in allen Parteikreisen zu sichem. Die Ver-

teilung des „Robotnik" in Warschau selbst, wo mehr ais ein Drit-

tel der gesamten Auflage verbraucht wurde, klappte vorzuglich.
In einer besonders fur diesen Zweck eingerichteten Herberge er-

schien zu einem mehrere Tage vorher auf die Stunde genau mit-

geteilten Termin ein junger Kamerad mit dem „Robotnik", des-

sen letzte beiden Seiten noch nicht vollig trocken waren. Hier war-

teten bereits die „Dromedare", die jungen Mitarbeiter beiderlei

Geschlechts fiir die Weiteryerteilung. Wenige Augenblicke spater
war der ganze Stofi von Zeitungen in kleine Pakete verteilt, die

fiir die yerschiedenen Warschauer Abteilungen bestimmt waren.

Nach einer halben Stunde, nach einer oder hochstens zwei blieb

in der Herberge keine Spur des „Robotnik" mehr zuriick. Er war

schon in die nachste Etappe unterwegs, in die Wohnungen, die

durch die Leiter der yerschiedenen Parteiabteilungen bestimmt

wurden. Dort folgte eine erneute Teilung in noch kleinere Pa
kete, die jedoch bisweilen noch fiinfzig oder etwas mehr Exem-

plare umfahten. Diese waren fiir die Leiter der einzelnen Zellen

bestimmt. Das ist die letzte Etappe, in der man den „Robotnik"
am ersten Tage erwartete. Fur den Rest der Leser war der „Ro
botnik" eine tlberraschung. Hier waren Stunde und Minuten ver-

schieden und hingen von den Lebensverhaltnissen der Leute ab,
die sich mit der letzten Verteilung und Verbreitung befaRten.

Die aus dem Auslande hereinkommende periodische Bibuła

konnte natiirlich einen solchen vorher genau berechneten Weg
nicht benutzen, weil es infolge der an den Grenzen bestehenden

Bedingungen unmóglich war, ihr Ankunftsdatum mit Bestimmt-

heit festzulegen. Immerhin yerursachten die im Ausland erschei-

nenden illegalen Zeitschriften, die ja von yornherein eine be-

schrankte Zahl von Abnehmern hatten, nicht soviel Schwierig-
keiten wie die Bibuła in der Form von Buchern und Broschiiren.

Die fur sie notwendigen MaRnahmen entbehrten natiirlich jeder
RegelmaRigkeit und Bestimmtheit. Buch und Broschiire sind keine

Zeitschrift; bei einer gróReren Verbreitung muR man unbedingt
ein Lager besitzen, aus dem man im notwendigen Augenblick ge
nau soviel Exempl.are entnehmen kann, wie man mochte oder
braucht. Fiir diese Bediirfnisse gibt es in der ganzen Wełt Buch-

handłungen. Etwas Ahnliches muRte auch fiir die broschurte Bi-
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buła organisiert werden. Die Rolle der Buchhandlungen wurde

Zweigstellen ubertragen, die wir mit einem Fachausdruck ais

„Depots" bezeichneten. Die Einrichtung solciier Depots und die

Beziehungen zu ihnen waren so umstandlich, dali es unmóglich
war, sie jeden Augenblick zu benutzen. Wir mufiten daneben

neue, ldeinere schaffen, die den Lesern noch naherstanden.

Diese kleinen Handbiichereien waren naturlich nicht sehr um-

fangreich; einige der gangbarsten Broschiiren, einige Reserve-

nummern des „Robotnik", das war haufig ihr ganzes Inventar.

Fast jeder einzelne Agitator besaft ein solches Depot. Bisweilen,
wenn auch nur selten, waren diese Zwergbuchhandlungen auch
in Fabriken oder Werkstatten eingerichtet. Nicht immer war das

ungefahrlich. Denn die Gendarmerie beschrankte sich haufig nicht

auf die Durchsuchung der Wohnungen der Verdachtigen. Im

allgemeinen war jedoch bei den Arbeitern, die naturlich den Be-

suchen und Schikanen der Gendarmerie am meisten ausgesetzt
waren, ein ganz besonderes Talent dafiir entwickelt, gute Ver-

stecke fur diese Handbiichereien zu entdecken. Ich habe mir von

informierter Seite sagen lassen, daB diese Verstecke bisweilen

meisterhaft angelegt waren und sehr oft den allersorgfaltigsten
Nachforschungen der Polizei entgingen.

Es kam bisweilen vor, daft die Bibuła nach der Verhaftungihrer
Besitzer ein Jahr oder langer selbst von den neuen Inhabern der

Wohnung oder von den Arbeitern der Fabrik nicht entdeckt

wurde. Man hat mir von einem Warschauer Arbeiter erzahlt, der

die Bibuła in seiner Wohnung lassen muBte. Bei der Durch
suchung hatte man sie nicht entdeckt. Der Mann wurde zu mehr-

jahriger Verbannung verurteilt, kehrte also erst einige Jahre spa-
ter nach Warschau zuriick. Er wollte nun naturlich wissen, was

aus seiner Bibuła geworden war. Infolge eines gliicklichen Zu-

falls wohnte in seiner friiheren Wohnung ein Parteifreund. Der

Heimgekehrte besuchte diesen und zog zu dessen grofiem Er-

staunen aus dem Versteck die ganze Bibuła heraus, die er zu-

riickgelassen hatte; sie war lediglich etwas feucht und schimmlig
geworden.

Alle diese kleinen Bibula-Depots verursachen naturlich in Zeiten
des Durcheinanders, das gewohnlich bei Massenverhaftungen ent-

steht, ihren Griindern und Besitzern allerhand Schwierigkeiten.
Ich mufi jedoch bekennen, daft diese Zweigniederlagen, die sich
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gróBlenteils in Arbeiterkreisen befanden, weniger der Gefahr aus-

gesetzt waren, aus lauter Furcht vor Entdeckung vernichtet zu

werden. In diesen Bevólkerungsschichten sind die Leute entschie-

den viel mutiger und schatzen die Summę von Arbeit und Opfern,
die in RuBIand in jedem Exemplar Bibuła steckten, wesentlich

hoher ein...
Wir haben gesehen, daB die ganze Angelegenheit der Bibuła

immer wieder ein ausgepragtes System von Zwischengliedern zur

Folgę hatte. Bevor ein Buch oder eine Broschiire den Leser er-

reichte, muBten beide durch sehr viełe Hande gehen: iiber die

politischen „Reisenden“ und die Verwalter der Depots undZweig-
stellen. Dadurch steigerte sich naturlich die bei jedem Exemplar
der Bibuła aufgewandte Arbeit, infolgedessen auch sein Wert.

Die PPS, die in allen mit der Bibuła zusammenhangenden Fra-

gen neue Arbeitsmethoden anwandte, richtete ihr Hauptaugen-
merk auf die Erzeugung der Bibuła. Es hatte den Anschein, ais

wiirde sich alles andere, vor allem das System der Verteilung, von

allein und mit Leichtigkeit ordnen. Die Einrichtung der groBen
und kleinen Depots vollzog sich in der Tat ohne Schwierigkeit.
Die notwendige Verbindung zwischen ihnen wurde durch die

lokalen Parteigruppen aufrechterhalten, die dafiir geniigend Leute

zur Verfugung hatten. Schwieriger war es, die richtige Verbin-

dung zwischen den Produktionszentren — der Grenze und der

Druckerei — und den Depots sowie den Zweigstellen zu finden.

Solange es nicht allzuviel Bibuła gab, solange die organisatori-
schen Beziehungen sich*Iediglich innerhalb der groBen Stadte

oder der Industriebezirke abspiełten — solange ging alles einiger-
maBen in Ordnung.

Aber bald wuchs die Menge der produzierten Bibuła, die Be-

diirfnisse stiegen, die Beziehungen erweiterten sich. Was fur

einige tausend gedruckter Broschuren gentigte, wurde vóllig un-

geniigend, wenn es sich um Zehntausende von Exemplaren han-

delte, wenn man Dutzende von Stadten jeder GroBe aufsuchen

muBte.

Sobald die Verteilung der Bibuła infolge des Anwachsens der

Anhangerschaft schwieriger wurde, griff łangsam in der Ver-

triebsorganisation zwischen den Depots und den Zweigstellen eine

Verwirrung um sich. Einige wenige Kameraden waren mit dieser

Arbeit, die gelegentlich neben den normalen Pflichten mit er-



ledigt wurde, stark iiberlastet. Eine neue Verteilung der Auf-

gaben — die Vermittler wurden zu richtigen Gefangenen der Bi
buła — beseitigte allmahlich den bisherigen zufalligen Charakter

der gesamten Arbeit. Das ganze Getriebe bekam jetzt Speziali-
sten zur Verfiigung und gewann in seinen Bewegungen an Ge-

nauigkeit und RegelmaBigkeit. Diese Kameraden waren nunmehr

neben anderen Schwierigkeiten auch noch dazu verurteilt, die

Halfte ihrer Zeit in dumpfen Eisenbahnwagen zuzubringen, und

wurden tatsachlich zu Reisenden „in Bibula“.

Die Fahrtkosten unserer Reisenden erreichten bald, ob es ein

gutes oder ein schlechtes Jahr war, den Betrag von dreitausend

Rubel jahrlich. Man hat mir erzahlt, daB wegen der Haufigkeit
dieser Reisen jemand den scherzhaften Vorschlag machte, an die

Eisenbahnverwaltung ein Gesuch um Herabsetzung der Tarife fiir

unsere „Reisenden" zu richten, da die russische Verwaltung aus

ihnen so gute Einnahmen zog.
Ein anderer machte folgenden Scherz: Unsere Reisenden be-

statigen keineswegs die Erklarung des beruhmten russischen Sati-

risten Szczedrin, nach dessen Meinung jeder russische Untertan

aus drei Teilen bestehe: aus Kórper, Seele und ... PaB. Unsere

Reisenden besaBen meistens keinen PaB. Fur sie muBte also die

Definition dahin geandert werden, daB sie aus Korper, Seele und
... Fahrplan bestehen, denn sie trennten sich von ihrem Fahrplan
ebensowenig wie der loyale Russe von seinem PaB.

Tatsachlich bildete der Fahrplan die gewohnliche Lektiire un
serer Reisenden. Sie studierten mit groBer Sorgfalt alle fiir den

Eisenbahnverkehr wichtigen Fragen: die Stationen, wo der Zug
hielt, ihre Zahl, die Zugkreuzungen, diejenigen Ziige, die fur ent-

fernte Orte direkte Wagen besaBen, die Linien, die die bequem-
sten Wagen hatten, — das alles waren Fragen, auf die unsere Rei
senden sofort mit den genauesten Auskunften dienen konnten.

Es gibt zahllose Geschichten iiber die Erlebnisse unserer Rei
senden. Hier ist eine der typischsten: Ein Kamerad beforderte

einen schweren Koffer voll Bibuła. Er hatte Hunger; bei einer

groBen Station stieg er also aus und ging ans Biifett. Ungluck-
licherweise verkurzte der Zug, der bereits Yerspatung hatte,
seinen Aufenthalt. Wahrend unser Kamerad sich starkte, fuhr
der Zug mitsamt dem Koffer voll Bibuła davon. Der Kamerad

telegraphierte sofort und bat, den naher beschriebenen Koffer bis
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zum nachsten Zuge anzuhalten. Bald darauf kam das Riicktele-

gramm, das ihn davon verstandigte, seine Sachen seien einige
Stationen weiter gefunden worden und konnten beim Gendarm

abgeholt werden.

Beruhigt kommt er in der betreffenden Station an und begab
sich zu dem diensthabenden Gendarm. Dieser zeigte ihm den

Koffer, den unser Reisender sofort ais den seinigen erkannte.

Aber: der Gendarm hielt sich fur verpflichtet, vom Reisenden

eine Beschreibung der im Koffer befindlichen Sachen zu ver-

langen; erst nach einem Vergleich des Inhalts mit der Beschrei
bung wollte er den Koffer zuruckgeben.

Unser Kamerad begann zu lachen und belehrte den eifrigen
Beamten, dali er doch ais Eigentumer des Koffers telegraphisch
nach ihm suchen lieft. Zum Beweise wieś er die Telegrammant-
wort vor. Aber der Gendarm liefi sich nicht iiberreden und be-

harrte auf seiner Forderung. Unser unglucklicher Reisender kam

immer mehr in Verlegenheit. Er tat, ais suche er in allen Taschen

nach dem Kofferschlussel, und zahlte inzwischen die Gegenstande
des angeblichen Kofferinhalts auf. Zum Gliick kam indessen die

Zeit zur Abfahrt, und der Gendarm, vom langen Warten schon

ungeduldig, begniigte sich schliefilich damit, Namen und An-

schrift unseres Reisenden aufzuschreiben — beides war natiirlich

ebenfalls falsch — und gab ihm dann den Koffer doch noch un-

geoffnet zuriick.

Der Kampf gegen die Polizei

Das primitivste Mittel fiir die Verbreitung der Bibuła bildete

die Verstreuung der illegalen Veroffentlichungen. Sie besaB

gewisse unbestreitbare Vorteile, dereń erster darin lag, daB es

sich um eine ausgesprochen verschwórerische Tatigkeit handelte.

Der einzelne, der irgendwo auf der Strafte, im Hofe, in seiner
Werkstatt oder Fabrik die Bibuła fand, kannte und sah ihren Ver-

teiler nicht. Und wenn man bei ihm ein unerlaubtes Buch polizei-
lich feststelłte, besafj er ein leichtes und natiirliches Mittel, sich

in den Augen der Behórde zu rechtfertigen: „Ich habe es gefun
den!“ Das ist eine lakonische Antwort und bringt niemanden in

Verlegenheit.
AuBerdem ist diese Verstreuung der Bibuła verhaltnismaBig

leicht durchzufiihren. Man benotigt fiir sie weder eine ganze Kol-
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portage-Organisation noch ausgedehnte Beziehungen in den Krei-

sen, fur die die Bibuła bestimmt ist. Es ist offensichtlich viel

leichter und weniger gefahrlich, sagen wir hundert Exemplare
irgendeiner Druckschrift zu verstreuen, ais hundert Freunde zu

besitzen, unter denen diese Exemplare von Hand zu Hand weiter

gehen. „Geh hin und streue zur Rechten und zur Linken aus!“

ist ein leichter Auftrag; seine Ausfuhrung nimmt nur wenig
Energie einer geringen Menge Menschen in Anspruch.

Ein eifriger Verteiler von Bibuła, und zwar auf dem Lande, war

der Kamerad Blazejewicz, der in Sibirien in der Verbannung
starb. Er war Tischler in Warschau und Mitglied der ersten so-

zialistischen Vereinigungen der Hauptstadt. Bereits vor der Griin-

dung der ersten sozialistischen Partei in Polen, des „Proletar-
jat“, nach Sibirien verbannt, kehrte er einige Jahre spater zu-

riick und zog, da es ihm verboten war, in Warschau zu wohnen,
nach Wilna.

Dort lieB der alte, listige Revolutionar seinem Temperament die

Ziigel schieBen. Er ging stets mit Broschuren beladen umher, die

er bei jeder Gelegenheit verteilte. Ganz besonders gern arbeitete

er auf den Bahnhofen zur Zeit der jahrlichen Wallfahrten der

Bauern nach Kalwarja. Dann konnte man namlich im Wartesaal

dritter Klasse eine Menge Bauern in ihren Leinwandkitteln

treffen. Blazejewicz mischte sich unter sie, suchte die intel-

ligentesten heraus, zog sie ins Gesprach und gab dem Bauern,
nachdem er ihn gefragt hatte, ob er Polnisch lesen konne,
eine Broschiire:

„Nimm sie, der Bischof schickt sie dir!“ sagte er auf weiB-

russisch.

Denn dieser Anhanger der alten revolutionaren Schule hielt viel

auf yolkstumlich-klerikale Formeln, die ihm halfen, das Herz der
Bauern zu offnen. Man hat mir berichtet, daB die jiingere revo-

lutionare Generation haufig mit ihm stritt, es gelang jedoch nicht,
ihn zu uberzeugen.

Im allgemeinen war das Land infolge des Fehlens einer richtig
organisierten Polizei und infolge des naiven Vertrauens der

Bauern zu allem, was gedruckt war, ein ideales Tatigkeitsfeld fur
das Verstreuen der Bibuła. Alle jungen sozialistischen Organi-
sationen haben ihre Arbeit auf dem Lande begonnen, indem sie

die Bibuła unter den Bauern verteilten. Die Bauemaufstande in
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den Gouvernements Poltawa und Charków z. B., die seinerzeit so-

viel Larm machten, waren das Ergebnis der Verteilung einer gan-
zen Menge ukrainischer Bibuła, vor allem einer Ubersetzung der

vortreffbchen pobtischen Broschiire „Vater Simon".

Ohne Zweifel fiel stets ein bestimmter Teil der Bibuła der Ver-

nichtung anheim, ein anderer Teil geriet im Verlauf von Durcb-

suchungen in die Hande der Gendarmerie und der Staatsanwalt-

schaft und bereicherte so die Archive der Regierung. Aber der

gróBte Teil wanderte docli von Hand zu Hand, erfaBte bisweilen

sehr weite Kreise und drang in die abgelegensten Gegenden, von

denen diejenigen, die das betreffende Exemplar in Umlauf gesetzt
hatten, nicht einmal traumten.

Das Vorhandensein einer betrachtbchen Leserzahl auBerbalb

der Partei war eine unbestreitbare Tatsache, und man versuchte

bisweilen, sie wenigstens annahernd abzuschatzen. Fur die grofien
Stadte, die groBen Bevólkerimgsmittelpunkte, in denen sich die

Leute untereinander wenig kennen, war eine Abschatzung natiir-

bch unmóglich. Aber in den kleineren Stadten, in denen das pro-
vinzielle Leben die Leute einander nabebringt und eine intensivere

Beobachtung der Umgebung erlaubt, konnte diese Abschatzung
bis zu einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit durchgefuhrt
werden.

Es ist unbestreitbar - so haben mir einige Personen, die an der

Parteiarbeit in verschiedenen Stadten im Innern des Landes teil-

nehmen, berichtet —, daB die Bibuła iiberall der pobtischen Or-

ganisation vorangeht. Jeder neue, von der pobtischen Organi-
sation auf diese oder jene Weise eroberte Stiitzpunkt, jede neue

in dieser oder jener Stadt angekniipfte Beziehung hatte schon

Yorher Bibuła erhalten. Woher? Auf welchem Wege? Es ist fast
immer schwierig, das zu erfahren. Aber wenn es mógbch war,

dieses Problem zu lósen, dann ergab sich stets, daB es der Bibuła

gelungen war, Hunderte von Kilometem zu uberwinden und von

Stadt zu Stadt auf Wegen durchzuschliipfen, die man weder vor-

hersehen noch zu regelmaBigen Verbindungen ausbauen konnte.

Ais die Partei ihre groBe Propagandaaktion auf demLande unter-

nahm, zeigte sich die gleiche Erscheinung: iiberall war die Bibuła

zuerst gekommen und hatte die Organisatoren und Propagan-
disten der Partei bei weitem iiberfliigelt.

Es gab noch eine besondere Art von Bibuła, die ein spezielles
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Mittel der Verbreitung benotigte: das waren die vom Zentralaus-

schuB der Partei und den einzelnen órtlichen Ausschiissen ver-

óffentlichten Aufrufe. Die Ausschiisse wandten sich mit solchen

Proklamationen an die breite Óffentlichkeit, nm sie zu irgend-
einer Aktion aufzurufen oder um ihr die Wichtigkeit irgendeines
Ereignisses zu erlautem, das im Augenblick die Leute beschaf-

tigte. Es handelte sich dabei also nicht darum, die Leute zu iiber-

zeugen oder die Meinungsbildung der Parteimitgbeder zu beein-

flussen, denn dafiir genugten die gewóhnlichen Mittel. Der Aufruf

wollte vielmehr einen unmittelbaren EinfluB auf die Leute aus-

iiben, die auBerhalb der Organisation standen und in keiner Weise

ihren Kampfgruppen angehorten.
Es war also notwendig, diese Aufrufe zu verbreiten — zu „lan-

cieren“, sagten die Revolutionare und zwar so weit ais nur

moglich, damit man dariiber sprach und soviel ais moglich dar-

uber diskutierte. Je groBeren Larm die Verbreitung eines Auf-

rufes machte, je starker er die allgemeine Aufmerksamkeit auf

sich lenkte, um so leichter war es, das gesetzte Ziel zu erreichen:

sich der óffentlichen Meinung zu bemachtigen, im gewollten
Augenblick die Aufmerksamkeit gerade auf dieses Ereignis zu

lenken, eine Frage gerade auf diese Weise aufzuwerfen.

Man muB anerkennen, daB einer der besten Helfer bei dieser

Werbung, die durch den Aufruf erreicht werden sollte, die Re-

gierung selbst war. Die Aufrufe hatten die Eigenschaft, die Agen-
ten der Regierung, Polizei und Gendarmerie, ganz auBerordent-

lich zu reizen, vor allem die Polizei, die sich durch groBe Dumm-

heit und einen volligen Mangel an politischem Takt auszeichnete.

Ihre Beamten machten gewohnlich bei jedem Aufruf so viel

Larm, liefen wie besessen durch die Stadt, packten die harm-

losesten Burger, nur um ihren Eifer fiir das Zarentum zu be-

weisen — so daB selbst die Tauben sie horten, die Blinden sie sahen

und schon die einfachste Neugier die Leute darauf lenkte, die Ur-

sachen einer so ungewohnlichen Erregung der Polizei zu suchen.
Vor allem in der Provinz wurde in einem solchen Falle die aus

ihrer Schlaftrunkenheit auffahrende Polizei die leichte Beute

einer verruckten Raserei, die um so lacherlicher wirkte, ais sie

im provinziellen Leben allen ins Auge fiel.
Diese Wut wurde durch den Umstand vergroBert, daB die Ver-

breitung eines Aufrufes der Zustandigkeit zweier Behórden an-
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gehorte, die gewóhnhch im Konkurrenzkampf miteinander stan-

den: der Gendarmerie und der eigenthchen Polizei. In normalen

Zeiten war die Polizei in einem gewissen Grade der Gendarmerie

untergeordnet und mufite dereń Befehle ausfiihren; aber sie be-

trachtete den grofien Einflufi der Gendarmerie mit Eifersucht

und wollte gem bezeugen, dali sie ebenso geeignet war wie diese,
die „inneren Feinde des Zaren“ aufzuspiiren und zu verfolgen.
So wurden die revolutionaren Aufrufe das Feld gegenseitigen
Wetteiferns der Diener des Żaren. In Wahrheit handelte es sich

natiirlich um eine politische Frage, die also der Gendarmerie

unterstand. Aber zur gleichen Zeit bildeten die Aufrufe eine Stó-

rung des Friedens und der „óffenthchen Ordnung“ und gehorten
also auch zu den Zustandigkeiten der Polizei. Gewóhnlich war sie

auch zuerst von dem Erscheinen eines Aufrufes unterrichtet und

beeilte sich also, diesen Gliicksfall auszunutzen, schon um der

Gendarmerie bei der Aufstóberung der Schuldigen zuvorzukom-

men. Die von der Polizei entdeckten „Verbrecher“ waren meistens

Leute, die verhaftet wurden, weil sie die angeklebten Aufrufe ge-
lesen hatten, oder auch Leute, die ein auf die Strafie geworfenes
Flugblatt aufhoben — meistens gewóhnliche Neugierige. Im Laufe

der letzten zehn Jahre sind, soweit ich informiert bin, im ganzen

lediglich zweimal wirkliche Schuldige verhaftet worden, die die

Aufrufe selbst verteilt hatten. Aber alle derartigen Aktionen fiihr-

ten stets zu zahlreichen Verhaftungen, zur Verhaftung unschul-

diger Opfer der wiitenden Polizei. Sie konnten sich natiirlich

leicht rechtfertigen, verliefien jedoch erst nach ein paar Wochen

das Gefangnis.
Man hat mir eine amiisante Szene berichtet, die sich im Buro

des Polizeikommissariats in Kielce ereignet hat, und zwar anlafi-

lich einer wohl zum erstenmal nach dem Aufstand von i863 ge-

wagten Verbreitung von Aufrufen. Ais die Aufrufe schon ver-

streut waren, wurde die Polizei plótzlich eifrig und verhaftete

einige ganz unschuldige Leute, die sie am Morgen an verschie-
denen Stellen der Stadt beim Lesen der Aufrufe ertappte. Gegen
neun oder zehn Uhr vormittags brachte man die Opfer des poli-
zeilichen Ubereifers unter starker Bewachung zum Kommissar. Ais
dieser sie sah, geriet er in Wut, beschimpfte sie aufs argste und
drohte ihnen unter ungeheuerlichen Fliichen schwere Strafen an.

„Ich werde euch im Gefangnis umkommen lassen, - weg mit
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euch, ihr Rebellen!“ schrie der Wurdentrager wiitend. „Sagę
mir, du Schurke, wie hast du diese Papierfetzen verbreitet?“

wandte er sich dann an einen der Verhafteten und zeigte ihm

einen Aufruf.

„Aber, Herr Kommissar", sagte der Ungliickliche zu seiner

Entschuldigung, „ich habe sie ja gar ^icht verteilt. Ich wollte

nur eines dieser Papiere abreiBen, das an einer Mauer klebte.“

„Was sagst du? AbreiBen?" schrie der Kommissar, auBer sich

vor Wut. „Wer hat dir denn das erlaubt? Ich werde dir schon

zeigen, du Lump, etwas abzureiBen! Seht ihn an! Raus! In den

Arrest!“ befahl er seinen Leuten__
Das Lancieren der Aufrufe war iibrigens nicht miihsam, wenn

die Polizeibereitschaft nicht von vornherein verstandigt war. In

den allermeisten Fallen mobilisierte die Polizei ihre Leute erst

nach vollendeter Arbeit, also grofitenteils erst nach der Ver-

streuung und dem Anschlagen, so daB die Arbeit selbst in fast

vólliger Freiheit vor sich gehen konnte. Man teilte die Stadt ge-
wóhnlich in bestimmte Viertel auf. Jedes dieser Viertel wurde

einem oder zwei Parteikameraden anvertraut. Ein Teil der Auf
rufe wanderte von Hand zu Iland, aber diese Art der Weitergabe
erfolgte erst nach der strafienweisen Verstreuung und nach dem

Anschlagen der Aufrufe. Die meisten Zettel wurden in die Trep-
penhauser geworfen, in die Briefkasten oder auf die von Arbeitem

begangenen StraBen, in die Fabriken und in die Werkstatten. Nur

ein geringer Teil war dazu bestimmt, an Zaunen, Mauem, Tele-

graphenstangen usw. angeschlagen zu werden.

Diese Arbeit war die gefahrlichste, vor allem, wenn es sich um

die alljahrliche Proklamation handelte, auf die die Polizei schon

lauerte. Aber die Gefahr begeisterte die Herzen, und es war immer

leicht, unter den Arbeitern Freiwillige fur diese Art Arbeit zu

finden...

Das Wiedersehen im Gefangnis

Ich habe vielleicht meine Leser etwas allzulange mit der Bibuła

beschaftigt. Ich glaube aber, daB sie es verdient. Das gedruckte
Wort besitzt heute bei allen Volkern eine allgemein anerkannte

Macht. Seine Fortschritte, seine Entwicldung, seine Verbreitung
bilden den MaBstab fur die Starkę, die Friichte und fur die Stufe

ihrer Kultur und Zivilisation.
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Wie aber stand es damit in Russisch-Polen? Die Antwort ist

einfach. Es geniigt, daran zu erinnern, daB es Menschen gab, die

eine unverfalscbte Darstellung der Gescbicbte ihres Volkes nicbt

lesen durften, es geniigt, die unter der brutalen Hand der russi-

schen Zensur verstiimmelten Werke unserer Dichter zu betrach-

ten. Es geniigt, daran zu denken, dali ein Volk existierte, dessen

politische Parteien entweder ibrer Existenzrechte beraubt oder

wenigstens dazu verurteilt waren, sich in einer ungeheuerlichen,
sklavischen Sprache, in der Fabelsprache Asops auszudriickenl

Es geniigt, sich vorzustellen, dali diese Regierung, die uns so tief

verletzte, in keiner Weise zum Gegenstand auch nur der gering-
sten óffentlicben Kritik werden durfte, ja haufig nicht einmal

zum Gegenstand ganz einfacher Unterhaltungen, — das alles ge-

niigt, urn zu begreifen, wie wenig die Móglichkeiten des gedruck-
ten Wortes den Bediirfnissen des Volkes entsprachen und wie er-

niedrigt unser Volk im Vergleicb zu anderen Vólkem war.

Wenn wir auch „in Finstemis“ lebten, trotzdem wollten wir

lebenl So lieferten wir einen deutlichen Beweis unserer Lebens-

sebnsucht in einer geheimen, illegalen Literatur, die an Menge
der legalen Literatur gleichkam und sie an Einfluli vielleicht

iiberragte. Grausamkeit und Gewalt, Kerker und Knute haben uns

nicbt daran gehindert, in unserem Innem wie andere, gliicklichere
Vólker Parteien und Gruppen zu schaffen und ein vielfaltiges,
modernes politisches Leben zu fiihren. Der stets aufs neue wie-
derholte Beweis dieses Lebens ist kein anderer ais die Existenz

des illegalen gedruckten Wortes, der Bibuła.

Wie ich bereits erwahnte, bedienten sich alle politischen Grup
pen Polens dieser Waffe. Es versteht sich von selbst, dali die-

jenigen, denen die asiatisch-barbarischen Vorscbriften des Zaris-

mus sogar die Existenzberechtigung absprachen, gezwungen
waren, haufiger auf diese Waffe zuriickzugreifen und sie mit

gróBerer Sorgfalt zu scharfen. Es handelt sich um die Demokra-

ten jeder Schattierung, und in erster Linie um die Sozialisten,
dereń Name und Umgangsformen allein schon AnlaB genug zu

grausamer Unterdriickung boten. Daber ist auch der Sieg und
das Aufbliihen des freien Wortes, das sich endlich aus den Fes-

seln der Zensur łosriB, vor allem ihr Sieg.
Dieser Sieg ist gleichzeitig ein Erfolg der Demokratie auf einem

anderen Felde, das bei uns leider allzulange brachlag: dieses
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Betatigungsfeld ist die Seele der Nation — wobei unter diesem Be-

griff nicht eine eng abgeschlossene Kastę, eine wenig zahlreiche

Schicht wohlhabender und gebildeter Leute zu verstehen ist, son-

dern eine groBe Menschenmasse von mehreren Millionen Bur
gera, die durch Sprache und Geschichte und durch das beson-

dere Empfinden miteinander verbunden sind, gerade diesem Volke

anzugehóren, — eine Menschenmasse, dereń iiberragende Mehr-

heit aus den Arbeitsleuten der Stadt und des Landes besteht.

Diese Volksseele, allzulange in dumpfe Untatigkeit versunken,
begann zu erwacben. Allerdings verschworen sicb alle schlechten

Geister der Vergangenheit und der Gegenwart: Unbildung und

Gefangnis, die Knute des Eindringlings und das Interesse des

Ausbeuters, miteinander, um unser Volk weiterhin in ohnmach-

tiger Tatenlosigkeit zu halten. Wenn wir aber beobachten, wie

dieses Volk aufzuwallen und aufzuschaumen beginnt wie eine

Meereswoge, dann haben wir diesen Fortschritt dem „heifien
Haucb des Wortes“, dem freien Wort der Demokratie zu danken,
das dieses Volk zum Leben, und zwar zu einem Leben der Un-

abhangigkeit aufrief. Dieses Wort war in den von Rufiland be-

setzten polnischen Provinzen in erster Linie das gedruckte Wort,
die Bibuła. Daher betrachten viele unter uns Revolutionaren,
unter uns Soldaten der Freiheit die Bibuła ais eine getreue
Waffengefahrtin, ais eine herzliche Freundin, ais eine zuver-

lassige Mitkampferin, die die schweren Pflichten des revo-

lutionaren Lebens mit uns teilte, mit der wir siegten und mit der

wir starben.
Ich erinnere mich eines schónen Augusttages, ais man mich aus

dem Pavillon 10, in dem ich gefangen saB, zu einem Verhór

holte. Von der Wachę umgeben, trat ich in das Zimmer, in dem
ein Gendarmerieoffizier sich iiber irgendein unleserliches Schrift-

stiick beugte. Ich setzte mich ihm gegeniiber und warf einen

Blick auf den mit granem Tuch bedeckten Tisch.

Der Tisch verschwand fast vóllig unter den Schriftstiicken, Pro-

tokollen und anderen Dokumenten der Gendarmerie. Trotzdem

bemerkte ich am Rande einen Flecken von frischem Rot, der die

graue Farblosigkeit dieses modernen Tempels der Inquisition ein

wenig aufhellte. Ich betrachtete diesen Flecken aufmerksamer

und streckte unwillkiirlich meine Hand danach aus. Es war die

Broschiire „Was wollen die Sozialisten?" Einige Jahre friiher
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war ich bei ihrer Entstehung in einer Londoner Druckerei an-

wesend.
Sie war von einem Fliichtling geschrieben worden, der sehr

lange Zeit im Auslande umherirrte. Er hatte sie inden Bergen der

Schweiz entworfen, die Gedanken und die Augen auf die Ebenen

Masowiens gerichtet, in vólliger Vertrautheit mit den Leiden sei-

ner gefangenen Briider an der Weichsel, durch den Raum weit

von ihnen getrennt, aber im Herzen nahe bei ihnen. Bnchdrucker

in London, ebenfalls Fluchtlinge, hatten sie in Seiten gesetzt und

dabei — ohne zu wissen, ob sie morgen noch ein Stiickchen Brot

haben wiirden — ihren Geist in die ferne Heimat gerichtet. Auf

diese Weise hatte der Gedanke und der Herzenskummer des mit-

fiihlenden Autors, durch die Arbeit der Buchdrucker in kleinen,
schwarzen Buchstaben festgehalten, die Form dessen angenom-
men, was ihre weit entfernten Beschiitzer scherzhaft Bibuła

nannten.

Die Broschiire hatte entsprechend der Absicht ihrer Urheber

das neblige Engłand verlassen, um in die Heimat zu wandern.

Wenn sie sprechen kónnte, wiirde sie gewilii eine seltsame Ge-

schichte voiler romantischer Abenteuer berichten konnen. Zart-

lich verborgen am Korper einer Kameradin des Transportdienstes,
rastete sie dann vielleicht in den Depots und in dunklen Koffem.

Sorgfaltig im Innern eines Korbes versteckt, machte sie sich ver-

traut mit dem Schiitteln der Eisenbahnwagen, glitt iiber die

Grenze, zitterte unter den Blicken der Spione und der Gendarmen.

Dann trat sie in die Weit und begann ihren Dienst...

Und jetzt kam ihr Ende, ihr biirgerlicher Tod. Unter dem

Schutze der Nacht brachen ihre Verfolger, die blauen „Schutz-
engel“ des Zarenthrones, in ihre letzte Behausung ein, man ent-

rifó sie ihrem Versteck und spottete vielleicht herzlos ihrer
Schwache. Mit einer Geste der Verachtung warf man die Tochter

der Freiheit zusammen mit ekelhaften Aktenstiicken der Will-
kiir und der Sklaverei, die nach Blut und Fołter rochen, auf

den Tisch.

Jetzt war sie in der gleichen Lagę wie ich, ihr Waffengefahrte,
der Augenzeuge ihrer Geburt in einem fremden, aber freien

Lande. Voriiber waren die schonen Tage der Freiheit, voriiber

der Kreis der Abenteuer, voriiber fur uns der Kampf. AUes das

wich den grauen, eintonigen, niederdriickenden Tagen der Ge-

4* 5i



fangenschaft. Dieses Mai waren wir die Besiegten. Aber wenn

dieses kleine Biichlein denken und sprechen kónnte, so wiirde es,

ehe es in den diisteren Mauern einer zaristischen Folterkammer

in Schweigen versinkt, seinen Gegnern noch die Verse des Dich-

ters entgegenschleudern:

Heute kannst du mich bezwingen —

Dennocb ist die Zukunft mein!

Mein wird noch bleiben

Jenseits des Grabes

Ewig der Sieg!
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Der Soldat



„Eine militarische Operation besteht darin, ein System
von Gleichungen zu lósen, in dem die Zahl der Unbe-
kannten fast gróBer ist ais die Zahl der Gleichungen.
Oder, um es weniger miBverst&ndlich auszudriicken:
eine groBe Zahl wichtiger militarischer Ereignisse beruht
im wesentlichen auf einer falschen Voraussetzung.“



Meine ersten Kampfe
Unter schweren Enttauschungen und mtihsamer Kleinarbeit uollzog
in den Jahren nach 1905 Piłsudski die Wendung seines Lebens,
die Wendung vom sozialistischen Reuolutionar zum Soldalen der
nationalen Freiheit. Die Erkenntnis, da[I der Soldat allein die

Grundlage zukiinftiger polnischer Unabhangigkeit sein konnie, ver-

anlafite ihn zur Errichtung militdrischer Organisationen im oster-

reichischen Galizien. Zu Beginn des Weltkrieges zogen diese pol-
nischen Freiwilligengruppen, die Legiondre der Ersten Brigade,
unter der Fiihrung ihres leidenschaftlich oerehrten Kommandanten
Piłsudski Seite an Seiie mit den preuflischen und osterreichischen

Truppen gegen Rufiland ins Feld. Die ersten Erlebnisse dieser

Kriegsjahre hat Piłsudski spdter, ais er 1917 in Magdeburg inier-
niert mar, niederzuschreiben begonnen.

Das erste Kapitel „Magdeburg"" entstammt einer aufierhalb der

Gesamtausgabe der Werke Piłsudskis in Polen oeranstalteten Son-

derausga.be von „Meine ersten Kampfe"", die weiteren Ausfiihrungen
betreffen den Kampf der polnischen Legiondre bei Nowy Korczyn
und Opatowiec sowie den ktihnen Durchbruch durch die russische
Front bei Ulina-Mała.

Gerade diese Kapitel sind wichtige Beitrage zur politischen und
militdrischen Psychologie des Marschalls Piłsudski und damit der
Kreise, die die Trager des heutigen polnischen Staates sind.

Magdeburg

Im Sommer des Jahres 1917 wurde ich in Warschau von der

deutschen Okkupationsbehórde verhaftet und ins Innere Deutsch-

lands gebracht. Einige Zeit hindurch schleppte man mich von

Gefangnis zu Gefangnis und hielt mich oft unter den schlechte-

sten Bedingungen, um mich schliefilich nach einigen Wochen in

der Festung Magdeburg zu internieren. Dort erlebte ich nach

einem Jahr und einigen Monaten die Auferstehung des polnischen
Staates.

In Magdeburg erhob man mich zu meiner groBen Verwunde-

rung plótzlich in den hohen Rang eines Generals und behandelte

mich sozusagen mit einer diesem Dienstgrad entsprechenden
Hochachtung. Der Ort meines Aufenthalts war die Zitadelle der

fruheren alten Festung Magdeburg, oder eigentlich einer ihrer

Winkel, ein Gebaude, das — wie ich mich an den Tafeln uber-
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zeugen konnte, die die Verhaltungsvorschriften in den Zellen

enthielten — die ergótzliche Bezeichnung „Sommeroffiziersarrest-
stube“ trug. Das sollte offensichtlich bedeuten, daB in diesem

Gebaude die Offiziere der Magdeburger Gamison ihre Arrest-

strafen fur dieses oder jenes Vergehen biifttcn; gleichzeitig be-

sagte diese Bezeichnung auch, dafi dieses Gebaude fur solche

Zwecke im Winter nicht bestimmt war.

Man hielt mich zwar dort den ganzen Winter von 1917 auf

1918 durch fest; aber ich mache den Deutschen keinerlei Vor-

wurf daraus. Es war zwar manchmal kalt, aber ich kann nicht

sagen, daS man sich nicht bemuht hatte, oft sogar sehr eifrig,
diesen Mangel zu beseitigen. Ich vermute, dafó dieser Ort fur

mich gewahlt wurde, weil es dort am leichtesten moglich war, die

von oben ergangenen strengen Befehle durchzufuhren, — mich

von der ganzen Welt vollig zu isolieren.

Gbrigens wohnte ich ganz bequem; ich hatte im ersten Stock

drei Zellen zur Verfiigung: ein Schlafzimmer, dann eine Art

Empfangszimmer — was mir in meiner Lagę lacherlich vorkam —

und ais drittes ein Speisezimmer. Alle drei Zellen, die bei Tage
offenstanden, gingen auf einen kleinen Garten hinaus, in dem

einige Obstbaume und ein paar kleine Straucher und Stauden

wuchsen. Hinter dem Garten erhob sich ein groBer, mit Rasen

bewachsener Erdwall der friiheren Festung, der bedeutend hoher

war ais das Haus...

Wie um mich zu trosten und zu ehren, teilte man mir sofort

mit, daB in demselhen Gebaude ein belgischer General langere
Zeit verbracht hatte, der Kommandant der Festung Luttich, der

bei ihrer Verteidigung verwundet worden war.

Anfangs durfte ich im Garten drei Stunden taglich spazieren-
gehen, dann horte diese Einschrankung auf, und die Tiiren aus

dem oberen Stock in den Garten standen fast den ganzen Tag bis

zur Abenddammerung offen. Unter diesen Bedingungen ver-

brachte ich ein ganzes Jahr in volliger Einsamkeit; erst Mitte

August 1918 kam ais Leidensgefahrte meiner Gefangenschaft
General Sosnkowski hinzu, mit dem ich bis zu meiner Freilas-

sung im November 1918 zusammenhlieb.
Es schien mir, daB ich fur das Gefangnisleben gehoren war.

Ich ertrage Einsamkeit sehr leicht, empfinde nicht, wie andere,
ihre ganze Schwere und verstehe es, durch geistige Arbeit das
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schlimmste Gefiihl des Gefangnislebens - die Sehnsucht — zu

mildern. Es ist in der Tat nicht zu bestreiten, daB jeden Ge-

fangenen die Sehnsucht nach derFreiheit und nach Unbeschrankt-

heit der Bewegungen niederdriicken muB, die Sehnsucht nach

einem Zustand, in dem es nicht mehr so viele Verbote und Be-

schrankungen gibt, die den Menschen zur Eintónigkeit einer lan-

gen Beihe standig gleicher, ewig sich wiederholender Tage ver-

urteilen. Fur Menschen, die so streng isoliert sind, wie ich es in

Magdeburg war, bildet das Leben eine fast unertragliche Last.

Mich mufite sie um so schwerer bedriicken, da ich aus einem so

wechselvollen und an taglich anderen Eindriicken so reichen

Leben herausgerissen wurde. Ich fiihrte ein Kriegerleben, bei

welchem die Nerven des Menschen sich an unaufhórliche Be-

wegung, an standigen Wechsel der Beschaftigung und an eine

tagliche Veranderung des eigenen Ich in ein bestandig neues

Werkzeug des Kampfes gewóhnen, das mit immer wechselnder

Anstrengung des Willens, der Nerven, des Geistes und des Her-

zens arbeitet. Die Stille der Gefangenschaft also und die unge-
wohnte — deutsche — Eintónigkeit bildeten einen vortrefflichen
Nahrboden fur eine oftmals verzehrende Sehnsucht nach dem

bunten und reichbewegten Treiben des Soldatenlebens. Die vol-

lige Isolierung gestattete mir nicht einmal, zu erfahren, was aus

meinen Kameraden und Freunden wurde, mit denen ich mich in

dem schweren und muhsamen, aber auch so ungewohnlich reiz-

vollen und kameradschaftlich verbrachten Soldatenleben in mei-

ner Ersten Brigade der Legionen verbriidert hatte.
Wahrend meiner langen, einsamen Gartenspaziergange tauch-

ten sie wie lebendige Blumen der Erinnerung an unlangst er-

lebte Ereignisse oft vor mir auf. Sie bedrangten und betorten

mich wie trugerische Bilder von Oasen in der Wiiste, - vor meinen

Augen erschienen die teuren Gesichter der Freunde, und ich

horte ganz deutlich ihr helles Lachen, daneben den Donner der

Geschutze und das Knattern der Gewehre, die ihre Kriegsmusik
ertónen lieBen.

Um diese Sehnsucht zu uberwinden, die mich' verzehrte, zwang
ich mich zur Uberpriifung meines Verhaltens ais Fiihrer. Ich

unterhielt mich mit der Kritik meiner selbst oder auch meiner

Untergebenen, damit endlich meine Augen aufhorten zu sehen,
meine Ohren zu lauschen und mein Herz, starker zu schlagen, -
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ich iibte Kritik, um diese geradezu sinnlichen Eindriicke in

analytische Uberlegungen einzuschliefien. Lange, lange arbeitete

der Geist allein. Damals begann ich - wie so haufig schon in

meinen friiheren Gefangniszeiten — zu spiiren, dafi ich irgendein
unwirkliches Leben zu leben anfing, dali ausschlieBlich der Kopf
arbeitete, wahrend die normale Tatigkeit des Organismus abzu-

sterben begann. Ich beschloB, mich davon loszureiBen; nach
einer Cberpriifung meiner Willenskraft durch vierzehntagigen
Rauchverzicht kam ich zu der Oberzeugung, dafi das einfachste

Mittel zur Beseitigung meiner mich so bedriickenden Sehnsucht

der Versuch ware, meine Erinnerungen zu Papier zu bringen. Die

Feder wieder in der Hand zu haben und sich durch ibre mecha-

nische Tatigkeit wieder enger mit dem Leben zu verkniipfen, das
— wenn auch noch so arm an Eindrucken — doch wenigstens
wirklich war!

Damals fielen mir meine einstigen, zehnjahrigen Studien in der

Vorkriegszeit iiber die Probleme des Krieges in der Welt wieder

ein. Zehn Jahre lang hatte ich mich darum bemiiht, das Wesen

des Fiihrertums zu erkennen: im Element der Gefahr — wie

Clausewitz sagt im Element der Unsicherheit, schliefilich —

wie ich es formuliere — im Element ewiger, unlóslicher Wider-

spriiche, die man wie einen gordischen Knoten mit dem Schwert

der Entscheidung und dem Schwert des Befehls durchhauen mufi.

Ich erinnere mich daran, ais ich im August 191zi in den Krieg
zog, beschlossen zu haben, die Probleme des Krieges sorgfaltig
zu beobachten und mich selbst aufmerksam zu priifen, um fiir

mich selbst eine Menge von Zweifeln zu klaren und eine Fiille

von Fragen zu beantworten, die aus der Zeit der Biicherstudien

in meiner Seele und in meinem Kopf geblieben waren.

Jetzt in Magdeburg beschloB ich, den Versuch zu machen, ob

es mir leicht fallen wiirde, die Traume von einst zu verwirklichen,
— ob ich aufrichtig und ruhig selbst die Wahrheit uber das Wesen

der Fuhrung illustrieren konnte, die Wahrheit iiber die Seele des

Fiihrers, die sich unter der schweren Last der Gefahren, der

UngewiBheit und des Widerspruchs beugt. Jeder Soldat hat mit

diesen Dingen zu kampfen, denn sie sind ein wesentlicher Be-

standteil des Krieges. Der Fiihrer tragt dariiber hinaus noch die

Burdę der Verantwortung fiir seine Untergebenen, und er muB

auf seiner Wange die brennende Scham der Erniedrigung emp-
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finden, wenn das Werk der Fiihrung miBlingt und andere diesetn

MiBerfolg mit ihrem Blute bezahlen miissen. „Diese lacherłichen

Traume von einst“, sagte ich mir, „kannst du jetzt im Gefangnis
verwirklichen, wenn du deine Tragheit imSchreibenuberwindest."

Das ist die Entstehungsgeschichte meiner dem Leser vorliegen-
den Erinnerungen an meine Fiihrertatigkeit im Jahre 1914. Ich

entschlofi mich damals sofort, die schwersten Kampfhandlungen
der Ersten Brigade auszuwahlen, die ich miterlebt habe, Augen-
blicke, in denen ich — obwohl ich mit dem Blut meiner Unter-

gebenen ungewóhnlich vorsichtig rechnete und haufig absichtlich

jedes Streben nach dem Ruhm vernachlassigte, um ihn nicht zu

teuer zu erkaufen — fast die ganze von mir gefuhrte Ahteilung
zu riskieren hatte oder wagen muBte, wobei ich auch mich selbst

ais Fiihrer mit aufs Spiel setzte. Meine schwerste Leistung ais

Fiihrer bildeten die Kampfe bei Ulina-Mała, Marcinkowice und

Kostiuchnówka. Ich konnte in Magdeburg nur die Abschnitte

iiber Ulina-Mała und Marcinkowice beenden. Das Wiedererleben

und die Arbeit selbst, wahrend der ich mich unwillkurlich der

Sehnsucht nach allem, was Polen ist, hingab, der Sehnsucht nach

dem schmutzigen Weg, dem verlorenen Dorf, den Leuten, der

Landschaft und den teuren Kameraden, — das alles ermiidete

mich derart, dafi ich mich entschloB, die schmerzlichsten Er
innerungen an die schwerste Schlacht, die Schlacht inmitten der

Walder und Siimpfe des wolhynischen Polesien, vorlaufig nicht
niederzuschreiben.

Aber die Feder war nun einmal im Schwung. So liefen meine

Erinnerungen in einer anderen, etwas angenehmeren Richtung,
zu meinen ersten Erlebnissen und Eindriicken des Krieges,
diesen ersten, noch schuchtemen Versuchen ais Fiihrer, da mein

weit ausgreifender Schwung durch die eigene Zaghaftigkeit und
Unsicherheit noch erheblich gehemmt war. Diese wenig blutigen
Kampfe mit der russischen Kavallerie gaben die ersten Eindrucke

der Kriegsmusik, die ersten Empfindungen, sich ins wirkliche

Gelande hineinzufuhlen, — und bildeten den ersten Versuch eines

kiihnen Manovers unter Beriicksichtigung der drei heimatlichen

Fliisse: der Weichsel, der Nida und des Dunajec. Angesichts die-

ser Erinnerungen begann ich meine Tanze rings um diese Fliisse
im September 1914 zu beschreiben, und zwar unter dem Titel:

,,Nowy-Korczyn~Opatowiec“.
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Die fast schon vollendete Arbeit wurde durch die Ankunft des

Generals Sosnkowski in der Festung Magdeburg unterbrochen.

Von diesem Augenblick an nahm mein Heimweh immer starker

ab, die Feder wurde in die Ecke geworfen, und ich uberlieB mich

endlosen Gesprachen und unaufhorlichen Schachpartien. Das Ka
pitel iiber Nowy-Korczyn und Opatowiec wurde damals nicht

beendet.
Auf diese Weise blieben meine friiheren Absichten unverwirk-

licht, weswegen ich jetzt ein wenig arbeiten muBte, um diese Ab-

handlungen in vollendeterer Form in Druck zu geben. Die An-

derungen, die ich vornahm, sind iibrigens sehr geringfiigig. Ihre

Notwendigkeit ergab sich daraus, daB ich in Magdeburg unter be-

sonderen Verhaltnissen arbeiten mufite, die mir durch das Ge-

fangnis auferlegt waren.

Erstens konnte ich niemals sicher sein, ob mir nicht alles, was

aus mein er Feder floB, eines schonen Augenblicks weggenommen
wiirde, und vielleicht fiir immer. Aus diesem Grunde beschloB

ich, zumal ich seit Jugend auf daran gewóhnt war, ais Gefangener
erfinderisch zu sein, meine Schutzengel zu hintergehen. Ich gab
also an, dafi ich eine Beschwerde sowohl gegen meine Verhaftung
ais auch gegen meine, preuBischem Recht widersprechende vol-

lige Isolierung einreichen will. Von diesen Rechtsvorschriften

hatte ich lediglich durch Zufall von einem alten deutschen Ge
neral, dem Kommandeur von Wesel, erfahren, wohin ich von

Spandau iiberfiihrt wurde. Er erklarte mir in aller Offenheit, ent-

schieden Einspruch dagegen erhoben zu haben, daB man gegen

irgendeinen der Haftlinge in der ihm unterstellten Festung wider

preuBisches Recht vorgehe, das seiner Ansicht nach nicht zulieB,
jemanden in Einzelhaft und Isolierung zu halten, mit Ausnahme

derjenigen, die sich in Untersuchungshaft befinden oder gericht-
lich zu Einzelhaft verurteilt wurden. Ais ich mich also in Magde
burg der Empórung des Generals aus Wesel erinnerte, verlangte
ich zur Niederschrift meiner Beschwerde eine groBere Menge
Papier, da ich infolge meiner nur geringen Kenntnis der deut
schen Sprache sicherlich zum mindesten einige zehn polnische
Konzepte verderben wiirde, ehe ich sie der fremden, mir nicht

genau bekannten Sprache anpassen konnte.

Auf diese Weise verschaffte ich mir alle Schreibutensilien und
schuf mir einen Yorwand, mit der Feder in der Hand am Tisch
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zu sitzen. Dieser erfinderische Ausweg pragte sich jedoch sehr

deutlich in der Art meiner damahgen Niederschrift aus. Auf mei-

ner ganzen literarischen Arbeit in Magdeburg lastete der Zwang
zur Sparsamkeit mit dem Papier. Nicht nur, dali alle Seiten mit
einer muhsam lesbaren Schrift ungewóhnlich eng beschrieben

sind, - auch der Stil sełbst tragt den Stempel jener verhaltenen

Sparsamkeit...
Um die Geschichte der Handschrift zu vervollstandigen, fugę

ich hinzu, dali ich sie niederschrieb, ohne daran zu denken, sie

jemals zu veróffentlichen. Derm es erschien mir sehr unwahr-

scheinlich, dali das Manuskript dem gewohnlichen Schicksal aller

Aufzeichnungen von Idaftlingen entgehen wiirde, namlich, dali

sie eher zu den Dingen gehóren, die den Haftling festhalten, ais

dali er selbst sie behalt. In der Tat befanden sich meine Auf
zeichnungen langere Zeit hindurch nicht in meinen Handen, und

ich verdanke ihre Riickgabe wie die Riickgabe meiner vielen ande-

ren, in Magdeburg zuriickgelassenen Sachen der peinlichen Ge-

nauigkeit der deutschen Regierung, die sie mir wiedergab, ais ich

schon im Relvedere war. Denn meine und des Generals Sosn-

kowski Entlassung aus Magdeburg geschah auf so plótzliche
und eigentumliche Weise, dali von der Mitnahme aller Sachen

nicht einmal die Rede sein konnte.

Eines schónen Tages, Anfang November 1918, erschienen bei

uns zwei deutsche Offiziere, bereits in Zivil gekleidet. Sie ver-

kiindeten uns, dali wir frei seien und sofort nach Rerlin abfahren

sollten, von wo wir noch am gleichen Tage um sechs Uhr abends

mit dem nach Warschau fahrenden Zug abreisen kónnten. Ais

wir erstaunt die Zivilkleidung der Offiziere betrachteten, erklar-

ten sie uns in peinlicher Yerlegenheit, dali in Magdeburg die
Revolution ausgebrochen sei und dali wir im Auto nicht ais

Militars, sondern ais gewóhnliche Sterbliche abreisen sollten.

Mit vielen Entschuldigungen baten sie uns sehr, nichts von

unseren Sachen mitzunehmen, da sie befiirchteten, dali dadurch
die Aufmerksamkeit der durch die Strafien ziehenden Demon-

stranten auf uns gelenkt werden konne. Ich weili nicht, was ich
damals beschlossen hatte, wenn nicht in dieser Ankiindigung der

Offiziere das Versprechen enthalten gewesen ware, dali ich schon

um sechs Uhr abends im Zuge sitzen wiirde, der mich nach War
schau bringt. Auf diese Hoffnung hin entschieden Sosnkowski
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und ich uns rasch. Er nahm ein kleines Necessaire, ich verliefi

die Festung Magdeburg, nachdem ich die allemótigsten Toiletten-

gegenstande in ein Stiick Papier eingewickelt hatte. Ich gebe zu,

dafi ich damals weder an das Manuskript noch an die anderen

Sachen dachte, die ich in der Sommeroffiziersarreststube zuriick-

liefi.
Ais wir wie Spazierganger die nahe Briicke iiber die Elbę iiber-

schritten hatten und haltmachten, fuhren zwei Autos heran, die

uns nach einem Augenblick in schneller Fahrt aus der im Aufruhr

befindlichen Stadt davontrugen.
Das Manuskript erhielt ich erst vor verhaltnismafiig sehr kurzer

Zeit, da es bei der Riicksendung der Magdeburger Gegenstande,
offensichtlich durch einen Irrtum, zusammen mit seinen Papie-
ren und Sachen an General Sosnkowski geschickt wurde. Jetzt

erst, da ich meinen im Gefangnis unternommenen Versuch wieder

vor mir sah, an mir selbst die Leistung der Fiihrung im Kriege
zu ilłustrieren, habe ich meine Magdeburger Erinnerungen wie
der aufgefrischt.

Kontertanz an Polens Fliissen

Die
ersten Kampfe, die ersten Beriihrungen mit dem Krieg!

Ich weifi nicht, ob es auch fur andere so war, — fur mich

jedenfalls lag darin soviel Poesie wie in der ersten Liebe des Jiing-
lings und in den ersten Kiissen. Diese meine allerfruhesten Be-

gegnungen mit dem Krieg will ich jedoch nicht erwahnen. Es

ware fiir mich mit zu grób en Schmerzen verbunden. Denn es gab
dabei allzu viele Augenblicke, die mit dem Krieg in keinem Zu-

sammenhang standen, gleichzeitig aber auch allzuviel brutale
Wahrheit iiber das Unvermógen und die Versklavung meines

eigenen Volkes, das eigensinnig jeden Gedanken an eine selbstan-

dige, nur der eigenen Entscheidung unterworfene Arbeit ableh-

nen wollte und sich standig um Nachgiebigkeit und Diensteifrig-
keit gegeniiber den Fremden bemtihte.

Gewisse militarisch-politische Momente mufi ich jedoch er
wahnen, denn ohne sie wiirden meine Entscheidungen unver-

standlich bleiben. Ich zog besonders die Stellung des polnischen
Schutzenverbandes innerhalb der anderen Truppen in Betracht,
seine soldatische Stellung, und zwar ohne Riicksicht auf irgend-
welche politischen Motive. Ich mufite von vornherein annehmen,
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dafi das Verhaltnis der ósterreichischen und deutschen Truppen,
also stehender Heere mit einer jahrhundertealten Tradition, zu

unserer Freiwilligenformation mit Milizcharakter auf einem tie-

fen Mifitrauen gegeniiber unserem soldatischen Wert beruhen

wiirde. Darauf war ich vorbereitet, und da ich den iibertriebenen

Ehrgeiz meiner Schiitzen nur allzu gut kannte, bangte ich davor,
diesen ihren Ehrgeiz bereits durch anfangliche Mifierfolge zu

verletzen und — was noch schlimmer gewesen ware — ihren Glau-

ben an sich selbst ais Soldaten zu toten.

Ein Mifigeschick konnte angesichts unserer iiberaus schlechten

Bewaffnung und technischen Ausriistung leicht eintreten. Wir

waren namlich anfangs mit dem iiberalterten, nicht repetierenden
Werndl-Gewehr ausgeriistet, aufierdem besafien wir keine Ma-

schinengewehre und keine Artillerie, fast keine Telephone und

Feldkiichen. Patronentaschen fehlten ebenfalls, und die Mehr-

zahl der Soldaten trug die Patronen in den Taschen, wo sie leicht

verlorengehen konnten. Dieser Mangel an Patronen konnte in

jedem kritischen Augenblick das Gewehr in eine plumpe und un-

geschickte Keule verwandeln.

Schliefilich bewirkten die inneren, noch nicht geordneten Be-

ziehungenwie bei jeder neuenFormation, dafi jeder der einzelnen

Fiihrer eine Menge Zeit damit zubringen mufite, die Kleinig-
keiten des alltaglichen Lebens zu ordnen und einen inneren Modus

vivendi unter den Leuten z u schaffen. Ich selbst mufite unauf-

hórlich eine Fiille alltaglicher Angelegenheiten vor allem person-
licher Natur erledigen, die sich aus der Reibung der gesamten
militarischen Maschinerie ergaben. DieFragen des Altersvorrangs
unter den Offizieren, die Fragen der Feststellung der Zustandig-
keiten waren geradezu eine Hólle, in der ich zu Beginn des

Krieges lebte. Ich mufite die Truppen nicht nur gegen aufiere

Demiitigungen schiitzen, sondern auch vor inneren bewahren,
die sich aus dem Gefuhl der Minderwertigkeit gegeniiber der

Umgebung und aus dem Bewufitsein ergaben, die iibernommenen

Aufgaben moglicherweise nicht durchfuhren zu kónnen.

Ich fiihlte ganz genau, dafi alle Soldaten im Grunde ihres Her-

zens ein Gefiihl der Furcht empfanden vor dem wahnsinnigen
Unternehmen und dem Examen, dem wir uns ais Soldaten unter-

ziehen sollten, — Furcht sowohl vor unserer Umgebung ais auch

vor uns selbst...
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Wenn ich den Zustand unserer Ausriistung in Erwagung zog
und an das Examen dachte, das wir zu bestehen hatten — und das

eigentliche Examen fur den Soldaten ist immer der Kampf
dann sagte ich mir unaufhórlich: „Vorsicht, Yorsicht und noch

einraal Vorsicht gegeniiber der Feuerprobel Sei kein Kind und

lafi deiner Phantasie nicht die Ziigel schiefien!“ Aber alles, was

an Willenskraft, Stolz und Ehrgeiz in meinem Charakter steckt,
emporte sich immer wieder gegen diese zógernden „verniinfti-
gen“ Gedanken. Ubrigens gab es meiner Meinung nach gar keinen

Ausweg. Die Feuerprobe auf sich zu nehmen, war — ich bestreite

es keineswegs — ein auBerordentlich gefahrliches Unternehmen;
aber nur, wenn man dieses Wagnis in Kauf nahm und viel aufs

Spiel setzte, war es móglich, das zu gewinnen, was wir vor allem

gewinnen mufiten: Vertrauen zu uns selbst und die soldatische

Achtung unserer Umgebung.
So handelte ich auch von Anfang an: ich setzte stets sehr viel

aufs Spiel. Der Marsch auf Kielce gehbrte meiner Meinung nach

zu den gewagtesten militarischen Unternehmungen. In die Reihe

solcher kuhner Versuche, das Examen zu bestehen, gehóren glei-
chermafien auch die mehrtagigen Kampfe bei Nowy Korczyn und

Opatowiec, Kampfe, an die sich gewifi alle Soldaten erinnern, die

unter meinem Kommando standen. Gegeniiber den anderen,
schweren Schlachten, an denen wir im Verlauf des Krieges teil-

nahmen, ais wir schon alte, kampferprobte Soldaten waren, er-

scheinen unsere Kampfe an der Weichsel ais eine Kleinigkeit und

ein Kinderspiel. Ich wagę es jedoch, zu behaupten, dali sie mir,
wenn ich an sie denke, gewagter erscheinen ais andere, denn es

waren die ersten Kampfe, und sie wurden von uns — zumal an-

gesichts der damaligen Niederlage der ósterreichischen Trup
pen — unter technisch schwierigen und moralisch bitteren Be-

dingungen durchgefiihrt.
In Kielce vollzog sich eine schwere und miihselige organisato-

rische Arbeit. Der Schiitze aus den Schiitzenverbanden und

Schiitzengesellschaften, der zu drei Viertel Zivilist war, wandelte

sich in einen Soldaten. Nebenher ging die administrative Arbeit

der Truppen. Wir griindeten Werkstatten aller Art, steliten Trains

zusammen und so weiter. Aulierdem unternahm ich in Kielce,
dem ersten grólieren Ort des Konigreichs, Versuche, einen poli-
tischen Anschluli der Bevólkerung an uns herzustellen. Kielce
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war mit einem Wort die Basis der Schritzen, was Krakau in

jener Zeit leider fast nicht mehr war. Von dort kamen die Mann-

schaften — und auch die erste elende Ausriistung, alles andere

muRten wir mit eigenen Kraften schaffen.
Es ist infolgedessen nicht verwunderlich, dafi Kielce fur mich

wie jede Kriegsbasis eines Heeres eine militarische Bedeutung
allerersten Ranges besaR. Aher schon nach einer Woche ruhigen
Aufenthalts in Kielce fiillte sich die Stadt mit absonderlichen Ge-

riichten, die alles, was lehte, alarmierten. Man erzahlte mir von

Zehntausenden russischer Reiter, die von Warschau auf Kielce

und Krakau vorriicken. Man nannte sogar den General Miszczenka

ais Fiihrer der Kavalleriemassen, die von den Russen mit der

Marschrichtung auf Krakau auf das linkę Ufer der Weichsel ge-
worfen seien und naturlich den Befehl haben sollten, vor allem

Kielce zu vernichten und in Kielce besonders mich und meine

Schiitzen. Diese alarmierenden Geriichte beunruhigten nicht nur

uns, sondern auch die kleine osterreichische und deutsche Garni-

son, die in Kielce stand. Diese Geriichte gelangten sogar nach

Krakau, wo sowohl die militarische Fuhrung ais auch die Politi-

ker der zur Stiitzung der Legionen geschaffenen Einrichtungen
einmal um das andere in Kielce anfragten, ob diese Alarmmel-

dungen einen richtigen Kern hatten. Z u mir kam mit diesen be-

unruhigenden Nachrichten standig ein preuRischer Oberstleut-

nant gelaufen, der die deutsche Garnison befehligte. Er war sonst

in jeder Hinsicht ein ordentlicher Mensch und Soldat, — sein

Name ist mir entfallen, und ich hórte nur, dafi er dann vor

Warschau gefallen sein soli. Ich erklarte ihm, dafi ich die ganze

Verantwortung fiir die Sicherheit der Garnison von Kielce auf

mich nehme und ihm dafiir biirge, daR wir keineswegs unver-

hofft uberfallen werden.

Es ist fiirwahr ein groRes Verdienst Belinas und meines Kund-

schafterbiiros, das fast ausschlieRlich mit Frauen besetzt war,

daB ich damals Nachrichten vom Feinde besitzen konnte. Ich

umgab Kielce in einem weiten Halbkreis derart mit Kundschaf-

tern, daR ich tatsachlich beruhigt sein konnte. Bębna vollbrachte

geradezu Wunder. Die armen Ulanen! Mit gerade fur Spazier-
ritte geeigneten Satteln, aber nicht fur langere Marsche vorbe-

reitet, ritten sie die Pferde zu Tode und zerschunden sich ihr

Gesafi zu Schnitzeln; die Ausriistung bestand in langen, fur den
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Dienst zu Pferde ungeeigneten Gewehren, bis aufs Blut rieben

die Ulanen sich den Riicken auf, und trotzdem wurde ununter-

brochen ein Patrouillendienst aufrechterhalten, der bisweilen auf

60 bis 80 Kilometer taglich in verschiedenen Richtungen aus-

gedehnt wurde. Noch aufopfernder ubten die Frauen ibren Dienst

aus. Auf Fubrwerken schlugen sie sicb allein auf allen Wegen
durch und erfaBten bedeutend weitere Bezirke ałs die Reiterei,
denn sie gelangten bis Warschau, Petrikau und Demblin. Auf

der Grundlage meiner Erkundigungen konnte ich meinen Deut-

schen beruhigen. Es gab im Augenblick nichts zu befiirchten. Au

der Pilica, gegen Norden, bemiihte sich ein einziges Dragoner-
regiment darum, mehr oder weniger ein ganzes Kavalleriekorps
vorzutauschen. Die russische Kavallerie war in der Tat hinter

der Pilica weit auseinandergezogen und klarte nach Siiden und

Osten auf, aber mein Kundschafterdienst traf stets nur auf ein

und dasselbe Regiment.
Ich selbst war also beruhigt, aber es gelang mir nicht, meine

Umgebung zu beruhigen. Diese torichten Geriichte von den heran-

riickenden Kavalleriemassen taten ihre Wirkung... Eines Tages
kam der preufiische Oberstleutnant zu mir mit einer Depesche,
daB die deutsche Truppe am nachsten Tage von Kielce abriicke;
wir hingegen sollen mit der Eisenbahn nacb Krakau oder hinter

Krakau abtransportiert werden; er bat mich also, mich fur diesen

Ausmarsch vorzubereiten. Ich antwortete ihm, dali er aus Kielce

abmarschieren konne, wohin es ihm gefallt; ich wiirde jedoch
in der Stadt bleiben, bis mich der Feind dazu zwingt, sie zu ver-

lassen. Am nachsten Tage in der Friihe verstandigte er mich da-

von, daB der Befehl zum Riickzug annulliert sei, und daB auch

er bleiben wurde. Er bat mich jedoch, meinen Aufklarungsdienst
zu verstarken, da er mit seinen Landsturmtruppen, die aus Leu-

ten ziemlich vorgeriickten Alters bestanden, nicht in der Lagę
war, standig rings um die Stadt in breiter Front Patrouillen aus-

zusenden.
Zwei Tage hindurch herrschte Ruhe, aber am spaten Abend des

zweiten Tages kam der preuBische Kommandant mit seinem Ad-

jutanten emeut zu mir und brachte diesmal auch mir eine

Depesche aus Krakau vom Kommando der Legionen. Das Tele-

gramm besagte, daB ich am nachsten Tage in der Friihe zusam-

men mit den PreuBen und Ósterreichern in Richtung Staszów ab-
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zuriicken habe; die Rekruten solle ich am nachsten Tage mit dem

Morgenzug nach Krakau schicken. Der preuRische Oberstleutnant

fugte hinzu, dali es sich nicht um einen Ruckzug handle, sondem

daR wir im Gegenteil dem Feinde entgegengehen, der sich bei

Staszów gezeigt hat; er rechne also darauf, daR ich ihm meine

Unterstiitzung nicht abschlagen wiirde. Es fiel mir in diesem

Fali tatsachlich schwer, abzulehnen. Vor zwei Tagen war ledig-
lich die Rede vom Ruckzug auf Krakau, jetzt aber vom Marsch

gegen den Feind... Nach seinem Weggehen verbrachte ich

eine sehr unangenehme Stunde bei der Uberlegung, was zu

tun war.

Jeder Ósterreicher oder PreuRe hatte gut reden, daR er in

einigen Stunden aus Kielce ahmarschiert. Keiner von ihnen war

durch irgend etwas mit der Stadt verbunden, jeder erhielt alles,
was er brauchte, aus Rerlin oder aus Wien... Fur mich war diese

Operation ebenso schwierig wie schmerzlich. Schwierig deswegen,
weil in Kielce alle Werkstatten errichtet waren: Schneiderwerk-

statten, Sattlereien und Schuhmachereien — hier befand sich in

bezug auf die Ausriistung meine bereits bis zu einem gewissen
Grade organisierte Basis, und sich von ihr loszulósen, war ohne

Vergeudung von angehauftem Materiał und aufgewandter Miihe

nicht leicht. Hier begann auch ziemlich erfolgreich die Aufstel-

lung neuer militarischer Formationen...

Es war jedoch sehr schwer, in Kielce zu bleiben, mehr noch, es

war unmoglich. In technischer Hinsicht waren wir im Jahre 1914
eine sehr lacherliche Organisation. Wenn ich mich im ersten

Augenblick damit einverstanden erklarte, versuchsweise mit den
Werndl-Gewehren auszumarschieren, so sptirte ich jetzt deutlich,
daR man mir aus sehr wunderlichen Griinden die Ausriistung mit

normalen Repetierwaffen vorenthalten hatte... Aus einer un-

klaren Absicht heraus war — soviel ich damals davon verstehen

konnte — die Neigung entstanden, mir und meinen Schiitzen móg-
lichst viel von jener Selhstandigkeit zu rauben, die mir der erste

Vertrag mit Ósterreich zugesichert hatte. Man wollte uns von

auRen einen ósterreichischen Stempel aufdriicken und uns ge-
radezu den Befehlen des ersten besten Offiziers niedrigen Ran-

ges oder sogar eines Spionage-Agenten unterwerfen. Hauptsach-
lich war es die Bewaffnung, durch dereń Versprechen man stan-

dig versuchte, mein Einverstandnis zu immer neuen, immer an-
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ders lautenden Vorschlagen zu erhalten, die jedoch stets in der

Richtung der Verminderung unserer Selbstandigkeit gingen...
Nach einigem Zógern traf ich meine Entscheidung. Ein Teił

meiner Truppe soli unter der Fuhrung Sosnkowskis am Morgen
mit den PreuBen abriicken. Ich selbst verbleibe mit einem Teil

der Kavallerie und mit zwei Bataillonen Infanterie noch einen hal-

ben Tag in Kielce. Innerhalb dieser Zeit raume ich Kielce von

allem, was nicht dahleiben kann, und von allem, was der Rache
des Feindes zum Opfer fallen kónnte. Dann marschiere ich gleich-
falls in der Richtung der Weichsel, sozusagen ais Nachhut. Diese

Nachhut muBte entgegen allen Grundsatzen bis zur Unmoglich-
keit mit einer Menge von Trains aller Art uberlastet werden.

Diese Entscheidung kostete mich viel. Es war so schwer, sich

von dieser Arbeit loszulosen, die sich so gut angelassen hatte und

die einzige Hoffnung fur eine selbstandige militarische Zukunft

darstellte. Galizien war nur ein Sprungbrett; die Feuerprobe
konnte nirgends anderswo ais im Konigreich bestanden werden.

Leider ging es nicht anders — die Entscheidung war gefallen,
und noch in der gleichen Nacht wurden die entsprechenden Be-

fehle ausgegeben...
Gegen Tagesanbruch setzte sich der gróBere Teil meiner Truppe

unter Sosnkowski in Richtung Chmielnik in Marsch. Den ganzen

Vormittag iiber war ich mit der fiir mich schmerzlichen Rau-

mung von Kielce beschaftigt. Zum Gliick kam tatsachlich der

Evakuationszug an, es war also moglich, einen groBen Teil mit
der Eisenbahn abzufertigen; meine Nachhut hatte sonst eher

einer Vólkerwanderung ais einer Truppe ahnlich gesehen. Der

Fiihrer des Zuges bat, ich móchte nicht eher aus der Stadt ab-

marschieren, bis der Zug abgefahren sei. Diese Bitte war vóllig
natiirlich. In Kielce standen auBer meinen beiden Bataillonen und
der kleinen Schar Belinas bereits keine Truppen mehr, und ein-

mal um das andere kamen immer alarmierendere Geriichte. Ich

selbst erhielt eine sichere Nachricht, daB von Radom und Końsk

her russische Kavallerie vorruckt... Der Zug fuhr nicht zur be-

absichtigten Zeit ab, der Abschied zog sich hin. Erst gegen Abend

machten sich der Train und meine Abteilung auf den Weg nach

Chmielnik. Vom Feinde war vor Kielce noch keine Spur...
In Lisów wurde mir wahrend des Durchmarsches am anderen

Tage bei einem Glas Tee ebenfalls von diesen Kosaken erzahlt,
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die sich angeblich in den umliegenden Waldem tummelten. Ich

mafi diesem Bericht keine Bedeutung bei und verstarkte die Siche-

rungstruppen in keiner Weise. Immerhin steckte in diesen Er-

zahlungen ein Kómchen Wahrheit, denn ais ich aus den Wal-

dern von Lisów auf die offenen Felder bei Chmielnik heraustrat,
zeigten sich zur Rechten auf den Anhóhen Reiter, die bereits aus

der Richtung Chmielnik kamen. Aber es waren nur einzelne Rei
ter, die es natiirlich nicht gewagt hatten, eine Marschkolonne an-

zugreifen.
Ich bemerkte nicht einmal bei meinen Leuten eine Spur von

Erregung und lieB die ganze Abteilung in Chmielnik zu einer

langeren Mittagsrast haltmachen. Ich muli allerdings zugeben,
daf> ich selbst ein wenig unruhig wurde. Ais ich iiber den Ring
kam, der so voller Wagen stand, dali es schwer war, sich durch-

zudrangen, und dort meine Leute sah, die auf der Suche nach

Prcwiant, nach Zigaretten und ahnlichen Dingen durch das Stadt-

chen streiften, ging es mir durch den Kopf, dali eine einzige
Schwadron, die den Mut besafi, sich in die engen Gassen des

Stadtchens zu werfen, ein wiistes Durcheinanderanrichtenkónnte.

Es waren wohl Feldwachen ringsherum aufgestellt, aber die

Leute wiirden mit ihren Werndl-Gewehren kaum eine kiihn an-

greifende Reitertruppe aufhalten.

Wahrend des Krieges hatte ich oft ahnliche Vermutungen iiber

die Absichten des Feindes. Im Kriege ist der Mensch eigentlich
niemals vóllig sicher, stets gibt es fiir den Feind Moglichkeiten,
Schaden anzurichten und mehr oder weniger Yerdrufi zuzufugen.
In solchen Fallen gehen mir immer verschiedene Vorsichtsmafi-

regeln durch den Kopf, und jedesmal bekampfe ich sie. Denn

jede solche Mafinahme muli mit einer groBeren oder geringeren
Anstrengung und einer zusatzlichen Nervenbeanspruchung des

Soldaten erkauft werden.

Wahrend des Krieges habe ich so haufig in dieser Hinsicht

eine mangelhafte Schonung und eine leichtsinnige Vergeudung
der Arbeits- und Nervenkraft des Soldaten beobachtet, die nur der

Beruhigung des Herrn Kommandeurs galt. Deswegen bin ich tat-

sachlich froh dariiber, daB ich vom Beginn des Krieges an stets

siegreich der Versuchung widerstand, allen moglichen Dber-

raschungen rorzubeugen. Ich entschied mich fast immer zugun-
sten der Nerven des Soldaten und zuungunsten meiner eigenen.
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Ich nahm die Unruhe auf mich und wollte eher allein cinige un-

angenehme und zermiirbende Augenblicke durchmachen, ais die

Last dieser Ungewifiheit auf Kosten der Rast und der Ruhe mei-

ner Soldaten von mir abzuwalzen. Spater, ais ich meiner selbst,
meiner Offiziere und meiner Soldaten bereits sicher war und

wufite, dali wir einen Ausweg finden wurden, war ich in solchen

Augenhlicken um vieles ruhiger, und sie kosteten mich nicht mehr

soviel wie zu Anfang des Krieges, ais ich diese Gewifiheit noch

nicht hatte und oft mit mh> selbst in schwerem und bitterem

Kampfe lag. Auli orlich zeigte sich das stets durch einen starkeren

Verbrauch an Zigaretten und durch eine hartnackige Schweig-
samkeit.

In Chmielnik verfuhr ich nach meiner Methode. Ich versicherte

mich nur, ob die Posten wirklich aufgestellt waren, und ordnete

an, die Zahl der wegen ihrer Einkaufe in dem Stadtchen um-

herstreifenden Soldaten soviel ais moglich zu verringern; dann

ging ich meinen Tee trinken.

Von Chmielnik aus riickten wir in Richtung Staszów weiter...
In Grabie Wielkie sah ich zu meiner grofien Verwunderung einen

preufiischen Train, der wieder nach Chmielnik zuriickfuhr.. .

Diese Kehrtwendung des deutschen Trains war mir vollig unver-

standlich. Ich schickte einen Offizier aus, um zu erfahren, was

das bedeutet. Es zeigte sich, dafi die Wagen auf diesem Wege
nicht weiterfahren konnen und zur Strafie nach Chmielnik zu-

riickkehren, um von dort auf der Strafie iiber Rusk nach Nowy
Korczyn zu fahren. Wie stand es also mit diesem Marsch gegen
den Feind? Kurze Zeit darauf erhielt ich die Erklarung.

Sosnkowski schickte eine Meldung... Unsere Kavallerie war bis

Staszów gekommen und hatte ein kleines Scharmutzel mit rus-

sischen Patrouillen gehabt, die von Osten kamen. Die gesamte
Abteilung sollte morgen fruh siidwarts an die Weichsel marschie-

ren, um bei Szczucin den Flufi zu uberschreiten und in Galizien

einzurucken...

Ich war wiitend. Nach Galizien also! Irgendwo hatten sich ein

paar Kosaken gezeigt, und schon sollten wir alle eiligst vor ihnen

fliehen. Wozu war ich dann so ubersturzt aus Kielce abmar-
schiert? Von dort aus hatte ich ebenso bequem, und sogar noch

viel bequemer Galizien erreichen konnen, — aber dann ware ich

unter dem wirklichen Druck des Feindes zuriickgewichen, hatte
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mich Schritt fur Schritt zuriickgezogen und ihn dabei gezwungen,
seine Krafte zu entfalten. Wir hatten weder beim Feinde noch bei

meinen eigenen Untergebenen einen Schatten des Zweifels daran

gelassen, dali wir uns ais Soldaten zuruckziehen und nicht wie
Hasen fliichten, nur wegen so eines dummen Geriichts iiber

Tausende von Kosaken, wahrend es in Wirklichkeit nur einige
zehn Patrouillereiter waren! Die Wut erstickte mich fast!

Denn was solite ich jetzt tun? Grabie Wielkie ist unbestreitbar

ein sehr hubscher Ort auf dieser Welt, und ich habe eine grofie
Hochachtung vor ihm, - aber was sollte ich hier eigentlich tun,
wahrend doch in Kielce und seiner Umgebung jede Stunde ihren

Wert besaB? In Grabie zu bleiben, so wie ich in Kielce ausharren

wollte, hatte nicht den geringsten Sinn oder Zweck. Ich bin ge-
radezu gezwungen, den Marsch nach Galizien fortzusetzen ...

Ich erreichte Szczucin einige dreifrig Stunden nach dem Uber-

gang der Ósterreicher und Deutschen iiber die Weichsel und hatte

aufier einem sehr geringfiigigen Scharmiitzel mit einer Kosaken-

patrouille ostlich von Pacanów mit dem Feind keinen Kontakt...
Am gleichen Tage erhielt ich den Befehl beziiglich der weiteren

Mafinahmen. Man vertraute mir die Sorge um den Weichselab-

schnitt von Bolesław stromaufwarts bis zur Miindung des Duna
jec an. Es handelte sich um die Deckung der auf dem Riickzug
befindlichen I. Armee des Generals Dankl, die vorher bis Lublin

gekommen war und sich jetzt hinter unserem Riicken irgendwo
auf Tarnów zuriickzog...

Bereits am nachsten Morgen befand ich mich auf dem Marsch

nach Kozłów, welchen Ort der Befehl mir ais Kommandostand-

ort meines Abschnittes zuwies. In Bolesław machte die Infanterie
eine Marschrast, wahrend ich selbst nach einem Mittagsmahl im

gastlichen Gutshaus in Bolesław der vorangeschickten Kavallerie

nacheilte, um meinen Abschnitt zu besichtigen. Die Weichsel
fliefit von der Miindung des Dunajec ab in nordostlicher Rich-

tung, aber bei Winiary biegt sie direkt nach Osten ab und be-
halt diese Richtung bis zum Austritt aus meinem Abschnitt bei.

Die Schwierigkeit der Verteidigung lag bei dieser Kriimmung des

Flusses. Noch schlimmer war der Umstand, dafi das gegeniiber-
liegende Ufer von der Miindung des Dunajec bis Winiary das be-
deutend niedrigere rechte Ufer stark iiberragt, das ich verteidigen
sollte. Von Opatowiec bis Winiary vermochte man von den Hóhen

71



des linken Ufers aus die geringsten Einzelheiten auf dem rechten

Ufer zu beobachten, und nur der dichte Baumbestand einiger
Dórfer konnte eine Art von Deckung gewahren. Im Falle einer

starkeren Besetzung des linken Ufers konnten die Truppenbe-
wegungen am eigenen Ufer nur bei Nacht durchgefiihrt werden,
und jede erste beste Patrouille aus Winiary hatte mit Leichtigkeit
die ganze Verteidigungsstellung meines Abschnittes uberpriifen
kónnen.

Der FluB bildete gleichfalls kein ernstes Hindernis. Die Weich-

sel ist an dieser Stelle nicht breit, und der Wasserstand war in

der Zeit unseres dortigen Aufenthalts infolge der August-Trocken-
heit sehr niedrig. Zur Uberschreitung des Flusses standen bei

Opatowiec und bei Nowy Korczyn zwei iibrigens sehr primitive
Fahren zur Verfugung sowie eine verhaltnismaBig geringe An-

zahl kleiner Kahne. Spater fand man noch naher bei Bolesław

zwei alte Fahren. Alle Ubergangsmittel wurden an unser Ufer

gezogen. Mein Abschnitt war eigentlich eine tiefe Óffnung, dereń

Herr jeder war, der in Winiary und Opatowiec stand.
Nach einer sehr fluchtigen Rekognoszierung der Umgebung

kam ich hinter den Ulanen nach Borusowa, das gegeniiber Nowy
Korczyn und der Miindung der Nida liegt. Dort wurde mir ge-
meldet, daB unsere Ulanen gerade in dem Augenblick eintrafen,
ais die Zollwache iiber die Weichsel hinweg eine SchieBerei mit

Kosaken hatte. Einer der „Finanzer" war verwundet worden, und
eine Patrouille unserer Ulanen hatte, unter der Fiihrung von Or-

licz, die Weichsel schwimmend durchąuert und das andere Ufer

erreicht, von wo sie Meldung erstatten sollte.

Die Russen stehen also schon in Nowy Korczyn! Ich beschloB,
sofort das andere Ufer zu besetzen. Nicht nur deswegen, weil es

mich in das Konigreich zog, sondern vor allem, weil ich solange
ais móglich das erhohte, gegeniiberliegende Ufer in meiner Hand

halten wollte, um nicht standig feindliche Beobachter iiber mir

zu haben. Ich bekenne aber, daB einer meiner Beweggriinde die

Neigung war, allen zu beweisen, daB es fur uns Schiitzen kein

Hindernis gibt. Ich muB hinzufiigen, daB die Stimmung unserer

ganzen zivilen und militarischen Umgebung gerade in dieser Zeit,
nach den Niederlagen bei Lemberg, sehr gedriickt war und daB

sie bei der Abschatzung der gegnerischen Krafte zur Ubertrei-

bung neigte. Ich hatte das bereits in Szczucin empfunden und
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sah das gleiche auch jetzt bei der Bevólkerung meines Abschnit-

tes. Ich lachte bei dem Gedanken, welchen Eindruck es machen

wiirde, wenn wir auf dem jenseitigen Ufer stehen werden. Ubri-

gens war ja die Aktion auf dem linken Weichselufer eine Folgę
des erhaltenen Befehls. Ich beschloB zunachst, die Meldung von

Orlicz abzuwarten. Das Verteidigungssystem selbst durfte vor-

laufig nicht kompliziert sein. Ich befahl, Wacben und Patrouilłen

am Ufer aufzustellen und die ganze Truppe in den Dórfern ein-

zuquartieren.
SchlieBlich kam Meldung von Orlicz. Dieser tiichtige Soldat

hatte mit einigen Ulanen schwimmend das andere Ufer gewon-
nen und die Bussen an der Nida iiberraschend angegriffen. Er

war leicht verwundet und schickte mir die Nachricht, daB Nowy
Korczyn nur schwach besetzt sei. SpaBig dabei war, daB er vóllig
nackt — nur mit Gewehren und Munition — hiniibergeschwom-
men war und bis zum Abend im Adamskostiim auf dem anderen

Ufer verblieb. Man brachte ihn zur Erstattung der Meldung zu

mir; er zitterte vor Kalte und war des Verbandes wegen in einen

Mantel gehiillt. Er sah ergótzlich aus.

Noch in der gleichen Nacht befahl ich dem II. Bataillon mit

Norwid an der Spitze, die Weichsel zu iiberschreiten, um Korczyn
zu besetzen. Zwei Kompanien des Bataillons Wyrwa warf ich

nach Opatowiec, ais Stiitzpunkt fur die Kavallerie, der ich — es

war eine schwachę Schwadron — befahl, die Weichsel bei Opato
wiec zu iiberschreiten und die Umgebung zu erkunden: Wi-

niary, Czarków und weiter bis Wiślica. Diese Bewegungen voll-

zogen sich ohne die geringsten Stórungen von feindlicher Seite.

Einige Kosakenpatrouillen hatten, wie sich zeigte, Korczyn sofort

nach dem ZusammenstoB mit Orlicz verlassen, so daB Norwid
weder bei der Uberschreitung des Flusses noch bei der Besetzung
des Stadtchens auf den Feind stieB. Belina meldete, daB in der

allernachsten Umgebung vom Feinde keine Spur sei und daB er an-

scheinend in Wiślica stehe, wohin Patrouilłen gehen werden. Zu
nachst also hatte sich meine Kiihnheit gelohnt, — ich war wieder
im Konigreich und hatte bei meinen Soldaten das Gefiihl der

Selbstsicherheit gestarkt. Heiter war es auch, wie daraufhin unser

Ansehen bei der Bevolkerung auBerordentlich wuchs. Man hieltden

Ubergang iiber die Weichsel fur eine Kampfhandlung, die von un-

gewóhnlichem Mut und von der Kiihnheit der Schiitzen zeugte...
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Wahrend der Pionierarbeiten starb allzufriih einer der Offi-

ziere, der infolge seiner griindlichen Vorbereitung fiir den Mili-

tardienst eine schone Zukunft vor sich haben konnte, Stanisław

Krynicki, dessen Deckname Tymkowicz war. Der Arnie ertrank

bei Nowy Korczyn in der Weicbsel. Sein Tod war fur mich die

erste schwere morałische Prufung. Zum erstenmal raubte mir der

Krieg einen der Manner, die mir nahestanden, einen von denen,
die ich in meiner Umgebung, in unserer Schutzenfamilie standig
zu sehen gewóhnt war. Dieses plótzliche, unnatiirliche Verschwin-

den eines jungen Lebens stellte mir die Grausamkeit des Krieges
deutlich vor Augen und liefi mich die schwere Burdę der Verant-

wortung fiir ein Leben sptiren, das sich in jugendlichem Glauben

ganz in meine Hand gegeben hatte. Die Schicksalsschlage, die

spater einzelnen Vertrauten zustiefien, machten a uf mich, ob-

wohl ich ihnen haufig herzlicher verbunden war, nicht diesen er-

schiitternden Eindruck wie jener erste Verlust in meiner aller-
nachsten Umgebung. Vielleicht, dali mich noch der Tod Wyrwas
im Jahre 1916 starker erschiitterte ais dieser unerwartete Tod von

Tymkowicz.
Besondere Sorge in meiner Lagę verursachte mir die Aufrecht-

erhaltung der Verbindung mit der zerstreuten Abteilung. Die

Sappeure hatten nur eine geringe Menge Telephonmaterial mit-

gebracht, das kaum fiir die Verbindung mit Korczyn geniigte.
Schon mit Opatowiec und den Ulanen muBte ich mich mittels

primitivster Mittel verstandigen, die um so beschwerlicher waren,

ais zwischen uns die Weichsel und die lange Uberfahrt auf der

Fahre lag. Das war eine sehr unangenehme Seite meiner ganzen

Lagę. Dieser Mangel in der technischen Ausrustung machte aus

uns locker auseinandergeworfene Abteilungen, aber nicht einen

einheitlichen Kórper, und erschwerte gerade in den hitzigsten
Augenblicken die Leitung ganz ungemein. O ja, das Telephon ist

eine grofte Wohltat im Kriege; vorausgesetzt, daB man es nicht

mifibraucht, denn dann wird es buchstablich zum Fluch ... Wenn

man es namlich mit einem „nervosen“ Kommandeur zu tun hat,
dann wiirde es fur die Truppen bestimmt besser sein, wenn das

Telephon nicht erfunden worden ware, denn es ist unter diesen

Verhaltnissen keine Hilfe mehr, sondern ein Hindernis fiir erfolg-
reiche Arbeit im Kriege.

Da ich jedoch nicht zu den nervosen Fiihrern gehore, sondern
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um Ruhe und Nerven meiner Untergebenen besorgt bin, miB-

brauche ich das Telephon niemals. Ich empfand also jetzt in der

Tat das Fehlen dieses Verbindungsmittels ais ein Unrecht, da ich

zwischen mir and meinen Abteilungen den Strom hatte, der die

Verstandigung stets fur langere Zeit unterbrach. Nicht zumersten-

mał seit Beginn des Krieges empfand ich in dem Mangel unserer

technischen Ausriistung eine Art Erniedrigung und Bosheit. Stan-

dig sah ich ringsum Truppen wahrhaftig zweiter Giite in voller

Ausstattung mit alłen Mitteln neuzeitlicher Technik, sehr haufig
ohne grofien Nutzen fiir den gefiihrten Krieg. Wir jedoch —

zweifellos Kriegsmaterial erster Giite, denn was imrner iiber uns

gesagt wurde, dieses eine mufite man doch stets zugebenl — lit-

ten an allen, aber auch restlos an allen Dingen Mangel. Allerdings
hatten sie ihre Begierungen hinter sich, wir aber waren die Wai-

senknaben des Krieges, die von dieser oder jener Stiefmutter sehr

oft nur gegen den Strich gestreichelt wurden...

Lange priifte ich die Kartę. Ich lese Kriegskarten vielleicht an-

ders ais die Militars. Ich lese sie ais Soldat sehr rasch und iiber-

blicke fast in einem Augenblick die wichtigsten Einzelheiten, auf

die ich mein Urteil iiber die militarischen Mafinahmen stiitze. Ich

bin jedoch immer gezwungen, mit meinen Gberlegungen beziig-
lich des Gelandes andere Tatsachen zu verbinden, die dem Krieg
an sich vóllig fremd sind. So war es also auch hier. Mir war ein

interessanter Abschnitt zugefallen; man erzahlte mir namlich,
dafi Kościuszko auch in Winiary gewesen war und gem dort oben

safi, den Blick auf das gegeniiberliegende Ufer der Weichsel ge-
richtet...

Ich beschaftigte mich gerade sehr stark mit einem ausgespro-
chenen Angriffsplan. Man hatte mir mitgeteilt, dafi in Busk der

Stab einer russischen Kavalleriedivision steht. Ich weifi nicht, ob
diese Meldungen zutrafen, aber ich beschlofi, in der Nacht auf

Busk vorzustofien. Das war ein sehr kiihner Plan, ein gewagter
Handstreich, aber er war meiner Meinung nach vóllig ausfiihrbar,
wenn — ja, wenn nicht gerade diese technischen Hindernisse ge
wesen waren, die sich bei jedem Schritt auftiirmten. Zur Vor-

bereitung dieses Planes liefi ich nach Nowy Korczyn noch ein
Bataillon werfen, das vierte, und zwar mit dem Auftrag, die nach-

sten Dorfer nordlich von Korczyn zu besetzen und gegen Busk
aufzuklaren. Belina befahl ich, bis auf Wiślica yorzuriicken und
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die dortige Briicke zu zerstoren. Bei dieser letzten Aufgabe ging
es mir darum, die Aufmerksamkeit in Busk in dieser Richtung
abzulenken und dem Feind auf jede Weise Hindernisse entgegen-
zustellen. Ich rechnete mit dem Fali, dali er die Nida iiber-

schreiten und meinen Fliigel, beziehungsweise in der Zeit des

Vormarsches auf Busk sogar meine Nachhut umgehen konnte.

Diese Operation fiihrte zu einem kurzeń Kampf nórdlich von

Korczyn.
Der Feind tauchte auf dem rechten Fliigel auf. Er kam von

Solec her, aus dem Osten. Der Kampf entschied sich am Abend

zu unseren Gunsten.

Das III. Bataillon, das anfangs die rechte Deckung bildete, hielt

einige Zeit im Feuer der Maschinengewehre aus, dann — ais die

Reserven in den Kampf gefiihrt waren — warf es den Feind aus

dem Wald und zwang ibn, sich in Richtung Solec zuruckzuziehen.

Gegen Abend begann die feindliche Artillerie zu schielien, und

zwar gleichfałls aus Osten. Sie feuerte nicht in unserer Richtung,
sondern sandte ihre Geschosse in Richtung Bolesław. Dort stan-

den ein paar Geschiitze der 7. ósterreichischen Kavalleriedivision.

Das Zwiegesprach fand also zwischen diesen beiden Artillerieab-

teilungen statt. Gegen Ende des Kampfes hallte von weitem der

Schall zweier dumpfer Explosionen heriiber, — das war Belina, der

die Kosaken aus Wiślica verjagte und die Briicke iiber die Nida

sprengte. Fast unmittelbar darauf schwiegen die Maschinenge
wehre im Walde nórdlich von Korczyn, der Feind zog sich zu-

riick. Wer weili, ob nicht der Eindruck der Explosion — sie klang
ahnlich dem dumpfen Donner schwerer Artillerie — den Ab-

bruch des Kampfes yerursachte.
Ais die ersten Schiisse von der anderen Seite der Weichsel her-

iiberhallten, war mein erster Gedanke, meinen Fuchs satteln zu

lassen und nach Korczyn zu reiten. Aber ich wartete ab und blieb

in Kozłów, wo ich telephonisch iiber Korczyn standig auf dem
laufenden sein konnte, was jenseits der Weichsel geschah. Ich

muli gestehen, dali mich dieser Entschluli viel kostete. Ich iiber-

zeugte mich jedoch davon, dali ich hier, wo ich alle Reserven und

Hilfsmittel zur Seite habe, der Truppe wesentlich niitzlicher sein

konnte. Es fiel mir jedoch schwer, weit entfernt von der Schlacht

zu sitzen und mich nach dem Gehor zu orientieren und nicht mit-
tels meiner Augen. Die Heerfuhrer der Vergangenheit waren doch
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bedeutend gliicklicher daran, denn sie konnten mit dem eigenen
Auge das ganze Kampffeld iiberschauen und unmittelbar den

Verlauf des Kampfes beobachten.
Ich erinnere mich an den unangenehmen Augenblick, ais das

Ticken der Maschinengewehre einsetzte. Ich wuBte ja, dali wir

diese Waffe nicht besalien, und bittere Gedanken iiber das tech-

nische Ubergewicht des Feindes begannen mir durch den Kopf
zu kreisen. Ich bin iiberzeugt, dali die gleichen Gedanken auch

meinen Soldaten druhen auf dem Schlachtfeld aufstiegen. Es war

ausgeschlossen, dali sie ohne Einfluli auf die moralische Wider-
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standskraft der Truppe blieben. Was aber dann erst, ais die Ge-

schiitze aufspielten! Es scheint mir, dalii den gleichen Eindruck

von der Uberlegenheit der Russen uber uns wahrend des Kamp-
fes auch alle anderen erhielten, die seinen Widerhall vernah-

men, gleicherweise also die Anwohner der beiden Weichselufer

und die Ósterreicher...
Daher stieg auch unser Ansehen ganz au&erordentlich Łoch,

ais der Feind sich zuriickzog. Schon am Abend des gleichen Ta-

ges erzahlte man sich, daft die Russen eine ungeheure Niederlage
erlitten hatten. Von den Militars vernahm ich Gliickwiinsche, da
wir eine russische Division geschlagen hatten. Ris Krakau wuchs

diese eine Division zu zweien - und eine Woche spater, ais ich in

Krakau war, fragte man mich in allem Ernst nach den Einzel-

heiten dieses schweren Kampfes, in dem ich zwei russische Divi-

sionen vóllig aufgerieben hatte. So wuchs unser Ruhm, und selbst

unser spaterer Riickzug verringerte die Redeutung dieses ersten

Erfolges nicht. In Wirklichkeit hatten die Russen nicht mehr ais

zwei bis drei Schwadronen eingesetzt, wenigstens schien es mir

so. Aber selbst wenn es mehr waren, das zahlenmaftige tfber-

gewicht an Schufiwaffen lag auf jeden Fali auf unserer Seite, so-

fern man naturlich von der technischen Uberlegenheit absieht, die

der Gegner an Geschiitzen und Maschinengewehren besalj. Un-

sere Verluste waren sehr unbedeutend...

Inzwischen kamen in mein Quartier rasch und beruhigend Mel-

dungen aus dem Norden, von Korczyn her — aus dem Westen je-
doch, wo es keine Telephonverbindung mit Opatowiec gab, mit

zermiirbender Langsamkeit. Und dabei waren damals gerade sie

fiir meine Entschlusse bezuglich Rusk entscheidend... Die Auf-

klarungspatrouillen von Korczyn aus gegen Rusk waren durch

Kampf aufgehalten, und die Ergebnisse der Aufklarung Belinas

erreichten mich nicht infolge durchaus mangelhafter Verbin-

dung. Ich wurde sehr ungeduldig, aber was konnte das helfen?

Ich konnte ungeduldig sein, soviel ich nur wiinschte, — damit

baute ich weder einen Kilometer Telephonleitung noch eine

Weichselbrucke bei Opatowiec ...

Der Abend brach heran, ais ich endlich beschloft, meine Unter-

nehmung gegen Busk auf bessere Zeiten zu verschieben. Dafiir
entschloft ich mich zu dem Versuch, den Feind noch weiter óst-

lich meines rechten Fliigels zuriickzudrangen. Ich stiitzte mich
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auf die Beobachtungen der Artilleristen und faBte den Plan eines

Uberfalls auf Grotniki, dem vermuteten Nachtigungsort der Ar-

tillerie und der Maschinengewehre. Um den Angriff iiberraschend

auszufuhren, beschloB ich, noch in der Nacht unweit Bolesław ein

Bataillon uber die Weichsel zu werfen, damit der Angriff von

Siiden, von der Weichsel her, erfolgt, woher man den Gegner nicht
erwartete. Zur Unterstiitzung des Angriffs befahl ich dem V. Ba
taillon, in der Nacht nach Nowy Korczyn iiberzusetzen und von

dort aus in der Morgendammerung nach Osten zu marschieren,
so daB das I. Bataillon im Falle eines MiBlingens oder ubermach-

tiger feindlicher Krafte Unterstiitzung finden konnte.

Zur Wahrung des Geheimnisses unternahm ich iiberdies die im

Verlauf meiner militarischen Laufbahn einzige Strafexpedition,
namlich nach Nowy Korczyn. Mit der Annaherung der Russen

hatte sich das Verhaltnis der Bevólkerung, vor allem der jiidi-
schen, uns gegeniiber erheblich verschlechtert. Man begann die

Laden zu schlieBen, lehnte es ab, den Soldaten verschiedene

Gegenstande zu verkaufen und so weiter. Um eine Verstandigung
der Bevólkerung mit dem Feind zu verhindern, beschloB ich, die

Herren Kaufleute ein wenig zu terrorisieren und siedaruberzube-

lehren, daB wir auch strafen konnen, obwohl wir eine polnische
Truppe sind. Ich legte der Stadt eine Kontribution von ioooo Ru
bel mit dem Befehl der sofortigen Bezahlung auf. Den Rabbiner
des Ortes lieB ich ais Geisel verhaften. Von diesem Augenblick an

hatte ich keinen Anlafi mehr, mich uber die Bevólkerung zu be-

klagen...
Ausgerechnet in dieser Nacht, wahrend mein I. Bataillon muh-

sam auf den wurmstichigen Fahren die Weichsel uberschritt,
hatte ich das Vergniigen, ringsum die Wirkung unserer offensi-

ven Verteidigung zu sehen. Vor allem horten wir gegen io Uhr

abends ein paar Kanonenschusse im Osten, und kurz darauf er-

strahlte am Himmel in Richtung Szczucin ein groBer Feuer-

schein. Die Briicke von Szczucin brannte. Naturlich hatte der
Feind von diesem Augenblicke an vollige Handlungsfreiheit und

stiirzte sich mit der Mehrheit seiner Streitkrafte, die bis dahin
allein schon durch die Tatsache der Existenz der Weichselbrucke

bei Szczucin in Schach gehalten worden waren, auf mich, der ich

ais einziger Posten auf seinem Ufer stand...

Ich blieb also mit meiner Offensive geradezu allein, ohne jede
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Hoffnung auf Hilfe, wahrend der Feind im Gegensatz dazu von

allen Seiten Unterstutzung und eine Verstarkung seiner Krafte

erwarten konnte. Wenn ich dessenungeachtet meinen Plan hart-

nackig aufrechthielt, so war der hauptsachlichste Beweggrund
dafiir die Sorge um die Morał meiner Schiitzen, dereń Stolz und

Selbstsicherheit sich gerade auf dieser Grundlage entfalten konnte.

Daher anderte ich auch, obwohl ich die schwere Last zu werten

wufite, die nach der Sprengung der Briicke von Szczucin auf mich

fiel, und obwohl nach diesem Ereignis der ganze Plan eineroffen-

siven Verteidigung zu meiner Bechten gescheitert war, den Befehl

nicht, und die Bataillone uberschritten in dieser Nacht der An-

ordnung entsprechend die Weichsel.. .

Am anderen Morgen horchte ich angestrengt auf den Widerhall

des Kampfes jenseits der Weichsel. Alles błieb still und ruhig.
Meine Bataillone waren also nicht auf den Feind gestofien. Tat-

sachlich kamen dann Meldungen, dafi Grotniki von den Bussen

nicht besetzt gewesen war, und dafi unsere Patrouillen weiter

nach Osten vorstielaen.. . Noch am Vormittag fuhr ich nach

Korczyn hinuber, wo ich Norwid, der dort das Kommando

fuhrte, befahl, im Falle eines Angriffs uberstarker Krafte die
Mehrheit unserer Truppe nicht nach Borusowa auf das rechte
Weichselufer zuruckzufiihren, sondern in Richtung Winiary und

Opatowiec zuriickzugehen, die Zerstórung der Nidabrucke jedoch
fur den Fali, dafi die Raumung von Korczyn notwendig wiirde,
vorzubereiten...

Ais ich auf dem Wege nach meinem Quartier in Kozłów war,

hórte ich einen immer starker anwachsenden Kampflarm aus

dem Osten. Mit den Gewehrschussen begann sich bald einmal

ums andere der bafitiefe Widerhall der Kanonenschusse zu ver-

mischen. Ich will nicht behaupten, dafi dies auf mich keinen

Eindruck machte. Im Gegenteil, in meiner Seele erwachte aufs

neue ein Gefiihl der Ohnmacht gegeniiber der technischen tlber-

legenheit des Feindes. Ich biirge dafiir, dafi das gleiche Gefiihl

auch bei .meinen Soldaten entstehen mufite. Die Geschiitze ge-
rieten in eine wiitende Raserei, im Schnellfeuer verschwendeten

sie Schufi um Schufi, dann schwiegen sie wieder, um nur irgend-
einen einzelnen Schufi hóren zu lassen. Offensichtlich tauchten

die Ziele, die sich den Beobachtern zeigten, im Gelande auf und

yerschwanden wieder. Die Gewehrschusse naherten sich Korczyn,
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bald darauf tickten auch die Maschinengewehre; ein neues Zei-

chen der tfberlegenheit des Feindes. Die Unsrigen zogen sich

zuriick, — so konnte man aus der Verschiebung der Schlacht

nach Westen schliefien...
Ais ich in Kozłów anlangte, erfuhr ich, dali ein Teil der Truppe

sich bereits auf dem Ruckzug nach Winiary befindet, wahrend

ein anderer Teil auf der Fahre nach Borusowa iihersetzt; der

Kampf selbst wickelte sich ais ein Gefecht der den Ruckzug
deckenden Nachhut am Ostrande von Korczyn ab. Gerade dort

knatterten die feindlichen Maschinengewehre. Am Abend ver-

hefien die Schiitzen Nowy Korczyn und brachen die Briicke

iiber die Nida hinter sich ab.
Ich kann nicht behaupten, dali ich an diesem Tage mit mir

selbst und mit der Truppe zufrieden war. Sie zog sich ohne Not-

wendigkeit zuriick, ohne durch blutige Verluste die tfberlegenheit
des Gegners festgestellt zu hahen, einzig und allein unter dem

seelischen Druck der technischen Ubermacht der Geschiitze und

Maschinengewehre, die sie selbst nicht besali. Das ist fiir mich

eines der treffenden Beispiele fiir die Bedeutung des seelischen

Zustandes des Soldaten im Kriege. Ich wiederum hatte den Ein-

fluli dieses Zustandes nicht richtig eingeschatzt und nicht bei-

zeiten seinen schlechten Folgen vorgebeugt. Ich hatte auf dem

anderen Ufer vier Bataillone versammelt; das geniigte vollkom-

men, um die Stellungen ostlich und nordlich von Korczyn bis

zum Abend zu halten. Am Abend aber hatte sich der Feind selbst

zuriickgezogen, um nachtliche Uberraschungen zu vermeiden...

Alle meine Piane und Uberlegungen wurden dadurch unter-

brochen, dali mich ein Befehl in das Quartier des General Korda

rief, des Kommandeurs der 7. ósterreichischen Kavalleriedivi-

sion... Im Quartier empfing mich General Korda und begann
mir in ruhigem Ton die Lagę zu erklaren. Die Kavalleriedivision,
die er fuhrt, soli ais Vorhut starkerer Krafte, die die Weichsel

iiberschreiten sollen, vorrucken. Der Zeitpunkt ist bestimmt. Der

Vormarsch seiner Reiterei soli in zwei Tagen beginnen. Ange-
sichts der Tatsache, dali ich einen Teil des linken Weichselufers

von Opatowiec bis Winiary besetzt halte, erscheint ihm und der
hoheren Fuhrung der Ubergang der Reiterei iiber die Weichsel

am besten und passendsten bei Uście Jezuickie. Er konne sich

jedoch dafiir nicht entscheiden, bevor er nicht meine Antwort dar-
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auf gehórt habe, ob icb mich diese beiden Tage auf dem anderen

FluBufer halten konne, um den Briickenbau und den Abmarsch

der Division zu decken. Es erscbeine ihm dafur ais unumganglich
notwendig, Winiary zu halten.

Wenn ich mich auch unermefjlich dariiber freute, dali meine

bisherigen Leistungen sich schlieBlich doch fiir die allgemeinen
Kriegsoperationen ais niitzlich erwiesen, und dali sich auf diese

Weise zeigte, dali ich nicht nur irgendeine leichtsinnige Quadrille
an polnischen Fliissen tanze, um den Wagemut der Schiitzen und

ihre Neigung zum Heldenmut zu beweisen, — so empfand ich

gleichzeitig auch eine Art Bitterkeit und Unlust. Ich erhob im

Geiste schwere Vorwiirfe, dafj dieser General, der mir so klar die

Arbeit des Krieges auseinandersetzt, kein Gefiihl dafiir besitzt,
wie schwer meine Arbeit und die Leistung meiner Schiitzen ist,
da wir gegen die ungeheure technische (jbermacht des Feindes

kampfen. Ich iiberlegte einen Augenblick.
Dann erklarte ich offen, dali diese Aufgabe fiir mich sehr

schwierig sein wird, wenigstens, wenn ich nicht durch Artillerie

tatkraftig unterstiitzt werde, da ich standig selbst ohne Artillerie

kampfen muli, wahrend der Feind sie besitzt. Ich wieś auf die

feindlichen Maschinengewehre und auf die Mangeł unserer Aus-

riistung hin, besonders auf das mir so notwendige Fernsprech-
material. Der General lehnte es ab, mir irgend etwas auf das

andere Ufer zu schicken. Da fragte ich, ob der General geneigt
ware, meinen Abschnitt auf dem rechten Weichselufer zu iiber-
nehmen oder iibemehmen zu lassen, damit ich iiber meine Krafte

ungehindert verfiigen konnte. Ich wartete zornig auf eine Ant-

wort und bereitete mich selbst darauf vor, eine Grobheit zu sagen.
Der General erklarte sich jedoch einverstanden und gab sofort

telephonisch den entsprechenden Befehl. Er fiigte hinzu, dali er

der Artillerie hefehlen wiirde, meine Tatigkeit zu unterstiitzen,
allerdings nur vom rechten Ufer aus. Ich beschloli schlielilich,
einen neuen Teil meiner Streitkrafte auf das linkę Ufer hiniiber-

zuwerfen, um auf jeden Fali eine kleine Beserve zur Verfugung
zu haben. Femer erklarte ich, dali ich mein Quartier nach Grę
boszów und dann nach Opatowiec jenseits der Weichsel verlegen
wiirde.

Ais ich abfuhr, begann ich ein Frosteln zu verspiiren. In Koz
łów, meinem bisherigen Quartier, gab ich die Befehle aus,
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schluckte ein paar Glaser starken Tee, um meine Fieberschauer

zu beruhigen, und erhielt die Naohricht, dali die Weichsel mach-

tig- anschwillt. Ich fuhr sofort ans Fluliufer gegeniiber Opato
wiec, dorthin, wo gewóhnlicb die Uberfahrt mit der Fahre statt-

fand. Tatsachhch erhob sich jetzt ein neues Hindemis. Die Weich
sel und der Dunajec begaUnen anzuschwellen. In den Bergen
waren reichliche Regengusse gefallen, und die bisher beschei-

dene Weichsel begann bedrohhch zu wachsen. Schmutzig gelbe
Wogen uberfluteten immer mehr die Uferniederung, das Was-

ser wurde reiliend, die Uberfahrt immer schwieriger. Die Gewalt

des Flusses wuchs augenscheinlich, und mit ihr auch die Zeit,
die die Fahre brauohte... Schon gegen Mittag, ais ich mit der

Uhr in der Hand den Verlauf der Uberfahrt beobachtete, erfor-

derte der Transport iiber die Weichsel hin und zuriick 45 bis 5o

und einige Minuten. Die Lagę der Abteilung jenseits der Weichsel

wurde angesiohts eines so starken Hindernisses in ihrem Riicken

immer bedrohlicher und gefahrlicher. Ich fing an, auf mich

selbst bose zu sein, weil ich einen solchen Vorschlag angenom-
men hatte, dessen Ausfuhrung offensichtlich an Wahnsinn zu

grenzen begann.
Stunde um Stunde verrann, ich stand fortwahrend mit durch-

nafiten FiiBen am Fiuta und beobachtete ungeduldig, wie die

Uberfahrt immer schwieriger vonstatten ging, wie einmal um das

andere die Leute ausgewechselt werden muBten, die an der Fahre

arbeiten, und wie es immer muhsamer wurde, die Fahre. durch das

Wasser zu ziehen. HeiBe Schauer uberliefen mich immer starker,
und ich spiirte, dafi ich heftiges Fieber bekam oder schon hatte.

Und gerade jetzt, ais ich so am Fluft nachdachte, ertónten jen
seits der Weichsel die ersten Kanonenschusse. Der Feind ging
zum Angriff iiher. Bald darauf leuchteten in hellen Flammen
Feuersbriinste auf. Dort brannte Szczytniki und der Gutshof in

Czarków; beides hatten die Russen aus Rache fur ihre Niederlage
bei Szczytniki angeziindet. Das Artilleriefeuer war sehr lebhaft,
man beschofi Winiary, Czarków, Ksany. Die Batterien schossen
in Salven, ais sollten sie den Sturm der Infanterie vorbereiten.
Kurz darauf hórte ich auch auf der Seite von Winiary sehr leb-

haftes, immer starker anwachsendes Gewehrfeuer...

Niemals werde ich dieses niedertrachtige Gefiihl der Ohnmacht

vergessen, das mich wiirgte, ais ich am Ufer der Weichsel stand
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und dem Widerhall des Kampfes lauschte, ohne etwas fiir seinen

giinstigen Ausgang tun zu kónnen, und ohne genaues Verstandnis

dessen, was eigentlich dort vor sich ging.
Gerade wahrend des heftigsten Kampfes begann die Weichsel

sehr reiBend zu werden, und die Fahrleute, die zusammen mit

Pionieren arbeiteten, fingen an, untereinander zu fliistern. Es

zeigte sich, dali sie Angst haben, hinuberzufahren, da sie glau-
ben, von der Strómung bis Korczyn getrieben zu werden, wo das

linkę Ufer in der Hand der Russen war. Vielleicbt standen sie

auch unter dem Eindruck des Kampfes, der auf dem anderen

Ufer tobte... Inzwischen horte in dem Fieberzustand, in dem ich

mich schon befand, mein Verstand auf, wie gewóhnlich kubl zu

arbeiten. Die Krafte des Feindes erschienen mir starker, die Lagę
unserer Truppe schwerer, ais es tatsachlich der Fali war.

Inzwischen hielt der Kampf an, und ich sab die Fahre sich

langsam an das gegenuberliegende, hóhere FluBufer auf Opato
wiec zu schieben. Die Strómung trieb sie weit in der Richtung
auf Winiary binab. Dem Widerhall nach zu urteilen, war der

Kampf auf den Hohen bei Winiary schon erloschen und begann
jetzt — obwohl es schon gegen Abend ging — mit neuer Wucht

aufzulodern. Er entwickelte sich geradeswegs von Westen nach

Osten, ais ziele er unmittelbar auf Opatowiec.
„Sie haben die linkę Flankę Wyrwas umgangen“, iiberlegte ich,

„sie wollen ihn direkt in die Weichsel werfen.“

Einige Batterien begannen mit wutender Leidenschaft auf Opa
towiec zu schieBen, das in der Abenddammerung auf dem hohen,
gegeniiberliegenden Ufer noch deutlich sichtbar war. Irgendwo
weiter hinter Opatowiec loderte eine helle Flamme auf, begleitet
von dicken Rauchschwaden.

„Es scheint mir, Ksany brenntl" seufzte, sich bekreuzend, ein

unweit von mir stehender, miider und diesmal zur Rast entlasse-

ner Fahrmann.

Ich warf einen Blick auf die Kartę und beschloB etwas in Ge-

danken, ais bei der hóchsten Erhebung, wo der Gutshof von

Winiary stand, das Knattern des Gewehrfeuers mit ungeheurer
Wucht einsetzte. Jeder SchuB ging mir durch das Herzunddurch
den fieberheifien Kopf.

Jetzt ist es aus! dachte ich. Sie nahem sich dem FluB!

Einen Augenblick lang knatterte ein Maschinengewehr, dann
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wieder Gewehrfeuer. Das Artilleriefeuer schwieg vć5llig, ais ware

es mit sich und der geleisteten Arbeit zufrieden. Ich war nicht

mehr in der Lagę, zu entscheiden, von welcher Seite die Schusse

fielen und ob das Gewehrfeuer auf unserer oder auf ihrer Seite

ruhig und gleichmaftig gefiihrt wurde. Ich hatte den Takt und

den Rhythmus des Kampfes verloren. Es schien mir, daB alles in

jenem Winkel von Winiary geschah, wo die Reihen der Schutzen

unter den tranenvollen Augen Kościuszkos in Unordnung zu-

riickgingen und fast ohne Gegenwehr zersprengt wurden. End-

lich begann in der tiefen Dammerung alles zu schweigen. Kraft-

los sanken meine Hande herab ...

Am Ufer auf und ab gehend, wartete ich ungeduldig auf eine

Antwort vom anderen Ufer uber den Verlauf des Kampfes.
Schlieftlich, nach langem Warten, schalte sich aus der Dunkel-

heit die Fahre heraus. Die Fahrleute und die Pioniere keuchten

schwer, ein Offizier mit der Meldung sttirzte auf mich zu.

„Herr Kommandant!“ berichtete er salutierend, „Winiary ist

verloren. Wyrwa hat sich langs des FluBufers zurfickgezogen.
Das erste Bataillon steht bei Ksany, der Rest ist in Opatowiec zu-

sammengezogen. In der Nahe von Opatowiec kein Feind. Wir

bemiihen uns, mit Hilfe von Patrouillen die Verbindung aufzu-
nehmen. Ais ich abfuhr, lagen weder uber die Lagę unserer Streit-

krafte noch uber die Verluste genaue Nachrichten vor. Die Nacht

ist sehr dunkel. Driiben erwartet man Befehle!“

„Was fur Befehle, zum Teufel!“ fuhr ich auf, „wenn es keine

enge Yerbindung gibt? Man muli Winiary zuruckerobern, und

zwar so schnell ais móglich! Warum hat sich Wyrwa zuriick-

gezogen? Fiirchtete er sich vor Kanonen? Wie?!“

Der Offizier blieb unentschlossen stehen, er wuBte nicht, was

er antworten sollte, und war meines Zornes wegen unsicher. Ich
hórte Stimmen, die nach mir suchten.

„Wo ist der Herr Kommandant?" sagte eine Stimme deutsch.

„Wo ist der Herr Kommandant?“ fragte eine zweite Stimme

polnisch.
Es zeigte sich, daB man mich suchte, weil fiir mich eine De-

pesche angekommen ist, die in Uście Jezuickie auf der Telephon-
station liegt. Nach einer Weile war ich dort. Die Depesche war

vom General Korda. Er teilte mir ganz einfach mit, dali sein gan-
zer Yorschlag ins Wasser falle, weil das Unternehmen verscho-

85



ben und der Ort des Obergangs uber die Weichsel geandert wor-

den sei. Eine wilde Wut iiberwaltigte mich. Den ganzen Tag hatte

ich wie ein Ochse geschuftet und meine ganze Abteilung vollig
nutzlosen Verlusten ausgesetzt. Alle Gesprache steliten sich jetzt
ais ein — osterreichisches Geplauder heraus. Zusammen mit dem

Blut, das mir heili in den Kopf stieg, uberflutete mich ein wil-

der HaB, der einem Gefuhl der Demutigung und Wut entsprang.
„Psia krew!“ fluchte ich rasend und warf die Depesche auf den

F ufjboden.
Das machte Eindruck. Die enge Stube leerte sich. Nur einer

meiner Offiziere blieb bei mir und der altere Telephonist, der

mich — ich beobachtete es — mit Mitgefiihl ansah. Ich war ratlos

und angewidert von mir selbst und von aller Welt...

Alle Nachrichten bewiesen mir, dali es sehr schwierig ware, sich

noch am nachsten Tage in der Umgebung von Opatowiec zu hal-
ten... Ich gab Befehl, alle Truppenteile auf das diesseitige Ufer

zu uberfiihren... Meine kuhnen Kampfe an der Weichsel und

Nida waren beendet.

Angewidert, geschwacht und vom Fieber geschiittelt, fuhr ich

nach Gręboszów. In Gręboszów schaffte man mich sofort zu
c c

Bett... Nach ein paar Tagen wurde ich im Auto nach Krakau

gebracht.
Damit endeten meine ersten Kampfe, in denen ich, wie mir

scheint, vieles leistete, um durch kiihne Entschliisse und Unter-

nehmungen fur mich und meine Schiitzen die soldatische Ach-

tung unserer Umgebung zu gewinnen.

Der Durchbruch bei Ulina-Mała

Die
Armee des Generals Dankl zog sich Ende Oktober igi/j

aus der Umgebung von Demblin zuriick. Sie war nicht ge-

schlagen — wenigstens hatten wir bei Laski keine Kenntnis davon.

Dennoch glich ihr Riickzug dem einer geschlagenen Armee, die

ihre Sicherheit in raschem Riickmarsch suchte und zwischen sich

und dem Feind moglichst viel Zwischenraum zu schaffen bemiiht

war. Zweimal machten wir halt, ... aber nur, um nach kurzem
SchuLwechsel unseren Riickzug unter dem Schutze der Nacht

fortzusetzen. Wir marschierten haufig in der Nachhut der
46. Landwehrdivision. Da uns eigentlich kein Feind nachdrangte,
erklarte ich mir diesen uberstiirzten Riickzug, der einer Flucht
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nach erlittener Niederlage ahnelte, ais Folgę einer verlorenen

Schlacht an anderen Fronten, die unsere Flugel entblóBt hatte

und uns zwang, so unbarmherzig schnell nach Westen zu riicken.

Unklare Geriichte dariiber wanderten unter denOffizierenherum:

Przemyśl sei von neuem belagert, die Russen besetzen das mitt-

lere Galizien, in den Karpathen greife man verzweifelt an, urn

Ungarn zu schiitzen - schlieBlich sollen die Deutschen in der

Nahe von Lodź und Łowicz geschlagen sein und sich an ihre

Grenze zuriickziehen.

Das Durcheinander der Nachrichten uber die Kriegslage ver-

starkte noch eine besondere ósterreichische Modę. Sie beruhte

darauf, vor anderen mit der Kenntnis von Nachrichten zu protzen,
die fur das Verstandnis eines Befehls oder einer Situation not-

wendig waren, — aber um Gottes willen diese Neuigkeiten ja nie-

mandem mitzuteilen, um auf diese Weise der eigenen Erhaben-

heit keinen Abbruch zu tun. Das Ergebnis dieser besonderen, wie

ich sagen móchte, „GroBmacherei"1 war, daB die Erzahlungen
uber verlorene Schlachten und MiBgeschicke sich allgemein so

sehr im Heer verbreiteten, daB wir uns tatsachlich in groBer
Dbersturzung und in der Atmosphare einer volligen Niederlage
der ósterreichischen Armee zuriickzogen...

In der militarischen Welt machte sich daher eine Nervenan-

spannung fiihlbar, die natiirlich die Reibungen der Kriegsmaschi-
nerie noch erheblich vermehrte. Meine Bataillone driickten sich

irgendwie durch diesen Strom von Menschen, Pferden und Wa-

gen durch, ohne jede Ordnung, wie es gerade ging. Besonderts

die Trains waren in eine Menge Teile auseinandergerissen und

walzten sich ohne jeden Zusammenhang in diesem Strom auf

Wolbrom... In dem groBen Gelande vor dem Stadtchen waren

bald nicht nur die StraBen, sondem auch die Feld- und Saum-

wege mit einer ununterbrochenen Reihe von Wagen vollgestopft,
die den Toren Wolbroms zustrebten. Hier herrschte eine wahre

Orgie: Schreie, Fliiche, Zankereien dariiber, wer sich zuerst in

das Stadtchen hineindrangen sollte, Schlagen der Pferde, die

anderen den Weg versperrten, gegenseitige Zurufe, mit einem
Wort — eine Holle, vor der ich meine Truppe bewahren wollte.

Ich gab also den Befehl, alle Legionare und ihre Wagen beim

Eingang Wolbroms anzuhalten und beiseitezuziehen. Angesichts
1 Im polnischen Original deutsch.
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des kalten Herbstwindes lieB ich Lagerfeuer anzunden und war-

ten, bis die ganze Woge voriibergeflutet war. Dann wiirden wir

in muheloser Ordnung und ungehindert einmarschieren kónnen.

Das war iibrigens auch deswegen notwendig, um alles, was uns

gehorte, auf einen Haufen zu sammeln und nicht in Gewiihl und

Unordnung die einzelnen Wagen zu verlieren, die mitten unter

den anderen verstreut waren.

Ich wollte mich durchaus nicht in diese Streitereien um die

Reihenfolge des Marsches einmischen. Ich hatte vóllig genug von

diesem ewigen, unaufhórlichen Hader und von den Zankereien

mit der Umgebung — mit den ósterreichischen Truppen des

I. Korps, dem ich zugeteilt war und mit dem ich den ganzen Vor-

marsch auf Demblin durchgemacht hatte. Am Eingang des Stadt-

chens Wolbrom rief ich mir unsere ganze bisherige Geschichte

in Erinnerung...
Das Verhaltnis der Ósterreicher zu uns war von oben bis unten

ausgesprochen feindselig und voll Verachtung, bestenfalls Ge-

ringschatzung und herablassendes Wohlwollen. Das gab zu un-

gewóhnlich zahlreichen Reibungen und VerdrieBlichkeiten AnlaB,
die sehr haufig erniedrigend waren. Nach einigen Vorfallen mit

dem Korpskommando selbst wurde die Modę, uns wie schwarze

Schafe zu behandeln, geradezu eine Regel. Diese Behandlung war

um so unangenehmer, ais sie uns gerade im polnischen Krakauer

Armeekorps widerfuhr. Es gab dort allerdings auch eine Menge
Tschechen, vor allem in allen Etappenformationen; mit denen

war es am schlimmsten! Immer und iiberall wollten sie ihre

Autoritat, ihre bevorzugte Stellung ais stehendes Heer unter-

streichen — im Vergleich zu einer „Bande“. Nach der Schlacht

bei Demblin, wo meine Bataillone bei Laski eine vortreffliche

Haltung bewiesen hatten, wurden diese VerdrieBlichkeiten um so

schwerer ertraglich, ais sie nicht nur unsere nationale Wiirde,
sondern nun auch unseren Soldatenstolz verletzten. Wahrend des

Riickzuges, bei der Begegnung mit den Trains, begannen sich

diese Plackereien noch zu vermehren. Ich war dieser Miihe miide,
standig die gereizten Nerven meiner Offiziere und Soldaten zu

besanftigen. Ich begann geradezu die Folgen einer solchen Ent-

wicklung der Beziehungen zu befiirchten — Folgen, die entweder
in eine gewohnliche Schlagerei mit allen ihren Konsequenzen
ausarten konnten oder aber bei meiner Truppe zur Yerringerung
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dessen fuhrten, was ich ais die wesentlichste Voraussetzung eines

unter diesen Verhaltnissen herangebildeten Soldaten betrachte:

seinen Stolz und seinen Ehrgeiz ...

Das war nun schon der zweite verfehlte Versuch einer Offen-

sive gewesen, der mit einer Niederlage und mit einem fast

schimpfhchen, ohne Ursachen angeordneten Ruckzug endete.

Wenn das noch ein wenig so weitergeht, werden wir morgen
oder ubermorgen den Weg nach Breslau oder nach dem goldenen
Prag und nach Wien verteidigen. Ich konnte das nicht mit-

machen! Ich wiirde einer solchen Zukunft den Tod vorziehen!

Mein Versuch, den Kern eines polnischen Heeres zu schaffen,
konnte mililingen, vielleicht tauschte ich mich in meinen Berech-

nungen, — aber ich konnte es nicht uber mich bringen, Josef Po
niatowski nachzuahmen und in irgendeiner Elster zu ertrinken,
zumal ich nicht einmal einen Napoleon uber mir hatte... Wenn

es wirklich keine Hoffnung mehr gab auf einen Ausbau des

Heeres, wenn ósterreich vielleicht fur eine mehr oder weniger
anstandige Beendigung des Krieges kampfte, dann muli te es wohl

auch mit uns zu Ende gehen. Mochte das I. Krakauer Korps Prag
und Wien, Breslau und Berlin verteidigen - wir, die freien pol
nischen Schutzen, werden das nicht mitmachen. Wir werden ver-

suchen, in Ehren unterzugehen, aber wir werden auf unserem

eigenen Heimatboden sterben!...

Aber wo? Hier, vor diesem schmutzigen Wolbrom, wo morgen
schon russische Patrouillen erscheinen kónnen? Hier sterben, wie

ein verspateter Marodeur? Ich wurde im Herzen traurig uber

mich selbst wie uber meine Soldaten. Sterben konnte man, aber

nicht so lacherlich!

Vor meinen Augen blitzten noch einmal die Mauern Krakaus

auf. Von dort waren wir in den Krieg gezogen, dort empfand
ich damals tief, dali gleichermalien in meinem Leben wie in dem
Leben der jungen Burschen, die ich mit mir hinausfiihrte, ein

Wendepunkt eingetreten war, eine grundsatzliche Veranderung.
Nach Krakau? Das ist immerhin eine Festung, sie kann nicht in

einem Augenblick, in einem Tage fali en. Wenn wir schon sterben

sollten, dann mulite es dort sein — eine dort von uns gebrachte
Hekatombe mulite Spuren hinterlassen! ... Wir muliten ver-

suchen, dorthin zu gelangen, - darin bestand unsere Aufgabe.
Ich atmete ein wenig auf, ais ich zu diesem Entschluli gelangt
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war und mir - ein wenig freier aufatmend — zu sagen begann,
dali ich mich vielleicht schon morgen rncht mehr auf den Strafien

in Streit und Zanie mit dem geliebten I. Krakauer Korps herum-

zuschlagen brauche, im Kampf „mit dem osterreichischen Schi-

kanensystem" x. Trage begann ich zu iiberlegen und betrachtete

die Kartę. Sofort begannen sich Scbwierigkeiten aufzuturmen:

irgendwo besteht der Befehl, sich bis Krzywopłoty zuruckzu-

ziehen, das noch so weit entfemt war, — und schon begann es zu

dammern. Wolbrom mochte ein zu groBes Stadtchen sein, um

hier mit meinen schwachen und so ermiideten Soldaten zu nach-

tigen.
Ein Offizier meldete mir, dafi die ósterreichische Nachhut be-

reits in das Stadtchen eingeruckt war und dali wir freien Weg
haben. Ich blickte noch einmal auf die Kartę und gab die Be-

fehle aus:

„Nachtlager in Lgota Wolbromska. Die Quartiermeister konnen

abgehen. Das und das Bataillon in der Nachhut stellt Vorposten
gegen Osten aus. Abmarsch eine halbe Stunde nach dem Durch-

marsch der letzten osterreichischen Truppen."
Ich fuhlte die fragenden Augen Sosnkowskis, Kasprzyckis und

Stachiewicz’ auf mich gerichtet. Lgota Wolbromska lag einige
Kilometer óstlich der fur diesen Tag fur die Armee bestimmten

Vorpostenlinie und natiirlich noch weiter entfemt von dem uns

zugewiesenen Standort bei Krzywopłoty.
Ich rief Sosnkowski zu mir und begann ihm meinen Plan aus-

einanderzusetzen:

„Von morgen ab ziehen wir uns selbstandig zuriick. Wir mar-

schieren nach Siidosten in Richtung Olkusz, wo wir die grofiten
Waldkomplexe finden. Dann marschieren wir iiber Krzeszowice

auf Krakau. Auf diese Weise werden wir uns wieder in Polen
finden und konnen entweder Krakau verteidigen — oder wir schla-

gen uns bis in die Vorberge der Tatra durch. Heute móglichst
kurzer Marsch, damit die Leute und die Pferde ein wenig aus-

ruhen konnen; denn morgen werden wir einen schweren Tag
haben. Morgen mittag schon erwarte ich, die russische Kavallerie

auf den Fersen zu haben."
Ich brauchte meinem nachsten Mitarbeiter diesen Plan nicht

lange auseinanderzusetzen. Schon wahrend der Marsche hatten

1 Im polnischen Original deutsch.
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wir gesprachsweise untereinander unsere Gedanken iiber unser

tragisches Los in der nachsten Zukunft ausgetauscht...
Zunachst aber hatten wir alle miteinander gewaltig Ruhe notig.

Der Kampf bei Demblin—Laski hatte viel Nerven gekostet und

eine kórperliche Erschópfung ausgelóst. Zum erstenmal hatten

wir an grofien, modernen Kampfen teilgenommen, zum ersten
mal an uns selbst die Wirkung eines starken Feuers leichter

und schwerer Artillerie verspiirt, zum erstenmal schwerere Ver-

lnste erlitten. Schlieftlich muBte der dreitagige Kampf, ohne
Schlaf bei kiihlen Herbstnachten, auch auf uns seine Wirkung
ausiiben.
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Dann kam der Riickzug hinzu, wobei uns die bittere Tatsache

bednickte, daB wir Polen verlieBen. Dann die unkameradschaft-

lichen Beziehungen unserer Umgebung, die langen Marsche, hau-

fige Nachhutkampfe, die unsere Krafte noch mehr erschópften,
das Fehlen von Feldkiichen, was den Soldaten jeden Tag Schlaf

kiirzte, schlieBlich die unzulangliche Ausriistung, der Schmutz

und die Lause — alles das zusammen hatte die Truppe fiirchter-

lich geschunden... Ich sah dazu voraus, daB wir alle infolge des

getroffenen Entschlusses ein paar Tage hóchster Anspannung fur

Nerven und Korper vor uns haben wiirden. Vor allem also: vor

der anstrengenden Arbeit ausruhen!

Ich ging zu meinen Leuten. Die Lagerfeuer loderten lustig,
Lieder und heitere Scherze ertonten weithin, einzelne Gruppen
umringten die Kameraden, die aus dem Stadtchen kamen und

Lebensmittel mitbrachten, — Brot oder Kartoffeln. Auf der Strafie

zog die osterreichische Nachhut vorbei, oder vielmehr ihre letzten

Patrouillen. Es waren Polen aus Tarnów und Umgebung. Einige
von ihnen machten bei den Lagerfeuern halt und fragten verwun-

dert, was wir hier machen, da doch hinter ihnen nur noch Ko-

saken sein kónnen. Sie erhielten von meinen Leuten schneidige
Antworten, gepfefferte Scherze gab es reichlich. Doch der kalte,
durchdringende Wind tat sein Werk; ich sah blaue Gesichter,
todmiide Augen. Einige schliefen aneinandergeschmiegt. Bings-
um gingen die Posten auf und ab...

Ais wir in Lgota einmarschierten, einem Dorf abseits unseres

Weges nach Krzywopłoty, brach bei wolkenbedecktem Himmel

der friihe Novemberabend rasch herein. Beim Eingang wartete

der Stabscpiartiermeister mit der Meldung, daB die Nachtquar-
tiere bereit sind und der Tee gekocht. Ich anderte meinen Befehl

nicht: mit frohlichen Bufen zerstreuten sich die Leute in die

Quartiere, jeder freute sich auf eine warme Hiitte, auf Speise
und auf den Schlaf.

Unter allen Bedenken, die mich so zahlreich iiberfielen, blieb

eines, das ich sofort klaren muBte. Ich wuftte nicht, ob sich die

ósterreichische Armee am nachsten Tage weiter zuriickziehen

sollte, oder ob sie stehenbleiben wiirde — und im Falle des Riick-

zugs kannte ich die Stunde des Abmarsches nicht. Inzwischen

standen wir in Lgota unmittelbar im Bereich der Kanonen der

Osterreicher, die davon uberzeugt waren, dali vor ihrer Front

92



einzig und allein feindliche Abteilungen stehen konnten. Ich

fiirchtete also, dali wir bei der ersten Bewegung von ihrer Ar-

tillerie beschossen werden konnten, rief einige Offiziere, die gut
Deutsch sprachen, und schickte sie in verschiedene Richtungen
aus mit dem Befehl, die ósterreichischen Vorposten davon zu ver-

standigen, dali wir der Ernriidung wegen vor der Front geblieben
seien - damit sie uns morgen, wenn sie uns erblickten, nicht fiir

Russen hielten.
Die Nacht brach herein, der Stab machte sich zum Schlafen zu-

recht. Plotzlich sturzte einer der ausgesandten Offiziere, Brzoza,
mit der Nachricht herein, dali seine Suche nach den Vorposten
damit geendet hatte, dali man ihn zu dem Brigadekommandeur
fuhrte. Dieser wieder hatte sich telephonisch mit dem Divisions-

kommandeur verstandigt, der den ausdriicklichen Befehl zum

sofortigen Marsch auf Krzywopłoty erlieli und es uns strikt

verbot, vor der Front stehenzubleiben. Brzoza versuchte zwar,

telephonisch dem Divisionskommandeur klarzumachen, dali

keine Gefahr bestand, — aber es war erfolglos. Der Befehl wurde

mit aller Entschiedenheit erneuert.

Ich war also vor eine neue Entscheidung gestellt, und meine

Zweifel vermehrten sich um einen neuen: sollte ich einen aus-

gesprochenen militarischen Ungehorsam begehen? Mein Zógem
war diesmal sehr kurz. Ich gab den Befehl zum sofortigen Ab-

marsch nach Krzywopłoty... Er fiel mir jedoch sehr schwer.

Ais ich aufs Pferd stieg, hatte ich das Gefiihl, aus der Freiheit

ins Gefangnis zu wandern.
Fiir die ganze Truppe war dieser Marsch von Lgota nach Krzy

wopłoty sehr beschwerlich. Die Mehrzahl der Soldaten hatte sich
kaum erwarmt und zum Schlafen hingelegt, und schon muliten

sie wieder aufstehen, die Stiefel wieder auf die ermiideten Fiilie

ziehen, aus dem Schlaf in den kalten Wind hinausgehen... Ach,
an diesen Marsch in der Nacht des 8. November werde ich den-

ken! Ich war auf mich selbst wiitend, sali vor Kalte zittemd auf

dem Pferde, verfluchte meine eigenen Entschliisse sowie die Aus-

sendung Brzozas und warf mir selbst Mangel an Entschiedenheit

und Logik vor.

Meine Wut verstarkte sich noch erheblich, ais ich ... den Offi-

zieren begegnete, die ich ais Quartiermeister vorangeschickt hatte.

Quartiere gab es iiberhaupt nicht. Krzywopłoty, das aus einigen
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Hiitten bestand, war uberfiillt. Man bot mir allerdings aus Hóf-

lichkeit irgendeine Hiitte an, aber ich lehnte diesen Vorschlag
ab. Wenn schon Biwak, dann Biwak fur alle! Von einem warmen,

bequemen Schlaf fiir meine ermiideten Leute konnte keine Rede

mehr sein. Ein wenig Schutz gegen den Wind konnte nur ein

Waldchen geben, eigentlich eber ein Kiefemgestriipp.
Bald schleppte man ein wenig Stroh herbei, im Dickicht flak-

kerten Lagerfeuer auf, die ermiideten Leute drangten sich in

dicbten Haufen rings um das Feuer, bisweilen lagerten sie direkt

auf der feuchten und herbstlich kalten Erde. Mich lud der gast-
freundliche und vorsorgliche Śmigły zu sich ein, der den Stand-

ort des Bataillonskommandos unter einem gróBeren Baum er-

richtet hatte. Ich rollte mich in den Mantel und blickte, unzahlige
Zigaretten rauchend, gedankenlos in das Feuer, das vor mir

brannte. Der Mond hoch oben am wolkigen Himmel goB iiber

alles ein zartes Licht von grausilbernem Ton, in der Feme

schimmerten durch die Zweige die Umrisse einer SchloBruine auf

einem steilen Hiigel... Irgendwo in der Tiefe meiner Seele er-

wachten — wie gewóhnlich bei mir, wenn ich inmitten Kiefern-

waldern bin — Erinnerungen an die Jugendzeit in Litauen, an

Sibirien und an Jagdnachte, die ich wie hier im Halbschlaf am

flackernden Feuer verbracht hatte. Aber ich wiirgte in mir diesen

traumerischen Zustand ab, den die nahe Beriihrung mit der Natur

ausgelóst hatte. Unaufhórlich glitten mir die gleichen, gar nicht
fróhlichen Gedanken durch den Kopf, die ich schon in Wolbrom

hatte...

Neben mir lagen, in ruhigem Schlaf der Jugend versunken,
Sosnkowski und Śmigły. Ich selbst konnte nicht schlafen, ob-

wohl ich mit aller Willenskraft die lastigen Gedanken zu verjagen
suchte. Unaufhórlich blickte ich auf die Uhr und warf Holz ins

Feuer. Das letztemal - erinnere ich mich — schaute ich etwa

gegen halb sechs Uhr nach der Zeit. Spater muB ich doch einge-
schlafen sein. Stachiewicz, in dieser Zeit Verbindungsoffizier zum

Divisionskommando, weckte mich. Es war gegen halb sieben Uhr

friih; der graue Herbstmorgen des 9. November brach an.

Es stellte sich heraus, daB ich zum Divisionskommandeur ge-
rufen bin, der fiir mich einen besonderen Auftrag hat. Ich soli

mit drei Bataillonen und der Kavallerie irgendwohin abmarschie-

ren, zwei Bataillone und die Artillerie sollen zuriickbleiben; der
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Fiihrer der zuriickbleibenden Ahteilung hat sich auf der gegen-

iiberliegenden Anhóhe zu melden, wo sich alle Kommandeure

einfinden sollen ...

Der Divisionskommandeur stand am Rande des Waldes. Er

setzte mir ruhig auseinander, dafj wir infolge einer so restlosen

Loslósung vom Feind keinerlei Nachricht iiber ihn besitzen. Man

tappt vóllig im Dunkeln. Da ich Land und Leute besser kenne ais

jemand anders, wiirde ich rascher GewiBheit verschaffen kón-

nen. Aufierdem hahe er mich persónlich und die Truppe, die ich

fiihre, schatzen gelernt. Daher Stelle er an uns, obwohl wir er-

nriidet seien, das Verlangen, einen ErkundungsvorstoB vor die

Front durchzufiihren — von Żarnowiec bis Miechów. Es handelt

sich um ein gefahrliches Unternehmen, aher er rechne darauf,
dali es uns gelingen wiirde, es durchzufiihren...

Ein kalter und klarer BeschluB jagte mir durch den Kopf: „Ich
kehre nicht zuriick!" Es fiel mir schwer, diesen BeschluB gerade
vor diesem hochanstandigen Menschen und ordentlichen, ver-

niinftigen General zu fassen, aber ich fiihlte, dali ich meine Ent-

scheidung nicht andern wiirde. „Bleibt die Division heute auf

diesem Platz stehen?“ fragte ich. Ein Schatten von MiBbehagen
glitt iiber das gutmiitige Gesicht des Generals. Die osterreichische

Schule liebt unnótige Fragen nicht und gefallt sich in einer mir

unverstandlichen Geheimniskramerei. „Bisher habe ich keinen

Befehl zum Abmarsch“, antwortete er mir kiihl.

Ich eilte zu meinen Leuten. Mein Gesicht muBte irgendeinen
besonderen Ausdruck gehabt haben, denn wahrend ich den Offi-

zieren die Befehle erteilte, naherte sich mancher von denen, die

ich zum Zuruckbleiben bestimmt hatte, und bat mich flehentlich,
ihn doch mitzunehmen. Die Auswahl war in der Tat schwer...

Zum Fiihrer der zuriickbleibenden Ahteilungen bestimmte ich

Trojanowski und gab ihm Stachiewicz. vom Stabe bei, der eine

reiche Erfahrung in den Beziehungen mit den Ósterreichem be-

saB. Diesen beiden muBte ich fur die Zeit, in der sie allein blei-

ben, besondere Weisungen geben. Sie lauteten:

„Wahrscheinlich kehre ich nicht zuriick; ich marschiere auf
Krakau oder iiberhaupt nach Galizien. Niemand darf davon etwas

wissen; aber wenn ich bis zum Abend nicht zuriick bin, soli man

auf die Leute einwirken, damit sie nicht in Verzweiflung geraten.
Sobald ich in Galizien bin, werde ich mich darum bemiihen, auch
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sie heranzuziehen. Sie selbst sollen sich jedoch ebenfalls darum

bemuhen, wenn sie erst wissen, wo ich bin. Im schlimmsten Fal]
die Abteilungen in Nachzugler aufiósen und alles, was nur irgend-
wie schwachlich ist, ins Spital schicken.“

Kurze Beratung mit Sosnkowski: „Ich Stelle mir die Lagę so

vor, dali zwischen den feindlichen Armeen noch ein ziemlich

breiter Korridor besteht, durch den unsere kleine AJbteilung nach

Siiden marschieren kónnte. Hochstens wird sich die Reiterei der

russischen Vorhut in ihm herumtummeln. Wahrscheinłich stiitzt

sich die Sudfront des ósterreichischen Heeres mit einem Fliigel
auf Krakau, so dali also dieser Korridor in siidóstlicher Richtung
verlauft. Bis Krakau haben wir anderthalb Marschtage. Leider

werden wir durch unbewaldetes und sehr offenes Gelande gehen.
Man muli also sehr vorsichtig sein und die Seitenhut weit ent-

falten. tfbrigens fiihren wir keinen Train mit, unser Marsch kann

also beschleunigt werden und sich leichter nach verschiedenen

Seiten hin bewegen, zumal unsere Marschkolonne nicht langer ais

einen Kilometer sein wird. Mit der Munitionsbeschaffung wird

es allerdings schwer werden. Da wir ohne Train marschieren,
werden wir nur iiber die Munition verfiigen konnen, die der Sol-

dat bei sich tragt. Pech auch, dali wir so entsetzlich miide sind.

Aber darin liegt gerade das Risiko!

Am schlimmsten ist, dali ich diesen ganzen Tag vergeuden muli.

Ich kann nicht sofort in der erwunschten Richtung abmarschie-

ren. Es ware eine Schande, wenn wir nicht bis zum Letzten unsere

sołdatische Pflicht erfiillten und die uns auferlegte Aufgabe, den

Erkundungsvorstoli, unerfullt lielien. Dieser Dienst muli geleistet
werden — obwohl sich dadurch das Risiko des weiteren Marsches

gefahrlich erhoht. Wahrend dieses ganzen Tages, an dem wir

zugunsten des Korps arbeiten, kann sich der Korridor unerhórt

verengen, ja, er kann restlos verschwinden. Aber dagegen ist

nichts zu machen, das befiehlt uns die Ehre. Ich kann mich mei-

ner Aufgabe nicht deswegen entziehen, weil sich das Risiko ver-

gróliert. Vor allem aber: das Geheimnis wahren; niemand darf

unsere Absicht kennen. Wer weili, vielleicht muli ich sie doch
noch aufgeben, wozu also die Leute unnotig beunruhigen."

Wahrend Sosnkowski die Befehle ausgab, die der Lagę ent-

sprachen, verabschiedete ich mich von den Zuriickbleibenden...

Ich betrachte mit einiger Riihrung die Handvoll Leute, die nicht
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mitkommen diirfen, und denke, wer weifi, welcher Teil in der

Lotterie des Krieges das bessere Los zog.
Die Stunde ist da!... Auf der Strafie vor dem Waldchen streckt

sich die Kolonne Infanterie, die mit mir marschieren soli. Ich

sehe mir die Leute an — unausgeschlafene Gesichter, haufig trok-

kener Husten in den Reihen, aber die Augen blicken fróhłich.

Schon ist unter den Leuten das Geriicht durchgesickert, dafi wir

vor die Front marschieren. Ein Abenteuer lachelt ihnen zu. An
der Spitze der Kolonne Śmigły, der noch ein paar letzte Anord-

nungen trifft. Vorwartsl Wir brechen auf!

Wir bewegen uns zunachst in einer fur die getroffene Ent-

scheidung sozusagen unproduktiven Richtung, nach Nordosten,
auf Żarnowiec zu. Ich mufi so marschieren, wenn ich heute die

mir auferlegte Aufgabe erfiillen will. Der Weg fiihrt durch einen

Forst. Die kleine Vorhut strebt voraus. Ich mache halt, um noch

einmal die Kolonne der dem Tode Geweihten zu betrachten. Ich

bin iiber alle Mafien zufrieden. Wir haben die ósterreichischen

Vorposten hinter uns: ich bin frei wie der Vogel am Himmel, wie

einst bei dem wunderschonen Marsch auf Kielce. Frei bin ich und

beherrsche ein Stuck Heimaterde. So weit die Gewehre meiner

Soldaten reichen — so weit erstreckt sich ein freies, unabhangiges
Polen! Mich durchdringt ein ritterlicher Stolz, da die prachtigen,
von mir erzogenen kleinen Soldaten in strammem Schritt an mir

voriiberziehen. Das verfluchte Gespenst qualt mich nicht mehr —

der Gedanke an unser ritterliches Opfer, das einem mutlosen, ver-

sklavten Volke Mut einflófien sollte. Alles dies wird ausgelóscht
von dem freudigen Gefuhl der Freiheit und der Unabhangig-
keit...

Die vorgeschickten Patrouillen mufiten schon mindestens vier
bis fiinf Kilometer nach Osten vorgeriickt sein; bisher waren

keine Schiisse zu horen, auch keine Meldungen. Heute also ist

der Korridor auf mindestens fiinfzehn Kilometer weit vóllig frei.
Heute also hatte ich in ihm zum mindesten dreifiig Kilometer

weit durchschlupfen kónnen — erinnerten mich meine Gewissens-
bisse — und ware fast im Rereich der Kanonen von Krakau. Mor-

gen wird, wenn in diesen Korridor die Kavallerie einriickt, ein

so grofier Marsch unmoglich sein...
Bei Bojarski, dem Fiihrer des I. Bataillons, finde ich Meldun

gen beider auf Żarnowiec angesetzten Patrouillen vor. Beide stie-
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Ben noch vor Żarnowiec auf feindhche Patrouillen und hatten

ein Scharmiitzel mit ihnen. Die siidliche Patrouille schickte die

Papiere und einen Teil der Uniform eines bei dem Scharmiitzel

getóteten Kosakenunteroffiziers. Żarnowiec also ist von einer star-

keren Kavallerieabteilung besetzt, und aus den Erzahlungen der

Bevólkerung ergibt sich, daB dort am Abend Infanterie ein-

marschieren soli. Die Papiere des Unteroffiziers des i. sibirischen

Kosakenregiments sind ein wahrer Schatz.
Ein intelligenterer Bursche. Ausfuhrlich, wenn auch mit vielen

Schreibfehlern, hatte er in seinem Notizbuch Tag fur Tag die

Beihenfolge der Ereignisse aufgezeichnet. Leicht stellte ich daraus

fest, daB ich eines der sibirischen Korps — an die Nummer er-

innere ich mich im Augenblick nicht — vor mir habe; die ganze
Marschroute von der Weichsel ab war in dieser Chronik beschrie-

ben. Der arme Kerl! Er sieht sein schneebedecktes Heimatland

nicht wieder!
Ich besitze also jetzt vortreffliches Materiał fur meinen Bericht

an die Dirision. In diesem Gelandeabschnitt ist die Angelegenheit
vóllig geklart:

„Das und das sibirische Korps erreichte auf seinem Vormarsch

nach Siidwesten am Abend des g. November mit seiner Vorhut
Żarnowiec. Patrouillen des i. sibirischen Kosakenregiments haben

Żarnowiec iiberschritten, sie wurden nach einigen erfolgreichen
Scharmiitzeln von unseren Ulanenpatrouillen zuriickgeworfen. In

Żarnowiec erwartet man nach den Aussagen der Einwohner am

Abend Infanterie. Die Papiere des gefallenen Kosakenunteroffi
ziers fugę ich bei.“

So ungefahr lautete mein Bericht. Ich fiigte noch hinzu, daB

ich meine Aufgabe nicht fur beendet halte und zur Klarung der

Lagę bei Miechów sudwarts der groBen LandstraBe Miechów-

Wolbrom vorstoBen werde ...

Endlich senkt sich die Dammerung herab... Abmarsch. Die

Marschkolonne formiert sich, ich nehme einige Fiihrer — und wir

marschieren auf Wolbrom! Der Weg ist ermiidend, schmutzig,
voller Locher, die um so unangenehmer sind, da es dunkel ist.

Die Kolonne zieht sich schrecklich auseinander, alle Augenblicke
miissen wir halten, um aufzuschlieBen. Ich marschiere sozusagen
im Bereich des Feindes, ich muB also in der Nacht die ganze Ab-

teilung geschlossen in der Hand haben ...
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Endlich begannen in der Dunkelheit die ersten Hiitten von Wol
brom aufzutauchen... Wir marschieren ins Stadtchen hinein,
durchqueren es, und ich lasse die Kolonne beim Ostausgang des

Ortes haltmachen. Ich verkiinde eine Stunde Rast.

Da stehe ich also wieder fast an dem gleichen Ort, an dem ich

tags zmor meine wahnwitzige Entscheidung traf. Ich begegne
Ulanen, einer Patrouille, die von Miechów zuruckkehrt. Ihr Fiih-

rer erstattet mir Bericht: er traf nirgends auf den Feind, war

bis auf einige Werst an Miechów heran, von der Bevólkerung
erfuhr er, daB Miechów bereits von einer starken Ahteilung aller

Waffengattungen besetzt ist__ Also auch hier besteht mein er-

traumter Korridor. Ein wenig behagt mir die Tatsache nicht, dafi

in Miechów bereits Artillerie steht, ihre Deckung muB also irgend-
wo in unserer Nahe sein, aber ich tróste mich damit, dafi es der

Kavallerie zugeteilte Geschiitze sein kónnen. Ubrigens werde ich

den Hauptweg, die LandstraBe Miechów—Wolbrom, noch in die-

ser Nacht verlassen...
Die zur Rast bestimmte Stunde ist voriiber ... endlich ist alles

bereit. Wir marschieren ab. Ich begebe mich mit dem Stabe an

die Spitze, denn aufier uns wenigen im Stabe weiB eigentlich nie-

mand, wohin und warum wir marschieren__ Wir ziehen dnrch

einen Wald. Ich brenne vor Neugier, zu wissen, in welchem Zu-

stand wir die Meierei antreffen werden, die Stelle, wo wir von

der groBen StraBe nach Siiden abbiegen. Endlich tauchen Ge-

baude vor uns auf. Ich lasse die Kolonne haltmachen und will
nach vom. Aber Śmigły fiel mir in die ZiigeL

„Herr Kommandant! Das geht nicht! Ich fiihre die Vorhut, es

ist meine Pflicht. Bitte warten Sie!“
Lieber Śmigły! Ich nicke zustimmend und bleibe bei der Ko

lonne. In meiner Erinnerung taucht plotzlich Krakau auf und

der kleine Vortragssaal im „Schiitzenverein“. Mir fallt ein, daB

ich —begeistert den Japanischen Krieg studierend —meinen Schii-

lern den beriihmten Nachtangriff der io. Division auf den „Hiigel
mit den zwei Homern" vorgetragen habe, eine der japanischen
Heldentaten, die mich mit Bewunderung erfiillte. Bei diesem Vor-

trag stellte ich ais Beispiel vernunftiger Organisation und innerer

Disziplin der Japaner stets den Zwischenfall mit dem Marschall

Nodzu heraus, dem Kommandanten der Armee, der die angrei-
fende io. Division angehorte.
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Marschall Nodzu war, unruhig iiber das Gewehrfeuer, in das

Dorf geeilt, durch das die Japaner marschierten und das die

russischen Kugeln bestrichen: er wollte den Ereignissen naher

sein. Der Divisionskommandeur erstattete seine Meldung und er-

suchte dann den Marschall, sich zu entfernen, denn: „Seitwannist
der Platz des Armeefuhrers in der Feuerlinie?" Nodzu gehorchte.
Ich habe diesen Zwischenfall stets ais Beispiel eines gesunden
Verhaltnisses zwischen Fiihrer und Untergebenen dargestełlt, wo-

bei der Fiihrer pflichtgemafies Verstandnis dafiir besitzen muB,
nicht nur die Pflichten, sondern auch die Rechte seiner Unter-

fiihrer zu achten. Jetzt rief mich mein eigener Schuler Śmigły
zur Ordnung.

Nach einem Augenhlick kam die Meldung: „Der Weg ist frei,
niemand zu sehen.“ Ich mochte springen vor Freude. Auch hier

besteht also mein Korridor. Und zwar an dieser Stelle vielleicht

sogar ein wenig hreiter ais in der Richtung auf Żarnowiec. Die

ósterreichische Front verlauft also wahrscheinlich wirklich in

siidostlicher Richtung. Wir biegen in den Wald ein und streben

auf einem ziemlich steilen Seitenweg langsam dem Hiigel zu.

Man muB Rast machen lassen, die Kolonne muB aufschlieBen.

Ich benutze die Gelegenheit, betrachte vor dem Austritt aus dem

Wald noch einmal die Kartę und mache meine Berechnungen.
Es ist drei Uhr vierzig, in zwei Stunden wird es bereits dam-

mern, dann miissen die Leute eine anstandigere Rast bekommen.

Denn wenn ich meinen Korridor auch noch so optimistisch be-

rechne, so muB ich doch auf Scharmiitzel mit der Kavallerie ge-
faBt sein. Meine Leute miissen sich wenigstens etwas ausruhen.
Bei dem MaB ihrer Ermiidung kann ich in diesen zwei Stunden

nicht mehr ais sechs, vielleicht sieben Kilometer vorriicken. Ich

messe auf der Kartę ab; nein, bis Czaple reicht das nicht. Und
dabei ware das so gutl Dort ist ein Gutshof, und ein grofter dazu;
man kónnte ihn besetzen, so daB alles unter Dach und beisam-

men ware. Und wir wiirden schon ein gutes Stiick Weges hinter

uns haben! Vielleicht schleppen wir uns mit Pausen dorthin?
Noch ein Blick auf die Kartel Ein griiner Fleck in der Nahe zieht

mein Auge an, der einzige Wald in dieser Gegend. Ulina-Mała!
Ich Hebe Walder! Sie sind ein Versteck fiir den Schwachen! Wer

weiB? Ich entschlieBe mich. Ais Ziel - Czaple, wenn es nicht

gelingt - Ulina-Mała.
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Wir ziehen weiter. Der Kot auf dem Wege ist sehr hinderlich.

Pferde und Leute sind schrecklich erschópft, wir schleppen uns

schlafrig vorwarts. Ich betrachte beim Morgengrauen die Um-

gebung... Der gewundene, enge Pfad, auf dem wir marschieren,
fiihrt nach Buli. Die ersten Hiitten dieses Dorfes sind schon zu

sehen. Es ware gut, die Leute im Dorf ein wenig ausruhen zu

lassen; gewiB gibt es dort Milch, mindestens Wasser. Aber es ist

bereits Tag, und jede Seitendeckung der feindbchen, auf der

LandstraBe marschierenden Abteilungen muBte auf Buk stoBen.

Also lieber nicht — wir miissen uns weiterschleppen. Das Gelande

fallt nach Siiden ab, in der Ferne ist ein Dorf zu sehen, das sicb

von Osten nach Westen zieht, binter ihm eine dunlde Wand von

Wald und Gestriipp. Der Ostrand des Dorfes liegt noch erhóht,
durch das Glas sehe ich, daB sich dort eine Art Vorwerk befindet.

Das ist Ulina-Mała!

Ich reite in die Einzaunung des Dorfes Buk. Die Leute sind
schon aufgestanden und betrachten mit Verwunderung die „óster-
reicher", die sich eigenthch nach ihren — iibrigens richtigen —

Berechnungen jetzt nicht an dieser Stelle befinden durften. Die

Kinder blicken mit Neugier hinter den Pfeilern der Hiitten her-

vor, die Hunde bellen laut. Inmitten des Dorfes sehe ich, wie eine

Frau, von Kindera umgeben, im Augenblick, in dem sie uns er-

blickt, die Hande vors Gesicht schlagt ... und bitterlich zu wei-

nen beginnt. Neben ihr steht ein Greis und raucht seine Tabaks-

pfeife. Ich nahere mich dieser Gruppe und steige vom Pferde.

Diese plótzliche Verzweiflung der Frau interessiert mich, und

iibrigens muB ich ein wenig Erkundigungen einziehen.

„Warum weinen Sie, Frau?“ sagę ich zu ihr. „Beruhigen Sie

sich. Es wird Ihnen nichts geschehen!“
Keine Antwort, nur noch starkeres Weinen. Die Kinder klam-

mern sich an der Mutter Rock und senden von dort zu mir halh

erschrockene, halb neugierige Blicke heriiber... Ich wende mich
mit der gleichen Frage an den Greis. Der Alte schweigt und

spuckt gemessen. Ich bitte um Wasser. Mit tranenden Augen
heiBt die Frau den alteren Jungen Wasser holen, sie bietet sogar
Milch an, aber ihre Verzweiflung verringert sich nicht. Ich frage
nach der Órtlichkeit:

„Ist das dort unten im Tal UIina-Mała?“

„Ulina, Herr, Ulina!...“, antwortet sie unter Tranen .. .
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„Waren die Russen schon bei euch?“ fragte ich den Alten.

„Aber ja doch, Herr, sie waren schon da!“ antwortet er. „Ge
stem nachmittag kamen Kosaken. Sie waren bei uns, sie waren

in Ulina-Duża. Sie waren da!“

Langsam erfahre ich, daB eine gróBere Patrouille hier war, die

sich in der ganzen Gegend herumtummelte und ... weiter nach

Westen abzog!
Ich vermag es nicht zu glauben, ich frage noch einmal...

Meine schóne Voraussetzung von dem Korridor, auf der ich mei-

nen Plan logisch aufgebaut hatte, erhielt plotzlich eine schwere

Erschiitterung. Gestem schon tummelten sich in diesem Korridor

Kosaken, wahrend ich sie erst heute mittag hier erwarte ... Vol-

ler Unruhe im Herzen eilte ich zur Truppe. Sie muB auf der Stelle

eine langere Rast erhalten, mindestens fiinf bis sechs Stunden.

Ulina ist dafiir geeignet, ich habe ein wenig Wald zum Schutz

fur die weiteren Bewegungen. Aber man muB vorsichtig und

wachsam sein.
Ich befahl dem I. Bataillon, das Vorwerk auf der Hohe zu be-

setzen. Ich legte dem Bataillonsfuhrer Bojarski die Lagę klar,
befahl ihm Vorsicht und unaufhórliche Beobachtung des Ge-
landes ringsum. Ich erwarte den Feind von Osten, also ruht

eigentlich auf ihm, auf Bojarski, die Verantwortlichkeit fiir die

Ungestórtheit der Rast, die wir so dringend benotigen. Keine

unnótige SchieBerei!... Die Leute so versteckt unterbringen, daB

sie von weitem nicht beobachtet werden konnen, keine Patrouillen

aussenden, niemanden von der Bevólkerung herauslassen, alle

Ankómmlinge zu mir schicken, damit ich sie ausfragen kann,
Meldung iiber die kleinsten Beobachtungen! ... Im Dorf liegen
das III. und V. Bataillon im Quartier; sie erhalten die gleichen
Befehle. Am Westrande des Dorfes lagert die Kavallerie...

Es dauerte nicht lange, da schickte Bojarski eine schriftliche

Meldung, daB am Horizont von Osten und Norden Reiter zu sehen

seien, teils in Gruppen, teils einzeln. Ihr Marsch zielt deutlich

nach Westen, uns nahem sie sich bisher nicht. Anscheinend mar-

schiert bereits irgendeine Abteilung von Miechów auf Wolbrom!

Bojarski sieht ihre Seitendeckung. AuBerdem schickte Bojarsld
zwei Bauern, die aus dem Siiden kamen.

Ich begann sie auszufragen, aber ihre Erklarungen verwirrten

mir den Kopf. Czaple-Małe war schon gestem von den Russen
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besetzt worden, sie riickten von dort nach Iwanowice weiter.

Heute friih zogen sie — sehr zahlreich — mit Geschiitzen durch,
die ebenfalls nach Iwanowice weiterfuhren. Sie waren sehr zahl
reich. Es war Reiterei und Artillerie; auf Befragen erklaren die

Bauern, dal?> auch Infanterie mitmarschierte ...

„Ach du grofier Gott! Wohin ist mein Korridor verschwunden!

Wie sollen wir uns aus der Schlinge ziehen?“ Mir wurde heifi.

Das alles bedeutete doch, daB ich beim Marsch nach Siiden die

Wege kreuzen muBte, auf denen schon gestem die Russen mar-

schierten. Mehr noch: Im Norden marschierte der Feind bereits

ebenfalls vor. Ich stehe in der Mitte zwischen zwei feindlichen

Vormarschlinien nach Westen: Miechów—Wolbrom und Czaple-
Małe—Iwanowice. Ich muflte jeden Augenblick darauf rechnen,
diese oder jene Seitendeckung oder schlieftlich irgendeine Requi-
sitionspatrouille in Ulina zu begruSen. Und dann? Dann war es

so leicht, uns in ein paar Stunden geradezu zu Brei zu zerdriicken.

Wir waren eine Handvoll Leute ohne Geschutze und ohne Ma-

schinengewehre, sie konnten in wenigen Stunden eine Menge von

allen diesen Waffen zur Verfiigung hahen.

Zur Bekraftigung einer solchen Einschatzung der Lagę fuhrte

man mir einmal um das andere Bauern zum Ausfragen zu. Es

gab keine Widerspriiche. Immer klarer und genauer offenbart

sich die nackte Wahrheit in ihrer ganzen GraSlichkeit... Ich

reiSe mich zusammen, so gut es geht, entfalte die Kartę und ver-

suche zu denken.
Zunachst spiire ich nur ein Summen und Sausen in den Ohren,

vor den Augen dreht sich alles, der Puls hammert in den Schla-

fen, ein vólliges Durcheinander erfiillt den Kopf. Irgendwo aus

den Tiefen meines Gedachtnisses steigt der Vers Molieres auf:

„Tu Tas voulu, Georges Dandin!“ Ich schuttle den Kopf und wie-

derhole ein paarmal gedankenlos: „Tu las voulu, Georges Dan-

din!“...

Im ersten Augenblick konnte ich mir auSer Selbstrorwurfen

und abgerissenen Gedanken daruber, daS mein Korridor ver-

schwunden ist, nichts anderes abzwingen. Der erste gesundere
Gedanke war das Aufglanzen einer Hoffnung, dal?) es vielleicht

doch noch nicht so schlimm ist und daB die von den Zivilislen

gegebenen Berichte rielleicht nicht ganz glaubwiirdig sind. Soli
ich sofort Patrouillen ausschicken?
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Schon wollte ich eine Kavallerieordonnanz rufen, um die Be-

fehle zu erteilen, aber ich hielt mich zuriick. Wenn meine opti-
mistischen Hoffnungen auf einer realen Grundlage beruhen, dann

kann ein spateres Ausschicken der Patrouillen nicht schaden. Sie

erfullen ihre Aufgabe ebensogut um ein Uhr oder spater. Wenn

ich mich jedoch, was am wahrscheinlichsten ist, mit einer pessi-
mistischen Beurteilung der Lagę abfinden mufi, dann sind Pa
trouillen sogar gefahrlich. Sie laden mir den Feind, der bisher

zum Gliick an mir vorbeimarschiert, erst auf den Hals. Nein — ich

mufi meine Zweifel fiir mich behalten und darf die Lagę nicht

vorzeitig zu klaren versuchen.
Ich begann mich ein wenig zu beruhigen, der Kopf fing an zu

arbeiten. Vor allem Buhe! Weg mit allen tragischen Móglich-
keiten — fur sie wird Zeit sein, wenn sie in ihrer ganzen Grófie

vor unseren Augen stehen. Ich werde es verstehen, in Ehren zu

sterben, wenn auch unter anderen Umstanden, ais ich sie begehrt
hatte — und meine Jungens mit mir. Es ist bitter, ein solches Los

des Kriegesl Priifen wir also die Lagę, ais ware sie einfach eine

taktische Aufgabe, die fern von den Kugeln und fem vom Feinde

gelóst werden soli...

Ich muB auf das bauen, was ich bei den Russen beobachtet habe.

Ihre schwache Seite besteht darin, dafi sie sich schlecht sichem,
sich schlecht verschleiem und vom Patrouillendienst wenig ver-

stehen. Das mufi ich ausnutzen. Wenn ich nach Westen mar-

schiere, bewege ich mich hinter oder mitten in ihrer Vorhut, die

iiberaus vorsichtig und wachsam sein mufi. Marschiere ich ein

wenig nach Osten, auf Krakau zu, dann gehe ich ihrem Gros ent-

gegen. Diese Truppen sind davon uberzeugt, dafi ihre Vorhut das

ganze Gelande gepriift hat, sie haben also keine Veranlassung,
besonders vorsichtig zu sein. Es wird leichter sein, ihnen nicht ins

Auge zu fallen, leichter, an ihnen voruberzuschliipfen. Vor Krakau

werde ich eine neue Sorge haben. Krakau flankiert ais Festung
den Vormarsch der Russen nach Westen, sie mufiten sich also

gegen die Festung sichem... Ich werde mir den Weg nach Kra
kau mit dem Bajonett bahnen miissen. Ich entscheide mich also

endgiiltig dafiir, die Richtung auf Krakau beizubehalten.
Ich mochte nicht behaupten, dafi mir diese Entscheidung so

leicht fiel wie eine Problemlosung in aller Ruhe, wenn man weder

an Gefahr noch an den Feind zu denken braucht. Gewifi nicht!
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Ich war mir des ganzen Ernstes unserer Lagę vollauf bewufit,
ich war kórperlich und moralisch erschopft infolge des volligen
Zusammenbruchs der bisherigen Grundlage meines Planes: eines

freien oder fast freien Korridors in Richtung Krakau. Ich fiihlte

mich am ganzen Kórper von Frosten geschiittelt, von Zeit zu

Zeit verweigerte der Kopf jede Arbeit, qualte mich mit Selbst-

vorwiirfen und drehte sich wie ein Eichhórnchen im Kreise stan-

diger Widerspriiche, aus denen es anscheinend keinen Ausweg
gab... Mir war schwer ums Herz, so schwer, wie vielleicht nie

zuvor im Krieg und nie spater. Aber schlieBlich gelangte ich zu

einem Entschluft, zu einer Entscheidung, die natiirlich zahllose

Widerspriiche in sich barg. Ich tróstete mich damit, dali ich diese

oder jene Einzelheit nach dem Abmarsch der Patrouillen nach-

traglich verbessern kann, wenn die Lagę bereits etwas geklart ist

und ich nicht mehr in volliger Dunkelheit herumirre. Die Pa
trouillen sollen um drei Uhr abgehen; sie kónnen etwa um vier

bis halb fiinf Uhr zuriickkehren, also gerade zu Beginn der Abend-

dammerung dieses Herbsttages, wenn wir zum Abmarsch aus

Ulina bereit sein werden...
Um drei Uhr gebe ich Belina, nachdem ich ihm die Lagę er-

klart habe, den Befehl. Die erste Patrouille auf Czaple, die zweite

auf Władysław. Das sind die Bichtungen, in denen ich marschie-

ren will... Die dritte Patrouille soli nach Westen vorstoBen...

Abmarsch der Patrouillen sofort. Meldungen direkt an mich.

Die Patrouillen sind abgegangen. Mit aufs auBerste gespannten
Nerven lausche ich, ob ich irgendwo Schusse hóre. Fast jede Mi
nutę, die schweigend vergeht, bedeutet fur mich freien Baum zum

Manóver, zur Bewegung. Viele Minuten verflieften, ich beginne
aufzuatmen. Es ist also noch etwas freier Baum vorhanden. Und

obwohl ich mit Bitterkeit denke: Genug Baum fiir deine Heka-

tombe! — lasse ich mir mit Erleichterung vor dem Abmarsch Tee

reichen.

Natiirlich! Kaum habe ich einen Schluck heiBen Tee getrunken,
halit ein Schufi heriiber, dann ein zweiter, und zwar ganz aus der

Nahe, ais ob es im Dorf ware. Ich sagę mir wiitend, dali das

sicher einer unserer Leute ist, dem aus Unvorsichtigkeit beim

Entladen das Gewehr losging. Aber nein! Das war es nicht! Bald
tónt von Westen eine lebhafte Schiefterei heriiber, von Zeit zu

Zeit durch eine unregelmaBige Salve unterbrochen. Der Stabs-
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chef springt wie wild aus der Hiitte. Die Schusse hallen aus dem

Westen heriiber! Nun also, denke ich — und von neuem erinnere

ich mich an diesen verfluchten Vers: „Tu l’as voulu, Georges
Dandinl“

Einen Augenblick spater laufen die Meldungen ein: „Kosaken
greifen das Dorf an, mehrere Sotnien!" „Sie folgten Wieniawa,
der mit seiner Patrouille auf Iwanowioe vorging.“ Endłich eilt

der Stabschef herein, er hatte die Lagę bereits uberblickt: „Es
sind nicht mehr ais zwei Sotnien, Kosaken aus dem Kubań in

Tscherkessenmiitzen. Ich gah den Befehl, eine Kompanie des

III. Bataillons ais Sicherung ausschwarmen zu lassen; sie greifen
schwach von Westen her an..

Die Bauern hatten also doch die Wahrheit gesagt! Ich trete auf
den hinteren Gang hinaus, von dem aus ich den westlichen Teil

des Dorfes vortrefflich iiberblicke, der'sich ein wenig talabwarts

dehnt... Die SchieBerei nimmt ab, um sich wieder ein wenig zu

beleben, verliert aber mit jedem Augenblick an Heftigkeit. Keine

groBe Sache, scheint mir. Wenn diese scheuBlichen Kerle nur

nicht Verstarkungen gegen uns heranfiihren! Wir miłssen uns

mit dem Abmarsch beeilen. Schon sind wir entdeckt! Und bis-

her noch keine Spur von einer Meldung, weder aus Czaple noch

aus Władysław.
Ich brenne vor Fieber und Ungeduld; meine Kehle ist unauf-

hórlich trocken, obwohl ich bereits das dritte Glas Tee trinke. Die

SchieBerei im Westen hat aufgehort. Die alten Zweifel gehen mir

durch den Kopf, die schwarzesten Vermutungen und Annahmen.

Aha! Einige Schusse im Siiden. Ich lausche; — von neuem vol-

lige Stille. Nach einem Augenblick die Meldung: „Im Siiden, auf
der StraBe, die von Czaple nach Westen fiihrt, zog irgendeine Ko-

lonne mit schweren Fahrzeugen, vielleicht Artillerie; in der Dam-

merung im Walde war nichts zu erkennen, nur hórte man rus-

sische Gesprache. Die Unsrigen beschossen die Abteilung, es ent-

stand groBe Verwirrung in der Kolonne, alles begann sich nach
Osten zuriickzuziehen. Der Weg ist jetzt frei!“ ...

Wir marschieren ab. Der letzte Akt unserer Tragódie — oder

Komddie, ich weiB es noch nicht! — beginnt. Durch den Kopf
rauscht mir wie Wein noch einmal die ganze Reihe meiner Zwei
fel, die ganze Burdę der Verantwortung...

Wir marschieren auf der kotigen StraBe. Vor uns, einige zehn
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Schritte entfernt, die Spitze mit fiinf Leuten der i.Kaderkom-

panie, mit dem Offizier voran. Am Dorfausgang erwartet mich

der Stabschef mit zwei Ordonnanzoffizieren. Er bittet, zu warten,
bis sich die ganze Kolonne zum Marsch formiert hat. Wir sollen

tausend Schritt vorriicken und haltmachen. Das wiirde geniigen,
um die ganze Kolonne aus dem Dorf herauszuziehen.

Wir machen diese tausend Schritt und bleiben in Erwartung
der Meldung des Stabschefs stehen. Mich erfaftt von neuem die-

ses wundervołle Gefiihl, das ich schon beim Ausmarsch aus Wol
brom empfand. Ich bin vollig Herr meiner selbst, der Verstand

arbeitet lebhaft und klar. So muft, sagę ich mir, allen groEen und

kleinen Abenteurern zumute gewesen sein, wenn sie an die Durch-

fiihrung ihrer Absichten herangehen, wenn sie nach der Uber-

schreitung des Rubikons ihrer Zweifel sich sagen: „Alea jacta
est!“ Ich blicke zuriick. Zur Rechten, also gegen Westen, lodern

am wolkigen Himmel die Flammen einer nahen Feuersbrunst.

Ich horę die Soldaten untereinander flustern: „Dort sind die Ko-

saken!“

„Ach du lieber Gott!“ fiihlte ich mich zu sagen versucht. „Wo
in der Nahe giht es jetzt keine?“ ... Wir rauchen inzwischen die

letzten Zigaretten zu Ende; spater, wahrend des Marsches, darf

befehlsgemafó nicht geraucht werden. Endlich kommt Kasprzycki
mit der Meldung, daB alles bereit ist. Wir brechen mit minde-

stens einer Stunde Verspatung auf. Der Marsch fiihrt durch

Wald. Vor uns sehe ich die Spitze in lebhafter Bewegung... Wir

ziehen an einer Wegekreuzung voriiber, passieren den letzten Vor-

posten, der aus einigen Reitern bestand, und riicken auf unge-
sicherten Wegen vor... Ich betrachte die Kolonne, die hinter mir

marschiert, und verstehe ihren seelischen Zustand. Die Soldaten

wissen, in welcher Lagę sie sich befinden. Ubrigens muftten ja
die strengen Marschvorschriften, das Verbot, sich hinzulegen,
Kotpfutzen zu umgehen, mit einem Wort: alle diese ungewóhn-
lichen Anordnungen selbst im beschranktesten Gehirn den Ge-

danken wachrufen, dafi es sich um etwas AuBergewóhnliches han-

delt. In den Reihen, in denen sonst lebhaft geplaudert wird,
herrscht Schweigen... Wie Geister riicken wir im Gelande vor.

Ich fiihle, daB die Kolonne entschlossen ist, sich bis zum Aul?>er-

sten zur Wehr zu setzen.

Nach einiger Zeit wird der Wald sparlicher, vor unseren Augen
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óffnet sich eine weite Lichtung. Ich sehe einen hellen Streifen

Weges, der unsere StraBe kreuzt... An der Kreuzung selbst steht

auf einer kleinen Anhohe eine Hiitte, westwarts von ihr eine Reihe

anderer. Weiter ist unser Weg gegen Osten durch Wald gedeckt,
nach Westen zu dehnt sich offenes Gelande. Auch hier herrscht

Ruhe. Die Augen schweifen nach allen Richtungen, ohne etwas zu

bemerken, die Ohren hóren nichts Verdachtiges. Hinter mir der

gleichmaBige Schritt der Infanteriekolonne. Wenn der Feind hier

stande, miiBte er bereits alarmiert sein. Und doch sind die Wa-

gen und Geschiitze gerade diesen Weg entlang gezogen, nicht

weit von hier waren die Schusse gefałlen.
Die Spitze schiebt sich rasch zur Hiitte vor, zwei, drei Schritt

hinter ihr ich und Śmigły, die Kolonne zwanzig, dreiBig Schritte

hinter mir. Ein gebahnter, breiter FuBpfad, fast ein Weg, fiihrt

auf die Anhohe, dicht an der Hiitte voriiber. Wir folgen ihm.

Plotzlich, ais die Spitze sich der Ecke der Hiitte nahert, horę ich

eine grobe, tiefe Stimme die wohlbekannten Worte einer russi-

schen Schildwache rufen: „Halt, wer da?“
Ich sehe die Spitze eine Sekunde lang zogern und sich ein paar

Schritte zuriickziehen, so dafi auch ich einige Schritte bergab
zuriickweichen mufi. In der Hiitte horę ich laute Bewegung,
Schreie. Schon befahl Śmigły: „Zweite Kompanie, vorwarts, die

Hauser durchsuchen!" Einen Augenblick spater horen wir galop-
pierende Pferde, die sich in siidwestlicher Richtung entfernen —

dann eine Reihe von Schussen, die Kugeln pfeifen ganz nahe vor-

bei. Die Spitze war bereits in der Hiitte. Ein wenig zu spat, es

war niemand mehr da...
„Weitermarschieren!“ sagę ich zu Śmigły... Diese paar Mi-

nuten bleiben fiir immer in meinem Gedachtnis... DaB dieses

Mai mein BeschluB uns nicht zum Ungliick ausschlug, ist noch

keineswegs ein Beweis dafiir, dafi mein Befehl verniinftig war.

Zweifellos war er der riskanteste Ausweg von allen moglichen
Kombinationen, die sich boten. Hatten wir einen willensstarkeren
Feind vor uns gehabt, so wiirde uns mein EntschluB teuer zu

stehen gekommen sein. Er hatte nur das eine fiir sich, daB er sehr

einfach war und daB seine Ausfuhrung am wenigsten Zeit erfor-

derte. Das war, wie mir scheint, sein gróBter und nicht unbedeu-

tender Vorteil. Denn wir hatten tatsachlich nicht viel Zeit zu ver-

lieren...
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Ich hatte noch einige scheufiliche dreiBig Kiłometer vor mir,
die ich nur in der Nacht bewaltigen konnte. Dazu noch am Mor-

gen einen Kampf mit den Russen in Aussicht, die, wie ich an-

nahm, irgendwo gegen die Krakauer Forts sichern miissen. Ich

mufite mich also beeilen...
Wir biegen von der StraBe nach rechts ab, auf ein frisch ge-

pfliigtes Feld, und beginnen langsam eine Anhóhe anzusteigen.
Was fur ein krasser Unterschied zwischen dem Marsch auf der

StraBe und dieser Miihsal querfeldein iiber wegelose, gepflugte
Felder. Die FuBe versinken in den Furchen, die weiche Erde

klebt an den Stiefeln. Tatsachlich, wenn es nicht unbedingt not-

wendig gewesen ware, sich zu beeilen, wenn unsere Nerven nicht

bis aufs auBerste angespannt gewesen waren, — weder meme Sol-
daten noch ich hatten uns bei diesem wilden Marsch auf wege-
losem Gelande Rat gewuBt. Wir hatten mit Sicherheit alle zehn

Minuten ausgeruht. So aber ging es fast ohne Rast vorwarts. Ais

mir vor lauter Erschopfung das Herz ein wenig zuzusetzen be-

gann, blieb ich, ohne die Kolonne anzuhalten, einen Augenblick
stehen, um tiefer und ruhiger zu atmen. Das bot mir ein paarmal
die Moglichkeit, die Kolonne, die sich die Anhóhe hinaufwand, zu

betrachten. Ein eigenartiger Anblick! Eine kaum wahrnehmbare

graue Schlange kroch auf gleichfalls grauer Erde hinauf. Es

herrschte vóllige Ruhe. Ein wenig abwarts, links von uns, versank

im silbergrauen Nebel, gleichfalls in Schweigen eingehiillt, das

Dorf Władysław. Ich sah, daB die Soldaten, wie ich selbst, nach
links schielten, auf das Dorf, in dem sie die Russen vermuteten.

Jeder bemiihte sich, so leise wie móglich zu gehen, fast mar-

schierte man auf Zehenspitzen. Ich bemerkte niemanden, der die
Reihen verlieB — wie sonst bei jedem Marsch. Die Kolonne glich
nicht mehr einer Masse von Einzelwesen, sondern verschmolz zu

einem einheitlichen Kórper, der sich in schónen Windungen vor-

wartsschlangelte.
Von der Hóhe begannen wir auf einem sehr steilen Pfad in eine

tiefe Schlucht hinabzusteigen... Lange Zeit marschierten wir

durch diese Schlucht; ich schatze, daB sie nicht weniger ais zwei-

einhalb Kiłometer lang war. Ich orientierte mich, daB wir trotz

der Windungen in der erforderlichen Richtung gehen: parallel
zum Dorfe Władysław, nach Siidosten. Das war der roman-

tischste Teil unseres romantischen Marsches. Eingezwangt in eine
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enge Schlucht mit steil herabfallenden Hangen, konnten wir uns

einbilden, eher in den Bergen ais in der polnischen Ebene zu mar-

schieren. Es war hier ein wenig dunkler, geheimnisvoller und so-

zusagen sicherer. Ich mufite bei diesem sonderbaren Gefuhl der

Sicberheit in einer engen Schlucht iiber mich selbst lachen; denn

mein Verstand sagte mir etwas vóllig anderes. Gerade in dieser

dummen Schlucht konnte uns die kleinste feindliche Ahteilung
die grofiten Verluste zufiigen. Ich beeilte mich also, so schnell wie

móglich auf offenes Gelande herauszukommen...
An unserem Wege fanden wir an einer breiteren Stelle der

Schlucht zwei Hiitten... Ich trat selbst in eine der Hiitten ein.

Wahrend ich auf den Wirt wartete, der sich ankleidete, rauchte ich

mit Wonne noch eine Zigarette. Hier schliefilich entschied ich die

endgiiltige Richtung unseres Marsches. EinigeFragen iiberzeugten
mich, dafi die Hauswirte berufsmafiige Schmuggler sind. Dieses

Ahenteuer, uns mitten durch die russischen Linien zu fiihren, ge-
fiel ihnen aufierordentlich. Sie erzahlten mir, dafi auf der Strafie

Słomniki—Skała viele Truppen nach Westen gezogen seien...
Ich suchte mir auf der Kartę ein Waldchen bei Widoma aus,

unweit der Strafie Krakau—Miechów, und beschlofi, dorthin zu

marschieren. Vorher mufite man die Strafie Słomniki-Skała

iiberqueren. Ich befahl dem Fuhrer, uns so iiber die Felder zu

fiihren, dafi wir die Strafie gerade in der Mitte zwischen den bei-

den Dórfern kreuzen, die, wie ich annahm, von den nach Westen

marschierenden russischen Truppen besetzt sein mufiten.

Auf Grund meiner bisherigen Erfahrung mit den Russen nahm

ich an, dafi mir das gelingen wiirde, sofern wir noch bei Nacht

dorthin gelangen. Mit dem Gehólz, das ich erreichen wollte, um

meinen Leuten eine Ruhepause zu gewahren, war natiirlich alles

eine Frage des Gliickes. Entweder stiefi ich dort auf die vor Kra
kau vermuteten russischen Sicherungslinien und greife den iiher-

raschten Feind, der in seinem Riicken keine Gefahr vermutet,
sofort mit dem Bajonett an, um mir den Weg nach Krakau zu

bahnen — oder aber, wenn ich Gliick habe, mache ich im Wald

nach diesem hollisch ermiidenden Marsch eine Rast von einer

oder anderthalb Stunden...

Unsere Schlucht beginnt breiter zu werden... Der Fuhrer weist

nach rechts und sagt, dafi wir in dieser Richtung nach Iwano
wice kommen wiirden; statt dessen miissen wir aber jetzt die
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Schlucht verlassen, um den Weg zu gewinnen, der von Władys
ław nach Celiny fiihrt, wo — wie man mir versichert — russische

Kavallerie nachtigt. Von diesem Weg aus ziehen wir querfeldein,
direkt auf die StraBe zu, die von Słomniki nach Skała fiihrt.

Der Ausgang aus der Schlucht ist noch steiler ais der Abstieg...
Endlich stehe ich erschopft auf der Hohe und werfe priifende
Blicke nach allen Seiten. Zur Linken sehe ich im Nebel die letzten

Hiitten von Władysław, hundert Schritte vor mir eine Reihe

Baume, die wahrscheinlich an einem Grenzrain stehen, — rechts
die Gabelung der Schlucht — und hinter ihr weite, graue, ge-

pfliigte Felder. Wir riicken vor. Hinter mir kriecht muhsam

Kompanie um Kompanie aus der Schlucht heraus. Plótzlich knal-

len zu unserer Linken Gewehrsohusse, einer, zwei, dann mehrere

zugleich. Die Kugeln pfeifen nicht uh er uns hinweg, es wird also

nicht in unsere Richtung geschossen. Alles erstarrt. Unwillkur-
lich hebe ich die Hand, um die Kolonne anzuhalten. Ich hóre

Śmigłys gefliisterten Befehl: „Nieder!“ Soldaten und Fiihrer sind

verschwunden, sie liegen platt am Boden.
Ich krieche mit Śmigły vor die Spitze bis zu den Baumen vor,

dort legte ich mich hin und begann sorgfaltig die silbergraue
Ebene zu priifen... Zur Linken, auf Władysław zu, nichts zu

sehen; vor uns ebenfalls nichts. Ich wende die Augen nach rechts

... und sehe deutlich einige hundert Schritt von mir entfernt

einige Reiter. Sie reiten im Schritt, einer an der Spitze, mehrere

Schritte hinter ihm folgen noch drei. Ich stelle fest, daB es nie-

mand von uns ist; iiher ihnen sehe ich im Nebel einen langen,
diinnen Strich, der sich gen Himmel hebt — Lanzen, mit denen

die gesamte russische Kavallerie bewaffnet ist, wahrend unsere

Ulanen und die ósterreichische Kavallerie keine besitzen. Von

neuem schieBen mir tausend Gedanken durch den Kopf, um die
schwere Frage zu beantworten: „Was nun?“

Unter dem Ansturm der Gedanken schlieBe ich die Augen, um

den Befehl, den ich in diesem Augenblick erteilen muB, besser

zuiiberdenken und — Bestiirzung und Erleichterung zugleich! Die

geschlossenen Augen sehen das gleicheBild: die silbergraue Ebene

und auf ihr wie gerauschlose Geister die berittenen Gestalten, die
sich uns nahern.

„Zum Teufel! Das fehlte gerade noch! Ich sehe Gespenster!“
Ich reiBe alle Willenskraft zusammen, kneife mich und óffne
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die Augen. Nein, es ist nichts da, ich sehe nichts. Ich iiberlege
einen Augenblick und schlage mich vor die Stirn.

„Esel!“ sagę ich mir, „du wiirdest doch bei diesem Dammer-

licht, wenn du schon die Lanzen siehst, bestimmt auch die Tritte

der Pferde gehort haben! Es ist doch aher still. Keine Zeit ver-

schwenden!"
„Es ist nichts 1“ flustert im gleichen Augenblick Śmigły. „Sol-

len wir wieder aufbrechen? Was meinen Śie, Kommandant?"

„Nattirlich, aufbrechen!" sagę ich ganz laut, um diese unheim-

liche Atmosphare zu durchbrechen.
Wir marschieren weiter und kommen auf einen Weg, dem wir

aber leider nur ein sehr kurzes Stiickchen folgen kónnen. Da zu

unserer Linken die Lichter von Celiny aufglanzen, biegen wir

nach rechts ab, auf ein weites, gepfliigtes Feld... Um mich ab-

zulenken, denke ich an die Russen, die wir hinter uns gelassen
haben. Von allen Seiten alarmiert, werden sie sich sammeln und

uns bei Ulina suchen. Sie werden dumme Gesichter machen, wenn

sich zeigt, daB der Vogel ausgeflogen ist. Und diese Gewehr-

schiisse hinter uns! Bestimmt erkennt vor Erregung jetzt in der

Nacht einer den anderen nicht und sie beschieBen sich gegen-

seitig. Diese Gedanken bereiten mir eine Erleichterung. Dem

Feinde einen solchen Schabernack anzutun!

Ich blicke auf die Uhr — bald fiinf! Oho! In Kurze dammert

der Tag. Wie steht es mit unserem Weg? „Fuhrer! Haben wir

noch weit?“

„Wir sind fast an der StraBe Słomniki—Skała", antworten sie
mir fliisternd. „Wir werden gleich die Hauser sehen."

Tatsachlich. Das silberne Licht des Mondes ist schon verblaBt

und weicht dem eintonigen Grau der Dammerung. In diesem

grauen Halbtag unterscheide ich zur Rechten und zur Linken die
Hauser beider Dorfer, zwischen denen wir die groBe StraBe zu

uberschreiten haben.

Vergessen alle Ermudung! . . . Wir verlangsamen unseren

Schritt, um uns besser zu orientieren. Auf der StraBe, an der

Stelle, wo wir sie kreuzen sollen, ist niemand zu sehen — sie ist

leer. In den ersten Hausern im Dorf zur Rechten herrscht Be-

wegung. Die Lichter der Laternen wandern hin und her... Ihre

Zahl ist sehr groB; es muB entweder Train oder Artillerie sein ...

Wir setzen den FuB auf die geschotterte StraBe, uberschreiten
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sie und versinken aufs neue in gepfliigtem Acker. Wir wenden

uns nach Osten. Ein paarmal blicken wir uns um, ob das Dorf

alarmiert ist. Nein, alles still und ruhig. Die ganze Kolonne, einen

Kilometer tief, schliipft iiber die Strafie. Uff! Von weitem sehe

ich einen grunen Strich Wald - das nachste Ziel meines Mar-

sches. Es ist Zeit, hochste Zeit! Es ist fast vólbg heli, zumal die

Wolken sich zerstreut haben; der Himmel ist klar.

Langs der Krakauer Strafie, wie man sie im Konigreich nennt,
oder der Warschauer Strafie, wie man sie in Krakau nennt, ziehen

sich Telegraphenstangen. Keinerlei Bewegung auf ihr festzustellen.

Ich springe iiber den Graben, kłettere auf die Strafie hinauf, werfe

einen neugierigen Blick auf das Dickicht des nahen Waldes und

erwarte einen Anruf oder Schufi. Aber nein, nichts! Bald verbirgt
sich die ganze Kolonne in raschem, lebhaftem Schritt im Wald.

Ach, welche Erleichterung! Komme, was mag! Das Abenteuer

ist noch nicht beendet. Bis Krakau sind noch sechzehn Kilometer,
und ich weifi nicht, was mir auf dem Wege zustófit. Aber — wir

kónnen jetzt sicher ausruhen. Es ist nicht so ubel auf der Welt!

Ich erteile Befehle, den Wald von allen Seiten zu sichern, ordne

Rast an, die Waffen bei der Hand, Iasse die Gewehre laden — und

endlich ausruhen. Ausruhen und eine Zigarette rauchen! Auf

allen Gesichtern sehe ich freudiges Lacheln. Bei jemandem fin-

det sich kalter Tee in der Feldflasche, die Offiziere breiten fur

mich Mantel auf die Erde hin. Ich strecke mich aus, trinke Tee,
rauche und lachę fróhlich, wie die andern, die Sonne an, die eben

am klaren Himmel emporsteigt. Vergessen sind alle druckenden

Sorgen, vergessen die Qual der Entschliisse und Zweifel. Es ist

so herrlich, auf dieser góttlichen Welt zu łeben...

Vom Larm eines Schusses wachę ich auf — ich erwache und bin

nicht sicher, ob ich es getraumt habe oder ob wirklich jemand
schofi... Schon eilen die Offiziere, um festzustellen, was ge-
schehen ist. Ich lausche, der Wald halit wider von jugendlichem
Larm und frohlichem Stimmengewirr. Ich hatte den Eindruck,
mit einer Schule auf einem Maiausflug zu sein... Alle waren

davon begeistert, dafi wir uns so nahe bei Krakau befinden; kei-

ner wolite verstehen, dafi wir vielleicht auch jetzt noch mitten

unter feindlichen Truppen stehen. Ich sprang auf, um diese Mai-

ausflugsstimmung zu verscheuchen.
Ich befahl, die Bataillone zu sammeln und gab allen den Be-
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fehl, marschbereit zu sein, keinen Larm zu machen, kein Feuer

anzuziinden. Die Offiziere haben sich zu. ibren Abteilungen zu

begeben... Vor allem mufi eine Ulanenpatrouille auf Krakau

yorstoRen, direkt auf der Strafie nach Michałowice. Wenn sie

nicbt auf die Russen stófit, dann soli sie die nachsten Vorposten
yerstandigen, dali sie nicbt auf uns schiefien, wenn sie eine In-

fanteriekolonne sich der Festung nahern sehen. Zehn Minuten

spater soli die Vorbut folgen, eine Kompanie Infanterie, und

wenn aucb auf sie niemand schielit, der Rest in Marschkolonne

auf der StraCe nach Krakau. So wird es am besten sein...

Endlich war es so weit!... Ein Zug Kavallerie setzte auf die

StraCe und jagte sofort in scbarfem Trąb auf Krakau. Keine

Scbiisse. Ich lasse die Kompanie der Vorhut abmarschieren und

formiere im Walde die Kolonne. Es ist Zeit! Aufs Pferd und aus

dem Wald herausl Die Stute setzt leicht iiber den Graben am

StraCenrand, ich bin auf der Stralie — und in diesem Augen-
blick pfeift mir eine Kugel iiber den Kopf, ein Scbuli von hinten.

Ich blicke nach recbts und links und — tatsachlich — ein Lachen

packt mich.

Auf der Stralie dort oben jagen meine Ulanen schon an den

ersten Hausern von Michałowice yoriiber. Ich sehe inmitten der

dórfbchen Hauser ihre Czapkas aufblitzen, - beiderseits der Stralie
fluchten eibg einzelne Gruppen von Reitern auf die nahen An-

bohen. Das sind Russen. Meine Vorhutkompanie hat sich bereits

ziembcb weit yorgeschoben, aber ihr Gros machte bei den ersten

Hausern halt und fiihrte dort eine mir unverstandliche Bewegung
aus. Hinter mir ist bereits die Marschkolonne meiner Bataillone

aus dem Wald herausgetreten. Von Zeit zu Zeit scholi aus dem

Hintergrunde, von Słomniki her, irgendein hartnackiger unsicht-

barer Russe auf uns. Die Kugel pfiff iiber uns hinweg und verlor

sich im Raum. Hoch iiber allem iiberschwemmt die Sonne mit

heiterem Glanz die ganze Weit.

„Vorwarts! Auf alle Falle bei den ersten Hausern zwei Kom-

panien gegen beide Flanken ausschwarmen, hinter den fliichten-

den Reitern hinterher, damit sie nicbt haltmachen und die Ko
lonne beschieCen konnen. Eine Kompanie bleibt unmittelbar bei

diesen Hausern einige gute hundert Schritte ais Nachhut zuriick.“

Ich selbst eile yorwarts, um die Ursache des Stehenbleibens der

Vorbut festzustellen. Ich brauche nicbt zu fragen: meine Leute
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schleppen Gefangene aus den Hausera. Wie sich herausstellte,
verbargen sich beim ersten Vorstofi des Zugs Ulanen einige Rus-

sen in den Hausera, wahrend die iibrigen aus den Hiitten rechts

und links der S trafie fliichteten.
Kurzes Verhór. Es sind ihrer acht, drei von ihnen gehóren zur

2i.Division des III. kaukasischen Korps; sie hatten sich auf der

Suche nach ihrer Division verirrt und bei den Kameraden von der

Gardę genachtigt. Die anderen gehórten zum finnischen Garde-

regiment, und zwar zur sogenannten Jager- oder Kundschafter-

kompanie, die zum Patrouillendienst und zur Deckung des Regi-
ments gegen Krakau vorgeschickt war, das bei Słomniki stand...

„Weiter! Nehmt sie mitl Vorwarts!“ Denn dort vor uns waren

von neuem Schusse zu hóren. Mein Zug KavaIIerie mufi sich im

Kampf befinden.

In schnellem, lebhaftem Schritt riicken wir vor, die Kompanien
schwarmen seitwarts aus; ich sehe, wie ihre Schli tzenlinien sich

der Hóhe nahem. Wir miissen uns dort oben an der friiheren

Grenze sammeln. Inmitten des Dorfes Michałowice halten ein

paar Kavalleristen, die ebenfalls Gefangene aus der Gardę ge-
macht haben, aus dem gleichen finnischen Regiment. Sie haben

zwołf gefangengenommen, darunter einen Verwundeten; aufier-

dem sind zwei gefallen. Es waren noch mehr Russen hier, aber

sie hatten sich, iiberraschend im Riicken angegriffen, zerstreut.

Rei uns keine Verluste. Der Leutnant eilte mit dem Rest des

Zuges weiter, der Festung zu, um seine Aufgabe zu erledigen.
Ich habe also zwanzig Gefangene und einige Pferde noch un-

mittelbar vor Krakau erwischt.
Das war also die russische Sicherung gegen Krakau, vor der ich

mich vorher bei meinen Cberlegungen so sehr gefiirchtet hatte!
Am ergotzlichsten aber war die Tatsache, dafi ich unbemerkt zwi-

schen der Vorhut des Regiments und dem Regiment selbst in

den Wald geschliipft war. Mehr noch: ich hatte in diesem Wald

anderthalb Stunden einige hundert Schritt von dem Nachtlager
der finnischen Gardisten entfernt gerastet, unweit der Stelle, von

der sie gegen die Festung Patrouillen ausgeschickt hatten. Man

mufite tatsachlich, damit ein solches Stuckchen gelingen konnte,
einerseits Gliick haben, andrerseits aber solche Feinde, die ihre
Pflicht so schlecht erfiillen!

Auf der Hóhe, bei dem friiheren russischen Zołlamt, brauchte
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ich eine gute halbe Stunde, um das Sammeln der ganzen Abtei-

lung abzuwarten. Die Gefahr war voriiber, ich stand hier bereits

unter dem Schutz der Krakauer Geschutze... Unser ganzer toł-

ler Streich mit dem Marsch quer durch ein feindliches Korps und

durch die Vorhut eines zweiten Korps hatte uns nicht die gering-
sten Verluste gekostet.

Heute, nachdem ein paar Jahre verflossen sind, kann ich mich

beim niichternen Nachdenken iiber diesen Durchbruch bei Ulina
von dem Gefiihl nicht befreien, dali ich eine Fabel aus Tausend-

undeiner Nacht erlebte. Unwillkurhch frage ich mich standig, wie

das móglich war, obwohl es doch durchaus unmóglich erschien.

Vor allem stiitzte sich mein, wie ich friiher schon betonte, aus

politischen Beweggriinden gefafiter EntschluB auf eine falsche

Voraussetzung der Kriegslage, namlich auf das Bestehen eines

Korridors zwischen den feindlichen Armeen. Ich móchte hinzu-

fiigen, dali viele, sehr viele beriihmte Kriegstaten ihr Entstehen

lediglich falschen, den Tatsachen nicht entsprechenden Vermu-

tungen iiber den Feind verdanken, Vermutungen, die die Durch-

fiihrung eines Entschlusses erleichtern. Nun, und dann, wenn

„le vin est tire“, folgt der Zwang des Miissens — „il faut le

boire“...
Ich kann mich der Verwunderung nicht erwehren, dali eine

Abteilung von zweitausend Leuten ungestórt inmitten des Feindes

einen ganzen Tag verbringen konnte und dann eine ganze Nacht

mitten durch ein Armeekorps hindurchzumarschieren vermochte,
das sich in der Nahe des Feindes im Vormarsch befand. Was fiir

ein geradezu ungewóhnlicher Leichtsinn im Kriege, dieser schlecht

funktionierende Patrouillen- und Wachdienst! Das war es eigent-
lich, was zu unserer Rettung ausschlug...

Eine zweite Ursache fiir das Gelingen unseres Handstreiches

war zweifellos die Haltung der ansassigen Bevólkerung... Jeden

Augenblick konnte ein Einwohner dieser Dórfer die umherstrei-

fenden feindlichen Patrouillen von unserem Versteck in Ulina-
Mała benachrichtigen. Nichts dergleichen geschah. Wir blieben

unentdeckt und unauffindbar bis zum ZusammenstoB der Pa-

trouille Wieniawas mit den Kosaken.
Die dritte Ursache des glucklichen Entschliipfens aus der Falle

bildeten wir selbst, ich und meine tapferen Schutzen. Mit einer

schlechten Truppe ware es mir nicht gelungen, meine Absicht
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durchzufiihren. Ichdenke dabeivor allem andie Morał der Truppe.
Ich habe die Nerven meiner Leute auf eine ungewóhnliche Probe

gestellt. Ich selbst kannte das Ziel dieses Versuches, aber sie be-

saften davon sozusagen keinen blassen Schimmer. Und dennoch

gab es die ganze Zeit hindurch nicht einen einzigen Augenblick
des Zógerns, der Disziplinlosigkeit oder der Entmutigung. In

aller Ruhe — entsprechend unserem Volkscharakter und dem

Wesen unseres Soldaten ein wenig leichtsinnig - erfiillte man die

aufgetragene Pflicht, ohne Murren und Beschwerden ...

Ich selbst blicke auf den Handstreich bei Ulina stets mit einem

Gefiihl der Freude und des Stolzes zuriick. Mit Freude, weil ich

selten wahrend des Krieges so viele Eindrucke erlebt habe, und

weil ich niemals zur Erreichung eines Zieles so viel aufs Spiel ge-
setzt habe, wie ich es am 9. November wagte. Ich móchte nicht

falsch verstanden sein. Es geht hier nicht um ein Risiko nur um

des Risikos willen, um die Freude am groBen Wagnis. Sondern

es geht darum, daB der Krieg und alle seine Erlebnisse nicht nur

mit dem kórperlichen Risiko des Todes verbunden sind — das

ist das Risiko des Soldaten! —, sondern auch mit dem Risiko der

Niederlage, der Nichtverwirklichung der erstrebten Absicht. Das

ist das Risiko jedes Fuhrers...

Mit Stolz blicke ich deswegen auf Ulina, weil ich — nachdem

ich meinen EntschluB vóllig selbstandig, ohne die geringste Ver-

antwortung gegen irgend jemanden gefaBt hatte — ihn bis zum

Ende durchgefiihrt habe, trotzdem sich die Schwierigkeiten bei

jedem Schritte hauften und das Risiko sich mit jedem Augen
blick ins Unertragliche steigerte. Ich bekenne offen, daB ich erst

seit Ulina mir selbst zu vertrauen und an meine Krafte zu glau-
ben begann. Vielleicht gerade deswegen hórte ich spater haufig
meine Soldaten sagen: „Jetzt folgen wir dem Kommandanten bis
ans Ende der Welt! Wenn er uns aus Ulina herausgefiihrt hat,
kónnen wir jetzt ganz ohne Sorge sein!“

Es war also eine Art ernster Priifung, die ich sowohl vor mir

selbst ais auch vor meinen Soldaten bestand.
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„Viele Fremde fragten mich haufig im Gesprach, ob ich
nicht den Ausbruch einer Revolution ahnlich der rus-

sischen befurchte. Ich habe ihnen stets geantwortet,
daC wir Polen — wenn schon die Vorsehung es wtinschen

sollte, daC die Welt die russischen Erfahrungen macht—-
es zu allerletzt tun wiirden. Wir sind zu nahe Nachbarn

RuBlands, ais daB wir ihm nachzueifern wunschten.“



Das Jahr 1920
Der Weltkrieg endete mit der staatlichen Wiedererrichtung der polni
schen Selbstandigkeit aus preufiischen, osterreichischen und russischen
Teilgebieten Polens, nachdem Deutschland und Osterreich bereits
wahrend des Weltkrieges im Jahre 1916 einen neuen polnischen Staat
anerkannt hatten. Aber noch zwei Jahre lang nach dem Ende des Welt
krieges kampfte Polen unter der Fuhrung Piłsudskis, dem sofort nach
seiner Riickkehr aus Magdeburg im Nouember 1918 die gesamte mili-
tarische und politische Macht zufiel, um die Sicherung seiner Ost-

grenzen. Der Krieg mit dem bolschewistischen Rupland erreichte
seinen Hóhepunkt im Sommer 1920. Nachdem die grope Ojfenswe
Piłsudskis in der Ukrainę keinen Enderfolg gebracht halte, stiepen
die Russen auf der Nordfront von Smoleńsk aus unter der Fuhrung
des russischen Heerfiihrers Tuchaczewski vor. Die Rotę Armee ge-
langte in wenigen Wochen bis vor Warschau. Mitte August 1920 un-

ternahm Piłsudski vom Wieprz aus den gropen Gegenstop, der mit der

endgultigen Niederlage der Russen endete.
Die Ereignisse des Sommers 1920 hat Piłsudski in einem strategi-

schen Werk beschrieben, das in die Form einer militarwissenschaft-
lichen Auseinandersetzung mit der strategischen Skizze Tuchaczewskis
„Der Marsch uber die Weichsel" gekleidet ist. Piłsudskis Antwort
„Das Jahr 1920“ berilcksichtigt auch andere russische Darstellungen,
vor allem neben Tuchaczewski das Werk des russischen Generals Ser-

giejew, der die aktiuste Heeresgruppe der russischen Nordarmeen

fuhrte.
Die wiedergegebenen Kapitel schildern die grundsatzliche taktisch-

strategische Auffassung des polnischen Marschalls, die eigentliche
Schlacht an der Weichsel sowie die das Gesamtwerk abschliepende
politische Beurteilung der russisch-polnischen Kriegsoperationen,
alles nicht ohne wesentliche Einblicke in die damalige innerpolitische
Situation Polens.

Die Ehrfurcht vor dem Schiitzengraben

Wenn
man von einer Position spricht, um die gekampft wird,

denkt jeder, der die Kriegsgeschichte kennt, an den so-

genannten Positionskrieg. Ais eine Position bezeichnen wir diesen

oder jenen Gelandestreifen, der infolge seiner naturlichen Be-

schaffenheit dem Verteidiger eine móglichst grolłe Uberlegenheit
uber den Angreifer gewahrt. Lange Zeit hindurch in der Kriegs
geschichte hat sich die Kriegskunst darum bemuht, im Gelande

121



solche Positionen zu finden, in denen ein Heer einen Kampf ge-
fahrloser annehmen kónnte.

Aber die Kriegserfahrungen haben solche Gberlegungen wider-

legt. Der Feind umging gewóhnlich solche Stellungen, ohne den

Versuch zu machen, sich ihrer zu bemachtigen. Und ais man

schlieBlich fast jeden FuBbreit des Gelandes zu befestigen be-

gann, verloren die Positionen im allgemeinen viel an Wert. Also

nicht um des leeren Wortes „Position" willen stellten unsere

Fiihrer den Truppen die Wiedereroberung der verlorenen — iibri-

gens aucb ihrer Meinung nach scblechten — Positionen ais Ziel

hin. Es ging um etwas anderes; wenn der Befehl anstatt der ab-
strakten Formel „Wiederherstellung der friiheren Situation“ den

konkreteren Ausdruck angewandt hatte: „die verlorengegangenen
Stellungen sind zuriickzuerobem" - dann waren wir auf dem

rechten Wege; denn einzig und allein darum ging der Kampf.
Also nicht die Position an sich, die ja ais elend anerkannt war

und leicht anderswo gefunden werden konnte, spielte hier eine

Rolle, sondem eine lange Linie so oder so ausgebauter Befesti-

gungen und Schiitzengraben. Nur dann, wenn wir das Ziel der

Schlacht so auffassen, erlangt sie eine strategische Bedeutung,
anstatt eine Reihe zusammenhangloser Kampfe ohne gróBeres
Ziel zu bilden.

Ich unterstreiche absichtlich den Unterschied, der meiner Mei
nung nach zwischen einer Position und dem Schiitzengraben,
zwischen einem Positionskrieg und einem Schutzengrabenkrieg
bestehen muB. Wahrend der Positionskrieg, wie ich ihn oben

umschrieb, schon ziemlich lange der Vergangenheit angebort, ist

der Schutzengrabenkrieg, der sich lange Jahre hindurch im Ver-

lauf des europaischen Krieges iiber ungeheure Raume ausdehnte,
nicht nur allgemein bekannt, da einige zehn Millionen Menschen

an ihm teilnahmen, sondern es gelang ihm dariiber hinaus, durch

das AusmaB seiner Anforderungen Gehirn und Seele des Men
schen umzuformen und sogar eine neue militarische Fachsprache
zu schaffen.

In den Anfangen des europaischen Krieges im Jahre 1914 ge-
horte der Schiitzengraben ausschlieBlich zur Taktik, zur Methode
der Kampffiihrung. Neben seinem Gewehr trug jeder Soldat im

Kampf noch einen Spaten, der einen unentbehrlichen Teil seiner

Ausriistung bildete. Ob er sich gegen den Feind zu verteidigen
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oder ihn anzugreifen hatte, stets muBte er diesen Spaten ais

Kampfmittel benutzen.
Bei den gewaltigen Heeresbewegungen, mit denen dieser unge-

heure, vierjahrige Krieg begann, wurde also der Schutzengraben
iiberall in Anwendung gebracht, sowohl beim Angriff wie bei der

Verteidigung, aber niemals wurde er ais Ziel groBer Kampfe be-

trachtet, niemals drang er in die Sphare der Strategie, die diese

Ziele bestimmt. Bisweilen allerdings gewann der Schutzengraben
dank seiner Verteidigungskrafl die Bedeutung einer Position, mit

welchem Begriff man einstmals besondere Gelandeabschnitte

taufte, die einen naturlichen Verteidigungswert besaBen; aber

auch dann war er nur eine Episode in dem gigantischen Ringen
der Millionenheere, die bis zum Ende des Jahres 1914 auf den

wesentlichsten Faktor des Sieges noch nicht verzichten wollten:

auf die Bewegung.
Erst im folgenden Jahr erstarrten auf den Feldem Frankreichs

und Belgiens beide Gegner bewegungslos einander gegenuber,
durch eine lange, ununterbrochene Linie von Schutzengraben
festgehalten. Damals geschah es, dafi der Schutzengraben ais

unuberwindbares Hindemis den bisherigen wichtigsten Faktor
des Sieges vernichtete: Manover und Bewegung. Siegreich drang
der Schutzengraben aus dem Bereich der Taktik in die Sphare
der Strategie.

Wie ein stolzer Sieger begann er sich aufzublahen, in Dppig-
keit zu schwelgen und verlangte wie ein Moloch von den Krieg-
fiihrenden immer neue Opfer. Eine Schiitzengrabenlinie nach der

anderen wuchs empor, es bildeten sich ganze Labyrinthe. Wo ein

Neuling auf das Grabensystem stieB, fand er sich infolgedessen
wie in einer unbekannten Gegend, in der man ohne Plan, ohne

Wegweiser, ohne StraBennamen und ohne standiges Fragen un-

fehlbar in die Irre gehen muBte. Der Schutzengraben forderte

tagtaglich neue Anstrengungen. Die Soldaten richteten sich wohn-
lich ein und versuchten unter riesigen Anstrengungen, aus

diesem ungewohnlichen Ort eine einigermaBen ertragliche
Unterkunft zu machen, die zur Arbeit ebenso geeignet war wie

zur Ruhe.
Um den Anforderungen dieses neuen Fetischs des Krieges zu

entsprechen, spannte man alle Hilfsquellen des kriegfiihrenden
Landes vor seinen Siegeswagen. Der Ingenieur, und nicht nur der
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armselige Infanterist, brachte dort sein ganzes technisches Wissen

zur Anwendung, und zahlreiche Fabriken lieferten ungebeure
Mengen von Baumaterial, die der Schiitzengraben verschlang.
Wie in einer groBen Stadt befen die Drahte in allen Richtungen,
um die Stabe und die Kommandos, die Depots und die Magazine,
die Hospitaler und die Stallungen miteinander zu verbinden. Der

Schiitzengraben dehnte sicb aus, er wuchs an Macht und Umfang
von Monat zu Monat. Immer vollstandiger und imrner griind-
licher zerstorte und vemichtete er die bisherigen siegreichen
Krafte des Krieges, die Móglichkeiten des Marschierens und die

freie Bewegungsfahigkeit.
In diesem mehrjahrigen Krieg um den Schutzengraben entwik-

kelte sich bei den Soldaten und bei den Fiihrern eine besondere

seelische Haltung, eine Einstellung, die mit einem Militarbau-

wesen besonderer Art in Verbindung stand, bei dem eine groBe
Menge Baumaterial verbraucht wurde, und die dann zur Mechani-

sierung eines betrachtlichen Teils der Kampfaktionen fiihrte, wie

es immer der Fali ist, wenn man riesige Menschenmassen auf

engem Raum zum gemeinsamen Leben und zur gemeinsamen
Tatigkeit fiir ein einheitliches Zieł ansammelt. Man schlug sich

dann mit gróBter Anstrengung um kleine Teile des Schiitzen-

grabenlabyrinths und nannte bereits die Eroberung von 5oo Me-

tern dieses neuen, bis dahin unbekannten Hindemisses einen Sieg.
Man erkaufte diese Siege mit groBen Menschenopfem und mit

einem noch gróBeren Verlust an kostbarem Kriegsmaterial. Erst

damals, in diesem Schiitzengrabenkrieg, der die Bewegung und

das Manóver einschrankte, begann die Strategie, sich bescheide-

nere Kampfziele zu setzen. Damals begann die „Wiederherstel-
lung der friiheren Situation“ die Ruckeroberung der vom Feind

genommenen Graben zu bedeuten, ais handełte es sich um einen

verlorenen Schatz.

Der Krieg in der einstigen Bedeutung dieses Wortes schien zu

verschwinden, und lange Zeit hindurch blieben alle Versuche und

Anstrengungen der hellsten Geister, der Strategie die ehemaligen
Faktoren des Sieges im Triumph zuriickzuholen, unfruchtbar.

Der groBe Fuhrer der Welt des Krieges, der mit seinem unge-
heuren Genie einstmals die Strategie der Linie und der unein-
nehmbaren Position sprengte, der groBe Napoleon, mag sich so

manches Mai in seinem Grabę umgedreht haben im Gedanken
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daran, dafi seine Lehren nutzlos waren und seine glanzvołlen
Taten in Vergessenheit gerieten. Wenn er stolz sagte, dali er viele

Kriege mit den Beinen seiner Soldaten, dank Marschen und blitz-

artigen Manóvern gewonnen habe, — so entartete jetzt der Krieg
ganz offensichtlich und sank zu einem unfruchtbaren Bemuhen

der Industrie und des Handwerks herab, die sich anstrengten, das

fur diese Art von Kampfen notwendige ungeheure Materiał zu

bescbaffen. Man erwartete tatsachlich, die feindlicbe Wider-

standskraft dadurch zu brechen, dali man durcb unablassigen
Mord die Menschen zur Erschópfung und ihre gewerblich-indu-
striellen Krafte zum Weilibluten brachte.

Der wesentliche Grundsatz des Schutzengrabenkrieges besteht

darin, der Bewegungsfreiheit des Feindes ein so starkes Hindemis

entgegenzusetzen, dali jede Bewegung nur um den Preis unge-
heurer menschlicher Krafte- und Lebensvemichtung sowie gro-
fier Materialverluste gestattet ist. Jeder Versuch zur Wieder-

gewinnung der Bewegungsfreiheit muli also mit Verlusten dieser

Art bestraft werden, und der Kampf erhalt den Sinn, den Gegner,
der einen Angriff wagt, davon zu iiberzeugen, dali ałle seine Ver-

suche nutzlos sind. Erst auf diese Weise biłdete der Schutzen-

graben mit seiner ganzen verwickelten Technik und mit den durcb

sie in der Seele des Soldaten und der Fiihrer hervorgerufenen
Veranderungen einen Teil der Kriegsstrategie, nachdem er die

Niederungen der Taktik verlassen hat.

Wenn ich mich bei dieser Einschatzung des Schutzengraben
krieges bemiihe, unseren Krieg mit den Sowjets zu untersuchen,
dann finde ich stets ebenso in meinen Erinnerungen wie in den

Dokumenten gerade in dieser Beziehung in unserem Heer innere

Gegensatzlichkeiten. Wahrend ich ais oberster Heerfiihrer sofort

auf jeden Versuch der Fiihrung eines Schutzengrabenkrieges ver-

zichtete, weil ich keine Moglichkeit sah, seine Grundsatze bei uns

anzuwenden, — traf ich immer sowohl bei meinen Untergebenen
wie auch bei der Bevólkerung eine groBe Ehrfurcht vor dem
Grundsatz: „Errichtet eine starkę Linie!“ Die Leute standen noch

unter dem tiefen Eindruck des eben beendeten Weltkrieges und
wollten leider allzu haufig in meinen Bemuhungen, die Methoden
der Bewegung und des Manóvers in unserer Kriegsfiihrung wieder

einzufiihren, einen ungesunden strategischen Gedanken sehen,
der sich von der ganzen Schonheit und Macht des kiirzlichen
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Herm des Krieges, von dem aufgeblahten und gemasteten
Schutzengrahen, abwandte.

Nun, der Schutzengraben konnte eigentlich bei uns nur sehr

armselig und kummerlich ausfallen. Er konnte — was notwendig
war, um die geeignete strategische Wirkung zu erzielen — weder

durch die Industrie, die ja gar nicht vorhanden war, noch durch

menschliche Anstrengungen geniigend genahrt werden, um ihn

hinlanglich zu bevolkern und in einem Zustande hinreichender

Bedeutung zu erhalten. Bis zum Jahre 1920 iiberwog mein Ein-

flufi derart, daB der Schutzengraben in das fiir ihn zustandige
Verwendungsgebiet zuriickkehrte, in das Gebiet der Taktik und

der Kampfart. Unsere standigen Siege schienen die Richtigkeit
meines Standpunktes zu bestatigen.

Aber der Schutzengraben stieg ungern von seinem Thron herab.

Er rachte sich, suchte eine Gelegenheit zur Vergeltung und lieft

an seinem Platz seine untrennbar mit ihm verbundene Schwester

zuruck: die starre Linie, die sich in dauerndem Widerspruch mit

den von mir wieder eingefiihrten Grundsatzen der Bewegung und

des Manovers herumstritt. Der Schutzengraben rachte sich: rings
um mich herum und vor allem hinter meinem Riicken erhob sich

ein Achselzucken, unzufriedenes Gefliister und leise, schmerzliche

Klagen iiber die veralteten, kindisch-romantischen strategischen
Anschauungen des obersten Fiihrers. „Errichtet eine starkę
Linie!" — das sei der moderne Krieg, darin liege fur Polen die

Rettung!...

Die rotę Fiut

Zwei
Schlachten entschieden das Schicksal des von Tucha-

czewski geleiteten Feldzuges bis Warschau. Die erste wurde
am 4. und 5. Juli 1920 siidlich der Dzisna gegen unsere I. Armee

geliefert, wahrend die Mehrheit unserer Truppen, die IV. Armee

und die Armeegruppe Polesien, tatenlos beiseitestanden und den
Feind nicht daran hinderten, mit iiberlegenen Kraften einen hal-

ben Sieg iiber uns davonzutragen. Die zweite Schlacht wurde vom

11. bis i4- Juli vor Wilna gegen einen sehr geringen Teil unserer

Streitkrafte gefiihrt, wahrend die iibrige Front keinerlei Anteil

am Kampfe nahm.
Diese beiden Schlachten óffneten den Weg, zwar nicht fiir das

Gros der Streitkrafte Tuchaczewskis, aber immerhin fiir den
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nórdlichsten Teil seines Heeres, fur die IV. Armee und ihre Ka-

vallerie. Von diesem Zeitpunkt ab wurden alle Versuche, den

Feind aufzuhalten, seinerseits auf die gleiche Weise entschieden

wie die Schlacht bei Wilna.
Der russische General Sergiejew stieB mit seiner Armee und

der Kavallerie von Wilna ab durch einen ziemlich engen Korri-

dor vor, umging mit einer Art seitlicher Vorhut den nórdlichen

Fliigel unseres Heeres und zog dann den Rest der Sowjetstreit-
krafte nach. Jedes derartige Manóver entschied wie bei Wilna

iiber die Versuche des Widerstandes zuerst der I. Armee, die sich

zuruckzog; dann beeilte sich auch die sudlichere IV. Armee,
gleichfalls zuruckzuweichen.

Angesichts des Vorhandenseins der Kavallerie auf dem auBer-

sten Fliigel der Sowjettruppen nahmen diese Entscheidungen bis-

weilen das MaB richtiger Niederlagen an, zumal die Schnelligkeit
der Eroberung des Gelandes in der Einbildungskraft einen star-

ken Eindruck hinterlieB. Die Widerstandsversuche von unserer

Seite waren eigentlich nur Episoden, die in strategischer Hinsicht

einander ungemein ahnelten.

Denn alle diese Versuche trugen in der Tat einen vóllig einheit-

lichen Charakter und anderten grundsatzlich nichts an unserer

strategischen Lagę. Sie waren standig nur die fast verzweifelten

Folgen unserer ersten MiBgeschicke. Angesichts der Tatsacbe,
dali der erste Kampf nur ein halber Sieg war und daB die zweite

Niederlage bei Wilna halb durch Zufall entstand, wird der Kriegs-
historiker ewig vor einem sonderbaren Ratsel stehen, das sich

hinter der Bedeutung dieser Kampfe verbirgt.
Der Vormarsch der Truppen Tuchaczewskis blieb, nachdem

einmal fiir die IV. Armee Sergiejews und ihre Kavallerie der Weg
geóffnet war, ununterbrochen. Die bis Warschau und Umgebung
taglich iiberwundenen Entfernungen erreichten rund zwanzig
Kilometer. Diese langen, durch Kampfe unterbrochenen Marsche

kónnen sowohl den Truppen ais auch ihren Fuhrern alle Ehre

machen.
Der EinfluB dieses Marsches war auBerordentlich stark. Tucha-

czewski mochte ihn in einer seiner strategischen Erlauterungen
mit dem Marsch des deutschen Heeres auf Paris vergleichen. In

der Tat machte dieses unaufhorliche, wurmartige Vorriicken mas-

senhafter feindlicher Streitkrafte, das von Zeit zu Zeit durch
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Sprunge unterbrochen wurde, dieser wochenlang anhaltende Vor-

marsch den Eindruck einer unwiderstehlichen Gewalt, die wie

eine schwere, ungeheure Wolke vorwarts drangt und fur die es

kein Hindernis gibt. In dieser Erscheinung lag etwas Hoffnungs-
loses, unter dessen Druck die inneren Spannkrafte des Einzelnen

und der Masse zerbrachen. Ich erinnere mich eines der damaligen
Gesprache. Einer meiner Generale, mit dem ich mich damals

haufig unterhalten muBte, begann fast Tag fur Tag sein Ge-

sprach und seine Meinung mit den Worten: „Was fiir ein

Marsch! Was fiir ein Marsch!“

Bewunderung und ohnmachtige Bitterkeit zugleich lagen in

diesen Worten. Auf die Militars machte dieser Vormarsch den

Eindruck eines ungeheuren Kaleidoskops, in dem sich taglich eine

neue Situation abzeichnet, mit neuen Namen geographischer
Punkte, vermischt mit Regiments- und Divisionsnummern, mit

einer neuen Zeit- und Distanzberechnung. Und obwohl dieses

schreckliche Kaleidoskop seine Bilder nur langsam abrollte, ver-

ursachte seine unwiderstehliche und einformige Veranderung
nach einiger Zeit ein fiirchterliches Durcheinander unvollendeter

Kombinationen und Gegenkombinationen, unausgefiihrter Befehłe
und Meldungen, die mit der inzwischen eingetretenen neuen Lagę
nicht mehr im Zusammenhang standen.

Unter dem Eindruck dieser vorwartsdrangenden, hagelschweren
Wolke sank der Staat zusammen, schwankten die Charaktere,
wurde das Herz des Soldaten weich. Uberall rings um mich sah

ich den EinfluB dieses Marsches. Auf polnischer Seite entstand

unter dem Eindruck der Ereignisse immer klarer und deutlicher
neben der aulSeren eine innere Front, dereń Anwachsen in der

Geschichte aller Kriege den Vorboten des Zusammenbruchs und

einen entscheidenden Faktor fur den Verlust zwar nicht von

Schlachten, aber von Kriegen darstellte.

Tuchaczewski móchte also seinen Marsch auf Warschau mit
dem Marsch der Deutschen auf Paris vergleichen. Auch dort

muftte sich unfehlbar eine innere Front erheben, eine Front un-

widerstehlicher Kraftlosigkeit und der Klugeleien schwachlicher

Feiglinge. Aber Paris, das im Laufe seiner Geschichte so viele

Schwierigkeiten siegreich iiberwand, war nicht Warschau, das

sich kaum aus dem Schmutz einer hundertjahrigen Sklaverei er-

hoben hatte - einer Sklaverei, in der ein ganzes Jahrhundert lang
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der Geist der Schwache und die Kliigeleien der Feiglinge Triumphe
gefeiert hatten. Die innere Front war also starker ais 19x4 in

Paris, und der Widerstand gegeniiber den Einfliisterungen der

Furcht und gegeniiber der Tendenz zur ohnmachtigen Passivitat

war geringer und schwacher. Das Staatsgebaude begann zu

schwanken, die Anstrengungen der Truppen erschópften sich in

Teilaktionen, und die Aufgabe der obersten Fiihrung wurde von

Tag zu Tag in morabscher Hinsicht immer muhsamer und schwe-

rer. Immerhin wurden inmitten dieser (Jberschwemmung von

Furcht, Kraftlosigkeit und Ohnmacht Versuche gemacht, Ansatz-

punkte kraftigen Widerstandes zu organisieren, — aber vom ge-
schichtlichen Standpunkt aus darf man diese Bemuhungen nicht

iiberschatzen. Sie besaBen keine elementare Wucht und Gewalt

und wurden durch ałlzuviel Geschrei und iibermaBige Organisa-
tionsmangel geschwacht. Um des leeren Geredes willen pragte
man die unsinnige Forderung einer neuen Freiwilhgenarmee,
einer Armee, in der ais organisatorischer Unfug vor allem zahl-

reiche Stabe aus dem Boden wuchsen, die von neuen Postenjagem
uberfiillt waren. Es gelang mir, diesem Unsinn Einhałt zu gebie-
ten, indem ich anordnete, daB die Grundlage der Organisation
das Bataillon bilden muB; ich gab meine Zustimmung lediglich
dazu, aus den tiichtigsten und am wenigsten larmenden Elemen-

ten eine einzige Freiwilligendivision zu bilden, die dann iibrigens
bis zum Ende des Krieges ais solche das Schicksal der anderen

Divisionen teilte ...

Beziiglich unserer, vom General Szeptycki kommandierten Nord-
front blieb ich bei einem durchaus feststehenden BeschluB und

suchte lediglich in der Gegenoffensive den geeigneten Weg, den
Vormarsch des Feindes an die Weichsel oder auf Warschau auf-

zuhalten. Um mein Verhaltnis zu diesen Fragen zu kennzeichnen,
fuhre ich wórthch meine Notiz an, die ich einem historischen Do
kument mit dem Titel: „Die Angelegenheit des Generals Szep
tycki" beifugte. Die Notiz selbst habe ich im Jahre 1921 aufge-
zeichnet, also zu einer Zeit, ais meine Erinnerungen noch fri-

scher waren, ais es heute der Fali ist:

„Was die Gesamtheit der Operationen an der Nordfront be-

trifft, muB ich erklaren, daB ich eine allgemeine Erórterung die
ser oder jenerEntscheidungen fur verhaltnismaBig zwecklos hielt.
Grundsatzhch war ich auf den Plan der deutschen Schiitzengra-
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ben und eines starken linken Fliigels hinter den Graben bei Wilna

zuruckgekommen. Aber nach den ersten Angriffen auf die

IV. Armee glaubte ich nicht mehr an die Verwirklichung dieses

Planes, und zwar aus folgenden Griinden. Die Durchfuhrung des

Planes mit allen seinen notwendigen Folgerungen erforderte:

a) einen sehr raschen Riickzug unter Aufopferung vieler Dinge,
— um Zeit zu gewinnen;

b) die unumganglich notwendige Neuordnung der Truppen;
c) die Ernennung neuer Fiihrer, was fur die Hebung der Morał

der Truppen und zur Kennzeichnung eines vóllig neuen Kampf-
abschnittes das Wichtigste war.

An all das hatte ich mehrere Tage gedacht, schliefjlich aber

begrub ich diesen Plan, und zwar aus folgenden Griinden :

1. Die Panik im Hinterłande, selbst in weit von der Front ent-

fernten Bezirken, begann sehr plótzlich, stimmte das Heer recht

scheu und liefi fur die Arbeit im Hinterłande und an den Eisen-

bahnwegen keinen grofien Erfolg erwarten.

2. Die personlichen Beziehungen in der Armee, und besonders

unter den hóheren Offizieren, gehorten zu den schlechtesten, die

ich jemals bei meinen geschichtlichen Studien angetroffen habe.

Veranderungen groBen Stiles konnten also angesichts der schlech-
ten Morał, die damals bereits im ganzen Lande herrschte, zu einer

organisatorischen Katastrophe fiihren, die mir iibrigens auch so

fortwahrend iiber dem Kopfe hing.
3. Ein Gefiihl moralischer Gegenwehr, das ich empfand und

iiber das ich sehr lange nachgedacht habe, trieb mich, selbst an

die Front zu gehen und dort die unmittelbare Fiihrung zu iiber-

nehmen. Mit ungemein groBer Bitterkeit habe ich diesen Plan

wieder verworfen. Der Hauptgrund dafiir war das Gefiihl, der

moralische Zustand des ganzen Landes werde so verhangnisvoll
fiir die Ziele des Krieges, die Neigung zur Panik und die An-

spannung der Nerven seien so groB, dali ich seit dieser Zeit auBer

der auBeren Front auch noch die innere Front ais bedeutendes

Minus in meinen Berechnungen zu beriicksichtigen begann. Ich

wollte mich nicht der Verantwortlichkeit entziehen, was sehr

leicht gewesen ware. Ich erkannte also, daB zunachst mein Platz

in Warschau war, um die innere Haltung des Landes zu andem

und die innere Front aufrechtzuerhalten — und wenn auch nur

durch eine gute Miene und durch sicheres persónliches Auftreten.
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Ich erachtete also meine Abreise an die Front fur langere Zeit

nicht fiir móghch. Angesichts aller dieser Tatsachen war von

dieser Zeit ab bis zu den Augusttagen vor Warschau mein allge-
meiner strategischer Plan folgender:

1. Die Nordfront muB Zeit gewinnen.
2. Im Lande selbst energische Vorbereitung der Reseryen. —

Ich dirigierte sie an den Bug, ohne sie in die Riickzugskampfe der

Nordfront zu verwickeln.
3. Mit Budjenny SchluB machen und aus dem Siiden starkere

Krafte fiir den Gegenangriff heranziehen, den ich aus der Um-

gebung von Breść plante. Hartnackig hielt ich bis zum SchluB an

diesem grundsatzbchen Gedanken fest.“

Abgesehen vom Notizstil der Bemerkungen am Rande der Do-

kumente, geben sie genau meine Uberlegungen ais obersterFiihrer

Polens wieder. Wenn ich schon sogleich nach der ersten Schlacht

vom 4. und 5. Juli derart dachte, so iiberzeugte ich mich noch

starker in meiner Meinung, ais ich die Fruchtlosigkeit aller Be-

miihungen sah, die unsinnige strategische Lagę unserer Truppen
an der Nordfront abzuandern. Schon nach dem Verlust von Wilna

kam ich zu der Uberzeugung, daB der giinstigste Augenhlick fiir

den Kommandowechsel an der Nordfront der Ubergang unserer

Truppen iiber Bug und Narew sein wiirde. Ich vermutete, daB es

dem grófiten Teil der Armeegruppe Polesien, die wahrend ihres

Ruckzuges fast gar nicht in Kampfe verwickelt wurde, gelingen
wiirde, Breść n. B. (Brest-Litowsk) zu halten und auf diese Weise

den Aufmarsch der Truppen aus dem Siiden zu einem starkeren

Schłage zu decken.

Die notwendige Bedingung fiir diesen Aufmarsch war jedoch,
den groBen Trumpf zu iiberstechen, den der Gegner in der Rei-

terarmee Budjennys besaB. Mit der feindlichen Infanterie vor

unserer Siidfront rechnete ich sehr wenig. Nach der schweren

Niederlage, die ich der XII. Sowjetarmee auf den Ebenen der

Ukrainę zugefiigt hatte, bewies die feindliche Infanterie keine

groBe Starkę mehr und diente eigentlich nur noch zur Unter-

stiitzung der Tatigkeit der Reiterarmee Budjennys. Ein paar neue

Divisionen, die sich an dieser Front zeigten, wetzten, obwohl die

eine von ihnen den stolzen Namen „Eiserne Division“ fiihrte, ihr

„Eisen“ in den Kampfen mit unserer III. Armee des Generals

Rydz-Śmigły rasch ab und verloren alle Energie und Kampfes-
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lust. Die treibende Kraft im Suden bildete Budjennys Reitem,
und ich glaubte nicht, daB es schwer ware, nach der Beseitigung
oder wenigstens Unschadlichmachung dieser Reiterei gróBere
Streitkrafte aus dem Siiden abzuziehen, um sie etwa zwischen

Kowel und Breść zu konzentrieren und zusammen mit der durch

Kampfe wenig geschwachten polesischen Armeegruppe zum Ge-

genangriff in nórdlicher Richtung uberzugehen.
Bei diesen meinen Erwagungen zog ich gleichermaBen den

moralischen Zustand des Heeres in Betracht. Wahrend ich im

Norden die standig fortschreitende Zersetzung der moralischen

Krafte beobachtete, bemerkte ich im Suden im Gegensatz dazu

eine Art moralischer Versteifung und ein wachsendes Vertrauen

auf die Oberwindung der Krise. Dort zog sich die lange Front

zuriick und bróckelte aus haufig geringen Ursachen ab, die Trup-
pen wichen bisweilen ohne Kampf und oft in Unordnung. Im

Siiden bewies die Truppe eine anhaltende Manóvrierfahigkeit und

nahm den Kampf immer wieder auf.

Diese Kampfe verminderten zudem, wenn sie auch noch keine

Siege fur uns waren, die Krafte unseres Hauptgegners Budjenny
Tag fur Tag, und es fiel ihm sehr schwer, seine Verluste aufzu-

fiilien. Der groBe und taglich wachsende Unterschied zwischen

dem militarischen Wert der Siidfront und dem der Nordfront

ergah sich mit ausdrucksvoher Deutlichkeit aus dem Umfang des

Gelandes, das beim Riickzug dem Feinde iiberlassen wurde. Wenn

wir den 4- Juli, an dem der Kampf im Norden begann, fur unse-

ren Vergleich ais Ausgangsdatum nehmen und beim 20. Juli halt-

machen, an dem die Nordarmee etwa den Njemen und die Szczara

erreichte, dann illustrieren die Ziffem mit Leichtigkeit die Rich-

tigkeit meiner Ansicht. In der I. Armee z. B. brachte in dieser

Zeit die 10. Division beim Riickzug 3g5 Kilometer hinter sich;
in der IV. Armee fiihrte beispielsweise die 2. Legionsdivision
einen Ruckzugsmarsch von 2g5 Kilometer durch. In derselhen

Zeit betragen die entsprechenden Ziffem fur die drei Siidarmeen,
die VI., die II. und die III.: 100, 80 und i3o Kilometer.

Diese Zahlen sprechen fur sich selbst und wurden mit jedem
Tag, mit jedem Kilometer immer deutlicher. Ich fugę hinzu, daB

inzwischen die Aufstełlung eines groBeren Kavalleriekorps auf

unserer Seite bei Zamość und Umgebung zwar nur łangsam vor-

wartskam, sich aber schlieBlich doch dem Ende naherte. Ich
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fuhr dorthin, um die organisatorische Arbeit anzuspomen tmd

um die Kavallerie im gegebenen Augenblick richtig einzusetzen.

Ich hoffte also, dafi ich hochstwahrscheinlich gegen Ende Juli

zu den entscheidenden Operationen ubergehen kónnte. In Rich-

tung Bug und Narew wurden einzelne Freiwilligenbataillone und

Verstarkungen fur die auf dem Riickzug befindliche I. und

IV. Armee in Marsch gesetzt; und etwa am 25. Juli ordnete ich

den Aufmarsch von Truppen im Siiden an, um einen Schlag gegen

Budjennys Reiterarmee zu fiihren. Diesen Schlag sollte vom Nor-

den aus die II. Armee aus der Gegend von Beresteczko ausfuhren,
wohin auch die frisch gebildeten Kavalleriedivisionen dirigiert
wurden. Von Westen her sollten Teile der VI. Armee an diesem

Angriff teilnehmen.

Leider vollzog sich der Aufmarsch so langsam, und die Anfange
des Kampfes, der sich in der Umgebung von Beresteczko entwik-

kelte, waren so unklar, dali diese Schlacht — obwohl die Kaval-

lerie Budjennys durch den doppelten Angriff tiichtig mitgenom-
men und zum Riickzug gezwungen wurde — mir nicht geeignet
erschien, rasche und entscheidende Erfolge herbeizufiihren.

Ich selbst konnte mich nicht, wie ich es beabsichtigte, person-
lich zu den Truppen begeben. Auf den durch mehrtagigen Regen
aufgeweichten Wegen verweigerte mein Auto den Gehorsam. Und

wahrend ich von Chełm aus im Hauptquartier des Generals Rydz-
Śmigły, der diesen Frontabschnitt befehligte, mit Ungeduld den

Kampf verfolgte, besetzte der Feind im Norden bereits Łomża

und naherte sich schnell dem Bug und Breść.

Ich erinnere mich, daB ich am 3o. Juli den General Sikorski,
der in Breść die Fiihrung hatte, fragen lieft, wie lange ich auf

seinen Widerstand in Breść und Umgebung rechnen konne. Das

war fiir mich sehr wichtig, denn ich hatte absichtlich am Stochód
Teile der III. Armee zuriickgelassen, um das ganze Gelande bei

Kowel gegen Osten zu decken, wo ich damals die Streitkrafte fiir

den Gegenangriff zu konzentrieren beabsichtigte, falls es mir ge-

lang, mit Budjenny zum Ende zu kommen. Die Antwort lautete

ermutigend. General Sikorski meinte, sich in Breść und Um
gebung noch bis zu zehn Tagen halten zu konnen, und ich glaubte
daher, trotz der langsamen Entwicklung der Operationen gegen
die feindliche Kavallerie dieses Manover vollenden zu konnen.

Leider erwiesen sich die Berechnungen des Generals Sikorski
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ais triigerisch. Breść fiel bereits am ubernachsten Tage, am

i. August. Breść fiel, und mit ihm stiirzten alle meine Piane zu-

sammen. Wenn ich mich haufig bei meiner Analyse boshaft gegen
die Auffassungen wende, die die ganze Arbeit der militarischen

Fiihrung in iibertriebener Weise mit geographischen Namen, geo-
metrischen Figuren und mit hochtrabenden Formeln der strategi-
schen und taktischen Terminologie verbinden, dann ging das bei

der Cberlegung, ob ich nicht in Verbindung mit Breść in die

gleiche Falle gegangen bin, auch mich selbst an. Nach dem Fali

dieser angeblichen Festung anderte ich einen ganzen Tag hin-

durch meine Befehle nicht, obwohl der Kommandant der

III. Armee, General Zieliński, in Kowel, dem Platz meines Aufmar-

sches, mit seiner nórdlichen Flankę nunmehr vollig in der Luft

hing. Es ging darum, entweder die Deckung gegen Osten, die

sich am Stochód und am Oberlauf des Styr entlang zog, zuriick-

zuziehen und damit auf den seit langem geplanten Schlag gegen
Norden langs des óstlichen Ufers des Bug zu verzichten oder aber

auf meiner Absicht weiter zu beharren.

Ohne Zweifel machte der Fali von Breść, des Platzes, mit dem

so viele meiner Piane zusammenhingen, auf mich einen starken

und nachhaltigen Eindruck, — so unverhofft und unerwartet kam
er. Aber nach einem Tag des Zógerns und der Gberlegungen ver-

zichtete ich auf meinen Plan. Ich gab den Befehl, Kowel zu

raumen und die III. Armee hinter den Bug zuriickzunehmen.

Der gefahrliche Plan

Am 2. August kehrte ich von Chełm nach Warschau zuruck.

Ich fand die Hauptstadt in wesentlich angstlicherer Stim-

mung ais vor meiner Abreise. In der Tat war inzwischen das letzte

FluBhindernis, das Warschau im Norden und Osten deckte, der

Narew, fast yollig in der Gewalt des Feindes. Schon am nachsten

Tage fiel Łomża, und unsere ganze I. Armee zog sich auf die

Hauptstadt zuruck. Am Bug standen noch die Truppen unserer

IV. Armee und der Armeegruppe Polesien im heftigen Kampf.
Der linkę Fliigel dieser Armee war angesichts des Vorriickens der

XV. und erheblicher Teile der III. Sowjetarmee am Bug entlang
schon stark nach Westen zuriickgebogen. Weiter sudlich gegen
den Bug, in Bichtung Chełm, Hrubieszów und Sokal, zogen sich

auf meinen Befehl unsere III. Armee und ein Teil unserer II. Ar-
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mee freiwillig zuruck. Der Kampf gegen die Kavallerie Budjen
nys schwieg. Wir hatten ihm Brody entrissen, und obwohl in der

letzten Phase des Kampfes unsere Reiterei bei Klekotów einige
Verluste erlitt, besaB Budjennys Reiterarmee nicht die Kraft,
nach diesem Kampf sofort Angriffsoperationen zu beginnen.

Die allgemeine strategische Lagę erlitt also grundsatzlich kei-

nerlei Veranderung. Wie vorher, war seit dem Juli unsere Lagę
im Norden gefahrlicher ais im Siiden. Entsprechend dem damals

angewandten Kriegsrezept konnte man erwarten, daB im Augen-
blick, wenn Sergiejew mit seiner IV. Armee irgendwo einen Sieg
davontragt, unsere I. Armee sich zuruck,zuziehen beginnt, mit ihr

unsere IV. Armee. Unsere Siidfront hingegen, die soeben einen

halben Sieg iiber Budjenny davongetragen hatte, wiirde ihrem

Schicksal uberlassen bleiben.
Es bestand jedoch fur beide Seiten in der strategischen Lagę

ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zu allen friiheren Si-

tuationen. Erstens naherten sich die Sowjetarmeen jetzt War
schau, der Hauptstadt Polens, was unbestreitbar unsere Lagę er-

schwerte und dem Gegner ein strategisches Ubergewicht verlieh.

Der Umstand, daB wir zum erstenmal seit sehr langer Zeit die

Reiterarmee Budjennys halb geschlagen vor unserer Front hatten

und nicht, wie bisher stets, in unserem Riicken, konnte diese

Uberlegenheit nicht ausgleichen. Einen noch starkeren EinfluB

auf die Veranderung der strategischen Lagę beider Seiten iibte

vielleicht die Tatsache aus, daB die riesige strategische Barriere

zwischen Norden und Siiden in Gestalt der Pripjetsiimpfe weg-
fiel. Wir Polen hatten bisher alle Vorteile der Umgehung dieser

Barriere auf unserer Seite, umgekehrt hatten die Truppen der

Sowjets den Bug noch vor sich, der sie daran hinderte, mit ver-

einten Kraften zu manóvrieren...

Ais ich am 2. August aus dem Siiden, von Chełm, nach War-

schau zuriickkehrte, fand ich also, wie ich bereits erwahnte, einen
Zustand angstlicher Besorgnis vor. Ich spiirte sofort einen Druck

der gesamten militarischen Umgebung auf mich, die mich jetzt,
da die Hauptstadt bedroht war, veranlassen wollte, neue Ent-

schliisse zu fassen. Alle Welt war damals tatsachlich der Mei-

nung, daB lediglich Warschau und nichts anderes das Ziel der

Operationen Tuchaczewskis sei. Alle verantwortlichen Autoritaten,
sowohl die Zivil- wie die Militarbehórden, befanden sich in einem
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Zustand grolii er Erregung. Die seit einem Monat andauernden

standigen Mifigeschicke lasteten, wie das bei solchen Ereignissen
gewóhnlich der Fali ist, mit allen moralischen und materiellen

Folgen einer Niederlage aufierordentlich stark auf allen Militars.

Was mich personlich betrifft, der ich zu einem Kampf bis aufs

aufierste entschlossen war, — so stand ich doch unter dem Ein-

druck der soeben mifilungenen Kombination, die mit dem Plan

einer Gegenoffensive von Breść aus zusammenhing, und sah im

ersten Augenblick keine andere verniinftige Losung. Daher lehnte

ich sofort alle Versuche, auf mich zu drucken, ab und kiindigte
meine Entscheidungen fur den 6. August an.

Im Amt standen mir damals drei hohe Persónlichkeiten am

nachsten: General Rozwadowski alsChef des Generalstabes, Gene
ral Sosnkowski ais Kriegsminister und der eben aus Frankreich

eingetroffene General Weygand ais technischer Berater der eng-
lisch-franzósischen Militarmission, die man in dieser fur uns

schweren Zeit geschickt hatte. Die Ansichten dieser Herren iiber

die Lagę gingen gewóhnlich stark auseinander. Und da die Lagę
ungewóhnlich gespannt war, waren wahrscheinlich auch ihre Be-

sprechungen wahrend meiner Abwesenheit nicht allzu angenehm.
Denn ich fand eine solche Lagę vor, dafi zwei dieser Herren, der

General Rozwadowski und der General Weygand, sich miteinan-

der — ich mufite damals dariiber lachen — nur mittels diplomati-
scher Noten verstandigten, die am Sachsenplatz von einem Zim-

mer zum anderen geschickt wurden. General Sosnkowski, der

Kriegsminister, versuchte diese Gegensatze beizulegen und diesem

Paar, das standig miteinander im Streit lag, ein guter Schutzgeist
zu sein.

Tuchaczewski hat offensichtlich von diesen Auseinandersetzun-

gen gehort, denn er sagt, dafi die franzosischen und polnischen
Schriftsteller sehr gern die Schlacht an der Weichsel mit der

Operation an der Marne vergleichen. Tatsachlich wurde in allen

diesen Gesprachen die Marne sehr haufig erwahnt, wobei zwei

Herren, General Weygand wie General Sosnkowski, eine beson-

dere Vorliebe dafiir besafien. Wie einst Marschall Joffre die
Marne und die Seine zu Deckungszwecken ausniitzen wollte, hin-

ter denen er die Umgruppierung seiner Streitkrafte nach dem
linken Flugel durchfiihren konnie, wo sich die Hauptstadt Paris

befand, — so suchte man auch hier hinter der Flufideckung des
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San und der Weichsel ein starkes Manover des linken Flugels bei

Warschau und Umgebung bis Modlin. Hier wie dort suchte man

also einen Gegenangriff des linken Flugels, der sich auf die

Hauptstadt stiitzen sollte. General Rozwadowski war ein Gegner
dieses Marneplanes, denn er war iiberhaupt gegen alles, was in

einem anderen Zimmer des Gebaudes am Sachsenplatz gesprochen
wurde...

Ich selbst nahm an diesen Zwiegesprachen und Streitigkeiten
wenig Anteil; aber gleich wie anderen kam auch mir ein histori-

scher Vergleich, der mir auch heute noch am zutreffendsten er-

scheint, soweit iiberhaupt historische Vergleiche passen kónnen.

Tuchaczewski vergleicht, in der Absicht, seinem Schmerz iiber die

Siidfront einen grelleren Ausdruck zu verleihen, die Schlacht bei

Warschau mit der Niederlage Samsonows in OstpreuBen im Jahre

1914. Dort konnte in der Tat der General Rennenkampf, der sich,
wie Budjenny und der Kommandeur der russischen XII. Armee,
andere Ziele gestellt hatte, Samsonow nicht rechtzeitig zu Hilfe

eilen, ais Marschall Hindenburg seine Streitkrafte gegen ihn kon-

zentrierte und ihm eine Niederlage zufiigte.
Ich selbst verglich Tuchaczewskis „Marsch iiber die Weichsel“

mit einem anderen Marsch „iiber die Weichsel" des Generals

Paskiewicz im Jahre i83o. Ich behauptete sogar, dafi der Plan

und der Aufbau des Marsches wahrscheinlich den Arcbiven des

Russisch-Polnischen Krieges aus dem Jahre i83o entnommen ist.

Tuchaczewski wie Paskiewicz stiitzten ihren rechten Fliigel — das

Gros ihrer Streitkrafte — auf Staaten, die sozusagen offiziell neu-

tral waren, aber uns feindlich gegeniiberstanden. Von Anfang an

zog Tuchaczewski daraus einen grofien Vorteil, da ihm Litauen

aktive Hilfe zu gewahren begann. Ich folgte der Entwicklung der

Ereignisse mit einer gewissen Unruhe, ais sich sein rechter Fliigel
auf dieselbe Weise auf Ostpreufien stiitzte.

Ich ordnete sogar an, zu priifen, ob er daraus nicht den gleichen
Vorteil zog wie einst Paskiewicz. Dieser namlich besafi wie Tu
chaczewski sehr umstandliche und schwierige Verbindungen mit

dem Hinterland und suchte preuBische Hilfe, die sich auf die Ge-

meinsamkeit der Interessen der Teilungsmachte stiitzte, — Hilfe
fiir seine Truppen durch die Lieferung alles zum Lebensunter-

halt Notwendigen. Meine Befiirchtungen zielten vor allem auf die

Lieferung von Munition, woran Tuchaczewski nach seinem langen
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Marsch von der Duna und Berezina bis vor Warschau Mangel lei-

den konnte.
Alle historischen Vergleiche schwanken, aber sie sind trotzdem

ein Bediirfnis jedes kultivierten Geistes. Die Militars mussen sich

besonders dadurch auszeichnen, denn ihr Geist und ihr Charakter

sind iiberaus haufig an der Geschichte der Kriege, selbst der langst
vergangenen, geschult. Historische Beispiele sind also haufig,
wie ich es nenne, geistige Ankniipfungspunkte in den Uberlegun-
gen der Fiihrer. Sie geben jedoch niemals solche starken und

machtigen Anregungen wie etwa andere geistige Ankniipfungs-
punkte, die von verschiedenen Grundsatzen und Theorien stam-

men. Gerade bei den in Gesprachen angewandten historischen

Beispielen halt man gewohnlich den machtigen Ruf aus dem In-

validendom in Paris am wenigsten fiir angebracht: „Aber, meine

Herren, es ist die Wirklichkeit der Tatsachen, die befiehlt!“ Denn

sełten sind historische Beispiele eine treibende Kraft des Men-

schen und daher auch der Fiihrer. Da ich gerade bei diesem

Thema bin, mochte ich, wahrend ich auf literarische Weise mit

Tuchaczewski die Schwerter kreuze, die Gelegenheit nicht vor-

iibergehen lassen, ohne ihm zu sagen, dalj das Beispiel der Marne

fiir ihn nicht ganz ohne Beweiskraft ist.

Naturlich geht es hierbei nicht um den strategischen Plan und

um die Grundlage der Schlacht, denn diese beiden Dinge haben

tatsachlich nichts Gemeinsames, und zwar aus einem sehr ein-

fachen Grunde. Wahrend General von Kluck seinen rechten Flii-

gel dem Waffenplatz Paris aussetzte und sich dabei der benach-

barten Armee des Generals Bulów naherte, entfernte sich Tu
chaczewski von seinen Nachbarn im Siiden und setzte so seinen

linken Fliigel Bedrohungen aus, wahrend er in Gbereinstimmung
mit seiner Absicht seinen rechten Fliigel auf das neutrale, aber

Polen ungiinstig gesinnte Ostpreufien stiitzte. Die Ahnlichkeit

finde ich eher in der geistigen Grundlage der Befehle und der

Tatigkeit der Deutschen im Jahre 1914 und Tuchaczewskis im

Jahre 1920 — namlich in der Unterschatzung des Gegners...
Wenn ich nun zum Entschlufi iibergehe, den ich am 6. August

in Warschau faBte, dann muB ich zunachst bekennen, dafi man

bei den Gesprachen, die ich bisweilen wider Willen anhorte, zwei

fiir mich ais obersten Fiihrer au&erordentlich wichtige Beweg-
griinde iiberhaupt nicht in Erwagung zog. Der eine war die Tat-
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sache, dafi wir Friedensverhandlungen fuhren sollten. Gerade

unter dem Druck dessen, was Tuchaczewski ais ein Komplott des

internationalen Kapitals oder der internationalen Bourgeoisie be-

zeichnet, die uns angeblich lenkte, sollten wir ausgerechnet in

das Hauptquartier Tuchaczewskis, nach Mińsk, eine Delegation
schicken, um den Frieden zu erbetteln. Ich konnte diesem Unter-

nehmen keinen anderen Namen geben ais den einer Bettelei. Denn

es hieB, Friedensverhandlungen zu einem Zeitpunkt einzuleiten,
in dem der siegreiche Feind an die Torę unserer Hauptstadt
pochte und die Organisation des Staates zu vernichten drohte, ehe

er ein Wort vom Frieden ausgesprochen hatte. Ich weiB nicht,
wie die ehrenwerten Teilnehmer der kriegsgeschichtlichen Dis-

kussion am Sachsenplatz iiber diesen Schritt dachten und fuhlten.

Ich weiB das nicht, und ich habe es auch niemals wissen wollen.

Aber ich weiB, daB mich ais einen Menschen, dem man — aller-

dings immer vergeblich — die Eigenschaft der Unterwiirfigkeit
beizubringen versuchte, dieses Moment schwerer bedriickte ais

alles andere. Sowohl ais oberster Fiihrer wie ais Chef des Staates

muBte ich die Tatsache in ernste Erwagung ziehen, daB unsere

Delegation nur dann Warschau verlassen durfte, wenn es sicher

war, daB sich die Hauptstadt hielt. Das erschwerte, wie wir sehen

werden, meine Entscheidung auBerordentlich.

Der zweite Umstand, den man nicht besprach, der aber stets

eine der schwersten Biirden des Fiihrers bildet, war die in die

Augen springende Notwendigkeit, die gesamte Fiihrung zu reor-

ganisieren, falls wir die Initiative ergreifen sollten. Entsprechend
meinem friiheren, bereits erwahnten EntschluB hatte ich bereits

die Kommandeure an der Nordfront, und zwar den General Szep
tycki ebenso wie den General Żygladowicz, abgelost. General Szep
tycki wurde seines Kommandos, wie ich vorgesehen hatte, nach
der Ankunft der Truppen am Bug enthoben. General Zyglado-
wicz, der Fiihrer der I. Armee, wurde schon friiher, nach dem

Fali von Grodno, durch den General Romer ersetzt. Mit wahr-

haftigem Vergniigen kann ich sagen, daB von dem Augenblick
an, in dem dieser energische General die Fiihrung in seine Hand

nahm, unsere I. Armee, obwohl sie von neuem das schwere Ge-
wicht der konzentrierten drei Nordarmeen des Feindes ertragen
muBte, er sehr wohl verstand, die Aufgahe zu verwirklichen, die ich

von den Truppen im Norden forderte, namlich Zeit zu gewirmen.
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Aber bei den weiteren Entscheidungen, die meiner harrten, han-

delte es sich nicht mehr um einen Personenwechsel, sondern es

war notwendig, groBe Anderungen in der gesamten Befehlsorga-
nisation und bei der Verteilung der Aufgaben vorzunebmen. Sonst

ware der Gedanke, zu gegebener Zeit die Initiative zu ergreifen,
von vornherein yerfehlt gewesen.

Diese beiden, in den Gesprachen nicht erwahnten Verpflichtun-
gen lasteten auf mir. Die erste war zudem eine fast erdriickende

Burdę, denn in ihrem Hintergrunde lag eine Art von Zwang zu

strategischem Unsinn, zu logischem Widerspruch. Diese Burdę
machte mir am meisten zu schaffen, ais ich mich am Abend des

5. August und in der Nacht zum 6. August — nicht in Gesellschaft

von Beratern, sondern allein — in meinem einsamen Zimmer im

Belvedere instandig bemiihte, zu einem EntschluB zu gelangen.
Es gibt einen bewunderungswiirdigen Ausspruch des gróBten

Kenners der menschlichen Seele im Kriege: Napoleons, der von

sich selbst sagt, dali er, im Begriffe, einen fur den Krieg wich-

tigeren EntschluB zu fassen, sich fiihlt „oomme une filie qui
accouche“, wie eine jungę Frau, die niederkommt. Ich habe seit

jener Nacht oft an die tiefe Feinheit dieses Gedankens Napoleons
gedacht, der — obwohl ein Riese an Willenskraft und genialer Be-

gabung, und obwohl ein Verachter der Schwache des schónen Ge-

schlechts — sich mit einer schwachen jungen Frau vergleicht, die
sich im Wochenbett qualt. Napoleon sagte weiter von sich, daB

er in solchen Augenblicken „kleinmutig“ ware.

In derselben Qual des Kleinmuts konnte ich mich beim besten

Willen mit dem widerspruchsvollen Grundplan der Schlacht nicht

abfinden, mit diesem Unsinn, dali das Gros meiner vor Warschau

stehenden Streitkrafte in Untatigkeit verharren sollte. Der Gegen-
angriff konnte meiner Meinung nach weder von Warschau noch

von Modlin ausgehen. Uberall wiirden wir frontal auf den Geg-
ner und seine Hauptstreitkrafte stoBen, die, wie ich annahm, in

ihrer Gesamtheit auf Warschau gerichtet waren, wo weder die

Truppen noch die Fuhrung sich gegen den siegreichen Feind zu

helfen verstand. AuBerdem lag iiber ganz Warschau der Alpdruck
schwachlichen Rasonnierens und des Geschwatzes der Feiglinge.
Ein greller Beweis dafiir war die ausgesandte Delegation, die um

Frieden flehen sollte. Ich yerurteilte Warschau also von vorn-

herein zu einer passiven Rołle, namlich dazu, dem Druck zu wider-
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stehen, der auf der Stadt lastete. Indessen wollte ich damals nicht

auch noch der Mehrheit unserer Truppen die gleiche passive Rolle

zuerkennen. Aber wenn ich von neuem die Móglichkeit ins Auge
faBte, die zur Passivitat verurteilte Besatzung zu verringem, dann

begann ich zu zweifeln, ob Warschau aushalten wiirde, oder ob

nicht allein schon die Tatsache des Abmarscbes eines bereits bei

ibr zusammengezogenen Teiles der Truppen eine Verminderung
der an sich schon ziemlich schwachen moralischen Widerstands-

kraft der Stadt und erneuten Zweifel an der Móglichkeit ihrer

Verteidigung hervorrufen wiirde. Ich wuBte genau — in Lemherg
hatte ich dies deutlich beobachten kónnen wie es um eine groBe
Stadt steht, wenn vor ihren Toren der Kampf tobt und wenn in

ihren StraBen, wie es damals in Warschau der Fali war, Teile der

Etappe und Trains der im Kampf befindlichen Truppen herum-

zogen. Der Soldat muB dann mit der Stadt ein gemeinsames
Leben fiihren, und jeder Druck auf diese oder jene Seite der stad-

tischen Seele zermiirbt die Widerstandskrafte des Soldaten oder

halt sie aufrecht.
Ich erinnerte mich sehr wohl daran, daB der gróBte Teil meiner

bei Warschau zusammengezogenen Truppen nach einer langen
Reihe von Niederlagen, nach langen und unaufhorlichen Schick-

salsschlagen in die Hauptstadt gelangte. Die zahlenmaBige Ver-

minderung ihrer Krafte, die Wegnahme einzelner Kampfeinhei-
ten, die schon hier standen, erschien mir gefahrlich. Sollte ich
also wirklich ganze zehn Divisionen, fast die Halfte der gesamten
polnischen Streitkrafte, zur Untatigkeit verdammen? Das war die

Frage, die mich bewegte. Ich erwog immer wieder die Starkę
der fur Warschau und Modlin vorgesehenen Besatzung. Dank

der ungewóhnlichen Energie, die der General Sosnkowski fur

Warschau an den Tag gelegt hatte, sprang sofort die riesige,
bei uns im Kriege bisher unbekannte Starkę der Besatzungs-
Artillerie ins Auge. Sie naherte sich wesentlich dem Ideał dessen,
was man ais „die Lehren des Weltkrieges“ bezeichnete. Die
Artillerie konnte also tatsachlich ein wirkliches Trommelfeuer

Yollfuhren, und nicht nur ein solches, wie man es mir in den Mel-

dungen auftischte.

Es schien mir also von neuem moglich, in (jbereinstimmung
mit dem Sinn des Krieges und der Taktik wemgstens einen Teil

der beweglichen Krafte der Infanterie, der fur Manóver geeigne-
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ten Truppe, durch Verstarkung der Wucht des Artilleriefeuers zu

ersetzen. Sooft ich den Versuch machte, mich von der Notwendig-
keit zu uberzeugen, einen meiner Meinung nach so offensicht-

lichen Unsinn nicht zu befehlen, — wich ich vor dem EntschluB

zuriick, erdriickt von der Verantwortung gegeniiber dem Staat

und seiner Hauptstadt. Ich konnte weder der moralischen Wider-

standskraft der Truppen und der Einwohner der Hauptstadt Ver-

trauen schenken, noch war ich der Militarbehórden und der Zivil-

verwaltung sicher. Dieser unsinnige Plan qualte mich derart, dali

ich bisweilen aus allen Ecken meines Zimmers ein spottisches
Lachen zu horen glaubte, wenn ich diesen Unsinn und diese

offenhare Dummheit ais Ausgangspunkt meiner Berechnung und

meines Entschlusses nehmen wollte.
Alle Kombinationen, die ich in dieser Lagę versuchte, um ein

Element der Bewegung und des Angriffes zu organisieren, muB-

ten notwendigerweise schwach und wesentlich geringer ausgestat-
tet sein ais der passive, nur zur Verteidigung bestimmte Teil mei
ner Streitkrafte. Woher sollte ich sie holen, diese Krafte, wie

sollte ich sie fiir die Bewegung organisieren? Was zuerst in die

Augen sprang, war die IV. Armee, die sich langsam vom Bug zu-

riickzog. Die gerade Richtung, in der der Feind sie trieb, fiihrte

sie zwischen Warschau und Demblin an die Weichsel. In dieser

Gegend gab es weder Briicken noch andere rasche Ubergange. Bei

einem starkeren Druck des Feindes konnte diese Armee an die

Weichsel gedriickt werden und in eine iiberaus kritische Situa-

tion geraten. Man muBte sie also entweder gegen Warschau oder

gegen Demblin heranziehen — oder sie in zwei Teile teilen, dereń

einer nach Norden, der andere nach Siiden dirigiert wurde. Von

ihr also kónnten, wenn sie ganz oder teilweise nach Siiden ab-

bog, einige Truppen — von Warschau nicht gebunden — zur

freien Verfiigung stehen. Dazu ware aber, so gut es ginge, eine

sofortige Besetzung des linken Weichselufers zwischen Warschau

und Demblin notwendig. Nochmals also hatte sich die Zahl der

untatig bleibenden Truppen auf Kosten der Krafte vermehrt, die

zum YorstoB geeignet waren. AuBerdem verursachte mir der mo-

ralische Zustand der IV. Armee ebenfalls einige Befiirchtungen.
Sie zog sich ebensolange zuriick wie die I. Armee, sie hatte zwar

vielleicht geringere Kampfe zu liefern gehabt, aber der plotzliche
und unerwartete Verlust von Breść, der mir so frisch in der Er-
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innerung war, flófite mir keineswegs viel Vertrauen in dieser Be-

ziehung ein.
Eine zweite Kraftquelle konnte fur mich der Suden darstellen,

aus dem ich schon die 18. Infanteriedivision herausgezogen hatte.

Die Siidfront befand sich in einer gliicklicheren Lagę ais der

Norden, und die hartnackigen Kampfe wie auch die unbezahm-

bare Aktivitat derFiihrer gaben mir eine grófiere Garantie fiir die

moralische Widerstandskraft derTruppen, die ich von dort unten

nabm. Wenn ich aber einen Uberscblag machte, wie viele Kampf-
einheiten ich von der Siidfront abziehen konnte, dann kam ich

immer und standig zu dem Ergebnis, dali ich nicht in der Lagę
war, die Streitkrafte im Siiden in groBerem Mafie zu schwachen.

Der Sieg iiher Budjenny war recht unvollstandig, und obwohl es

schien, dali dieser kaum in der Lagę war, sofort eine neue Offen-

sive zu beginnen, so war es jedoch bei einem Versuch einer be-

deutenden Schwachung unserer Krafte meiner Meinung nach

nicht ausgeschlossen, dali die Beiterarmee, die uns schon so viel

Schaden zugefiigt hatte, von neuem ihren Vormarsch begann.
Alle Kombinationen, die ich in dieser Hinsicht in der Nacht

vom 5. zum 6. August aneinanderreihte, gaben mir also nur die

Moglichkeit, aus dem Suden etwa zwei Infanterieregimenter und

vielleicht eine Kavalleriebrigade heranzuholen, wenn ich nicht

allzuviel aufs Spiel setzen wolłte. Eine so kleine Gruppe konnte

natiirlich fiir die Starkę meines Gegenangriffs nicht viel bedeuten

und nur einen geringen Einfluli auf die Widerstandskraft der
anderen Truppen ausiiben. Bei der Zusammenstellung aller Tat-

sachen konnte ich wahrend meiner Cberlegungen zu keinem an
deren Ergebnis kommen, ais dali es móglich war, fiir den Gegen-
angriff drei bis vier Infanteriedivisionen und eine nicht sehr

grolie Menge Kavallerie zu verwenden. Aber was konnte das gegen-
iiber einem Feind bedeuten, der bisher standig den Widerstand

der Mehrheit unserer Streitkrafte gebrochen hatte?

Alle meine Cberlegungen endeten also bei diesem Hauflein Sol-

daten, bei dieser unsinnigen Voraussetzung, bei dieser absurden

Ohnmacht, bei diesem CbermaB an Risiko, vor dem die Logik
zuriickschreckte. Alles erschien mir in diisteren Farben und hoff-

nungslos. Die einzig vóllig klaren und giinstigen Erkenntnisse in

meinem Gesichtskreis waren lediglich das Fehlen der Reiter-

armee Budjennys in unserem Riicken und die Ohnmacht der
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XII. russischen Armee, die sich von der in der Ukrainę erlittenen

Niederlage nicht erholen konnte. Verhaltnismafiig klar war auch

die Umordnung der Fuhrung. Im Augenblick, in dem der grófite
Teil der Truppen eng auf Warschau und Umgebung konzentriert

werden sollte, mufite dort ein einheitliches Kommando errichtet

werden. Die Zahl der bereits angesammelten Truppen ergab die

Notwendigkeit der Teilung in zwei Armeen. Die Gegenoffensive
mufite, ganz abgesehen von der Menge der teilnehmenden Trup
pen, von einem einzigen Armeefuhrer geleitet werden. Die Siid-

front, die den Norden zu decken hatte, mufite gleichfalls in einer

Hand liegen. Das brach vóllig mit der bisherigen Gewaltenteilung.
Die schwerste Aufgabe fiel dem zu, der — obwohl er schwach

war — Kraft zu geben hatte und entgegen aller Logik die ent-

scheidende Rolle spielen mufite.
Von vornherein entschlofi ich mich, mit niemandem meiner

Untergebenen die Verantwortlichkeit fur einen solchen unsinni-

gen Plan zu teilen. In dem Augenblick, in dem ich ais oberster

Heerfiibrer einen solchen Unfug hinnahm, mufite ich auch selbst

die Ausfuhrung des unsinnigsten Teiles meines Planes ubemeh-

men. So hielt ich also von vornherein an dem Gedanken fest, dafi

ich die zum Gegenstofi bestimmte Gruppe ohne Riicksicht auf

ihre Starkę oder Schwache personlich fiihren wiirde. Dieser Ge-

danke schien mir auch deswegen lieb, da ich nun in der Zeit der

entscheidenden Operation nicht mehr das standige Ziel des Dran-

gens der kliigelnden Furcht und der geschwatzigen Kraftlosigkeit
war.

Nachdem ich wiederholt alle meine móglichen Lósungen ver-

glichen hatte, beschlofi ich zweierlei: den grófiten Teil der IV. Ar
mee nach Siiden zu ziehen und aufierdem das im Siiden gebildete
Deckungssystem dadurch zu verletzen, dafi' ich aus ihm die bei-

den Divisionen herauszog, die ich fur die besten hielt, die i. und
3. Legionsdivision. Dariiber hinaus entschlofi ich mich endgiiltig,
das Kommando des Gegenangriffs zu ubemehmen. Dabei nahm

ich von vornherein, da ich auf vielleicht langere Zeit die unmittel-
bare Leitung einer ziemlich schwachen Gruppe der Streitkrafte

ubernahm, dereń oberster Fiihrer ich gleichzeitig war, eine ge-
wisse Verwirrung in der Kommandogewalt mit in Kauf.

Ais sich am Morgen des 6. August General Rozwadowski bei

mir meldete, um meine Befehle in Empfang zu nehmen, erklarte
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ich ihm sofort, daB sich die IV. Armee in ihrer Mehrheit nach

Siiden zuruckziehen muB, um sich dort zu konzentrieren und

dann zum Gegenangriff iiberzugehen. Ferner befahl ich ais un-

erlaBlich, die i. und 3. Legionsdivision aus der Siidfront heraus-

zuziehen, um die fur den Angriff bestimmte Gruppe zu verstar-

ken. In der Erkenntnis jedoch, daB nach dieser Schwachung die

Siidfront wahrscheinlich den vor ihr stehenden Feind nicht mehr

aufhalten kónnte, empfahl ich, der VI. Ajmee zu befehlen, sich

bei starkem Druck des Feindes allmahlich auf Lemberg zuriick-

zuziehen. AuBerdem befahl ich fur den Fali, daB Budjenny gegen
Norden vorriicken wiirde, — daB unsere gesamte Kavallerie mit der
besten dort befindlichen Infanteriedivision ihm auf dem FuB

folgę und ihn um jeden Preis aufhalte. Nach einer kurzeń Dis-

kussion wahlten wir ais Ort des Aufmarsches das durch einen ver-

haltnismaBig breiten FluB, den Wieprz, gedeckte Gelande, was

uns gestattete, den linken Flugel auf Demblin zu stiitzen und so

die Briicken sowohl iiber die Weichsel wie iiber den Wieprz zu

sichern. Auf dieser Grundlage wurden die Befehle vom 6. August
ausgearbeitet, die die strategische Verteilung der Truppen fur die

Schlacht bei Warschau regelten.
Eine zusatzliche Erschwerung meines grundsatzlichen Befehles

vom 6. August bildete der Umstand, daB alle zu passiver Rolle be-

stimmten Kampfeinheiten entweder schon gesammelt waren oder

sich in ihrer natiirlichen Ruckzugslinie zuriickbewegten. Die ein-

zige Ausnahme, die Zweifel erwecken konnte, ob der Plan gelang,
war gerade die aktive, zum GegenstoB bestimmte Gruppe. Denn

die Truppen, die zu dieser Gruppe gehoren sollten, standen alle

noch in unmittelbarer Fiihlung und im Kampf mit dem Feind,
und die Marschrichtung, die sie in den Aufmarschraum fiihrte,
bedingte ein recht verwickeltes Manover und nicht nur eine ein-

fache, gewóhnliche militarische Leistung. Die drei Divisionen der
IV. Armee, die i/j., 16. und 21., die noch am 6. und sogar noch

am 7. August in heftige Kampfe am Bug verwickelt waren, sollten
sich also nicht nur vom Feinde loslosen, sondern dazu noch einen

gewagten Flankenmarsch durchfiihren, um das Gelande hinter

dem Wieprz zu erreichen. Noch schlechter und schwieriger war

die Lagę fiir die beiden anderen Divisionen, die ich zum Gegen
angriff aus dem Siiden heranzog, fur die 1. und 3. Legionsdivi-
sion. Ich hatte angeordnet, ihnen Kavallerie beizugeben, fiir die
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der Abmarsch naturlich leichter war. Dagegen iiberschritt wohl

meiner jetzigen und meiner damaligen Meinung nach bei den bei
den Infanteriedivisionen, die etwa i5o bis 25o Kilometer weit

vom Aufmarschraum entfernt in Beriihrung mit dem Feind stan-

den, die verlangte Aufgabe das durcbschnittlicbe Mafó mensch-

licher Krafte. Ich rechnete im Geiste - obwohl der Befebl anders

lautete — damit, dało es dem General Rydz-Smigły, dem diese

Aufgabe zufiel, hóchstens gelingen wiirde, mit einer Division und

einer Kavalleriebrigade die Konzentrationsbasis zu erreichen. Von

der anderen Division, der ich gleichfalls den Marsch nach Norden

befohlen hatte, wagte ich nicht einmal zu traumen.

Es ist also nicht erstaunlich, dali ich vom 6. bis zum 12. August
mit fieberhafter Spannung der Entwicldung dieser gewagten und

unsicheren Operation folgte. Der Riickzug unserer IV. Armee

vollzog sich fast ohne Hindernis von seiten des Feindes, der nam-

lich seine XVI. Armee direkt nach Norden lenkte, so dato der siid-

liche Fliigel dieser Heeresgruppe der Strafóe Breść—Warschau

folgte. Sobald also die Divisionen der IV. Armee diese Stralóe

uberschritten hatten, um siidwarts gegen den Wieprz zu mar-

schieren, hórte der Druck des Feindes fast vóllig auf.

General Rydz-Smigły fuhrte seine Aufgabe aufierordentlich ge-
schickt durch. Seine Operationen und die Manóver seiner beiden

Divisionen bilden eine der ruhmreichsten Seiten in der Geschichte

der polnischen Armee. Er und seine Divisionen fanden die Ló-

sung der verwickelten Aufgabe in einer aktiven Haltung.
Infolge ihrer moralischen Widerstandskraft suchten diese bei

den Divisionen vor allem den Feind, mit dem sie in Fiihlung stan-

den, zu besiegen, um auf diese Weise Zeit zu gewinnen und ihren
Marsch in den Norden, wohin ich sie gerufen hatte, in aller Ruhe

durchzufiihren. Die 1. Division schlug am 8. August die 2 4. In-

fanteriedivision der Sowjets und nahm ihr unweit von Horochów

acht Geschutze ab; in einem Gewaltmarsch erreichte sie Sokal, wo

schon die Eisenbahnziige fiir sie bereitstanden. Ihr Abtransport
yollzog sich ohne Hindernis. Das gleiche tat die 3. Division bei

Hrubieszów, da aber fiir sie leider keine Ziige bereitstanden,
mufo te sie ihren Marsch nach Norden zu Fufó durchfiihren.

Die Kampfe der 1. und 3. Division hatten eine interessante und

charakteristische Folgę. Bei einem unserer gefallenen Offiziere

fand irgendwo in der Nahe von Chełm der Feind unseren Befehl
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vom 6. August, der die neue Gruppierung unserer Truppen anbe-

fahl. Diese Unvorsichtigkeit, die sich in der Geschichte der Kriege
so haufig wiederholt und unaufhórlich in allen Dienstvorschrif-
ten aller Heere so streng verboten ist, spielte den Sowjets das Ge-

heimnis unserer Heeresbewegungen in die Hand. Bei Tuchaczew
ski und bei Sergiejew finde ich, daB man im Hauptquartier der

Sowjets diesem Dokument nicht den geringsten Glauben schenkte,
da aus derselben XII. Armee Meldungen kamen, daB bei Hru
bieszów die fur den Angriff im Norden bestimmten Divisionen,
die i. und die 3., siegreich im Siiden kampften, nicht aberirgend-
wo in der Umgebung von Lubartów, wołiin sie der Befehl vom

6. August rief. Tuchaczewski, der ausdriicklich bezeugt, daB er

aus diesem AnlaB eine Unterredung mit seinem Vorgesetzten
hatte, unternahm trotzdem nichts, um semen eigenen bedrohten

linken Fliigel und seinen Rucken zu sichern.

Das Wunder an der Weichsel

Vor
meiner Abreise von Warschau hatte ich am 12. August

abends am Sachsenplatz eine letzte Unterredung mit den drei

Persónlichkeiten, von denen ich oben gesprochen habe. Im Laufe

dieses Gespraches legte ich meine Auffassung der Lagę in folgen-
den Punkten fest:

Erstens haben von den zwanzig Divisionen, die an den fur das

Schicksal unserer Hauptstadt entscheidenden Kampfen teilneh-

men sollten, fast fiinfzehn, also drei Viertel, eine passive Rolle zu

spielen, und kaum ein Viertel, etwa fiinf und eine halbe Division,
von denen sich noch eine im Anmarsch yerspatete, spielen eine
aktive Rolle. Warschau, wo zehn und eine halbe Division yersam-
melt sind, besitzt auBerdem eine betrachtliche Artillerie, und ich

meine, daB das Artilleriefeuer allein in Zusammenwirkung mit

den in Warschau befindlichen Flugzeugen genugen wiirde, den

Feind mit Leichtigkeit aufzuhalten. Ich glaube also nicht, daB

die Zeit fur Warschau groBe Bedeutung hat. Es wiirde im Gegen-
teil meiner Meinung nach fur die Gesamtheit der Operationen so-

gar besser sein, wenn der Feind im Laufe seines Angriffs erst

starkę Verluste erleidet und sich im Kampf mit der Besatzung
Warschaus stark binden muB, so daB er nicht imstande ware,

den von mir gefuhrten, im Anmarsch befindlichen Truppen mit

gróBeren Kraften entgegenzutreten.
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Zweitens wieś ich darauf hin, dali die fur den Gegenangriff zu-

sammengestellten Truppen, also diese funf und eine halhe Divi-

sion, noch eine gewisse Zeit zum Ausruhen und fiir die notwen-

dige Umgruppierung benotigen sowie fur die Einreihung der Ver-

starkungen, die dorthin dirigiert wurden. Ferner brauchte ich

Zeit, um selbst die Truppen besichtigen zu konnen, denn ich be-

furchtete, dali ibre morabsche Widerstandskraft nicht so stark

ist, wie man es fiir eine so miihsame und gewagte Unternehmung
fordem miilite. Daber glaube ich nicht, meine Operation friiher

ais am 15. August beginnen zu konnen; ich vermute jedoch, zwei

Tage nach Beginn der Operation dem angegriffenen Warschau

so nahe zu stehen, dali mit dem Gros der bei Warschau versam-

melten Streitkrafte vereintes Handeln móglich sein wiirde.

Drittens wieś ich auf die Schwere der Gefahr hin, die das von

mir durchgefiihrte Manóver zu einem ungewdhnlich gewagten
Unternehmen stempelt. Durch das Herausziehen der i. und 3. Le-

gionsdivision aus der Siidfront óffnete ich namlich unter anderem

auch fiir die Reiterarmee Budjennys ein Einfallstor. Ungeachtet
der Tatsache, dali sich dort unsere Reiterei mit dem nachdriick-

lichen Befehl aufhalt, die Reiterarmee Budjennys auf ihrem

Marsch gegen uns aufzuhalten, gestattet mir die bisherige Er-

fahrung nicht, mich sicher zu fiihlen. Ich muli also damit rech-

nen, binnen kurzer Zeit die von Sokal und Hrubieszów aus vor-

warts marschierende Reiterarmee Budjennys oder Teile von ihr

unmittelhar in meinem Riicken zu haben, was meine Anstrengun-
gen in bohem Grade gefahrden konnte. Gleichzeitig wieś ich dar
auf hin, dali ich am Bug der 12. Sowjetarmee gegenuher nur sehr

schwache Krafte zuriicklasse, — die 7. Dńdsion in der Umgebung
von Chełm und die sehr schwache 6. ukrainische Dńdsion weiter

siidlich von ihr.

Schlielilich lenkte ich bei der Verabschiedung vom General

Sosnkowski seine Aufmerksamkeit auf die Unordnung, die so-

wohl in der Fiihrung wie in der Organisation der Truppen
herrscht, und verlangte von ihm, dali er sich standig und unauf-
horlich um die Beseitigung aller Gruppen, Gruppchen, Unter-

gruppen und Obergruppen, Nebengruppen und Hintergruppen
bemiihte, die trotz meiner Bemiihungen noch in so weitem Um-

fange bestanden, dali es Kommandeure mit Staben, aber ohne

Truppen gab, und dali an manchen Orten hereits hundert Sol
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daten sich in drei verschiedene, von Generałem gefuhrte Gruppen
gliederten. Ferner sollte er sich standig darum bemuhen, den un-

aufhórlich miteinander streitenden und sich zankenden Generalen
weiterhin ein Schutzgeist zu sein, und auf jede nur mógłiche
Weise die Anarchie in der Fiihrung zu verringern, die ich be-

fiirchtete. Denn beim Fehlen meiner Autoritat konnte die Ver-

teidigung der Hauptstadt selbst dann zusammenbrechen, wenn

wir iiber den Feind ein Ubergewicht erhalten konnten.
Nach Erledigung dieser Angelegenheiten reiste ich am 12. Au

gust abends von Warschau ab. Ich fuhr hinaus im YollbewuEt-

sein dieser ganzen Sinnlosigkeit und empfand sogar einen

gewissen Ekel vor mir selbst, daE ich wegen der polnischen Feig-
heit und Ohnmacht gezwungen war, jeder Logik und jedem ge-
sunden Grundsatz des Krieges zuwider zu handeln. Daneben aller-

dings, das gebe ich zu, fuhlte ich eine sehr starkę Erleichterung,
diese Umgebung zu verlassen, in der die Minutę mehr bedeutet

ais die Stunde, die Stunde mehr ais der Tag, und der Tag mehr

ais die Woche.

Nach meiner Ankunft in Puławy, meinem Quartier, und nach

Priifung der Lagę stellte ich sofort einige Tatsachen fest. Vor

allem war die Morał aller Divisionen — vier waren dort versam-

melt — nicht so schlecht, wie ich vorher vermutete. Obwohl ge-
rade vor meiner Ankunft eine der Divisionen, die 21., einer alten,
schon seit einem Monat angewandten Silte gemaE ohne geniigende
Ursache den Briickenkopf am Wieprz bei Kock, den zu halten

ihr befohlen war, infolge des Druckes einer kleinen feindlichen

Gruppe aufgegeben hatte, — glaubte ich nicht, daE es unmoglich
sei, diesen miihsamen moralischen Umschwung herbeizufiihren,
den nach einem langen Ruckzug der Gegenangriff erfordert...

Im ubrigen waren alle Nachrichten, die ich iiber den Feind

sammelte, ein wenig ratselhaft. In Erbereinstimmung mit dem

strategischen Plan des Feindes muEte ich die Gruppe von Mo-

zyrz vor mir haben. Ihre Zusammensetzung und ihre Starkę
waren bei uns niemals geniigend geklart worden. Wir wufiten,
daE die 57. Division zu dieser Gruppe gehort, aber auEerdem

muEten sich bei ihr auch noch irgendwelche andere Abteilungen
befinden, die eine Art von der Gruppe unabhangiger Einheiten

bildeten, so daE ich bisher keine genauen Angaben besaE. Ihre

bisherige kriegerische Tatigkeit sprach dafiir, daE sie eine sehr



starkę Gruppe darstellt. Sie griff vom A Juli ab in zwei verschie-

denen Richtungen an, und zwar dort, wo wir am starksten waren

— langs der eigentlichen polesischen Front und nórdlich langs
der StraBe Bobrujsk—Breść. Haufig las ich im Verlauf des ver-

gangenen Monats Berichte, nach denen starkę feindliche Krafte

uns nicbt ohne Erfolg bald in der, bald in jener Bichtung an-

griffen. Indessen beobacbtete ich am i3. August eigentlich einen

leeren Baum vor mir. Es gab hochstens einige Patrouillen, ein

wenig zahlreicher vielleicbt bei Kock und bei Maciejowice an der

Weichsel, wo sich diese kleinen Abteilungen anscbeinend darauf

vorbereiteten, den FluB zu uberschreiten. Ich gestehe, daB ich

dies alłes fur Partisanenabteilungen hielt, die, um zu requirieren,
Futter zu beschaffen und zu pliindern, quer durchs ganze Land

geschickt waren. Die starkste Ansammlung bildete noch die

58. Division der XII. Armee, die von Włodawa aus in der Bich
tung von Lubartów oder Chełm vorriickte.

Die Berichte aus Warschau lauteten beruhigend. Der Feind be-

reitete sich offensichtlich auf den Angriff vor und vollzog die

entsprechenden Umgruppierungen. Auch aus dem Siiden kamen

keine alarmierenden Nachrichten. Die Uberzeugung, die ich be-

reits aus Warschau mitgenommen hatte, festigte sich. Ich hatte

noch etwas Zeit vor mir und beschloS, meinen Angriff erst am

Morgen des 17. August zu beginnen, wenn sich der Ansturm auf

Warschau bereits geniigend entwickelt haben und das Gros der

Sowjettruppen durch unsere vor Warschau versammelten Trup-
pen festgehalten sein wtirde. Wahrend dieser Zeit konnte ich
meine Divisionen starker in eine einzige, kleine Kampfeinheit
zusammenschweiBen, die dem Angriff entgegensah, und abwar-

ten, bis die 3. Legionsdivision, die sich in ihrem Marsch nach

Norden verspatete, die Front der anderen Divisionen erreichte.

Am anderen Tage jedoch, am i4., verschlechterte sich die Lagę
fur mich. Aus Warschau kamen angstvolle Telegramme. Schon

der erste Angriff der Sowjettruppen hatte unseren Widerstand

gebrochen, und Radzymin samt Umgebung war uns im Sturm

entrissen worden. Die Depeschen klangen angstlich und gaben
die Stimmung wieder, die in der Hauptstadt herrschen muBte.

Eine gewisse Verwunderung bei mir riefen die Nachrichten iiber

den sich verstarkenden Druck der Truppen Tuchaczewskis in

westlicher Richtung, gegen Płock und sogar gegen Włocławek
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und Brodnica, hervor. Die Telegramme, die davon berichteten,
sprachen nicht nur von Kavallerie, wie ich bisher vermutet hatte.

Dort gab es irgendein Ratsel, das ich nicht lósen konnte; denn

diese Tatsache widersprach bis zu einem gewissen Grade meiner

bisherigen Auffassung, daB Tuchaczewski alle seine Krafte auf

Warschau konzentriert habe.
Die angstlichen Telegramme aus Warschau versuchten einen

deutlichen Druck auszuiiben, mich mit meiner Hilfe zu beeilen

und trotz der Nichtbeendigung meiner Vorbereitungen damit ein-

verstanden zu sein, den Angriff sofort zu beginnen. Obwohl die-

ses ganze Drangen und diese Angst mir vollkommen toricht er-

schienen, machte ich der in der Hauptstadt herrschenden Panik

wegen ein dem gesunden Menschenverstand widersprechendes Zu-

gestandnis, legte den Beginn der Offensive um einen Tag vor und

lieB in Warschau wissen, dali ich meinen Angriff am 16. August
mit Tagesanbruch beginne.

Mein Angriffsbefehl gefahrdete am starksten die beiden Fliigel-
divisionen, die i4- auf dem linken und die i. Lęgionsdivision auf

dem rechten Fliigel. Ich hatte mich namlich zu einem schnellen

Schlag entschlossen und die gesamte Front davon verstandigt.
Ich schrieb vor, bestimmte Entfernungen zu tiberwinden, an die

die Truppen, mit Ausnahme der i. Legionsdivision, nicht ge-
wóhnt waren. Ich untersagte ausdriicklich, um die Fliigel besorgt
zu sein, denn jede Division muBte so rasch vorriicken ais irgend
móglich, ohne sich darum zu sorgen, ob die Nachbarn zur Rech
ten oder zur Linken mitkommen. Da ich den Hauptkampf ledig-
lich vor Warschau erwartete, ordnete ich an, daB die i. Legions-
division am allerraschesten vorriicken sollte. Sie mufite schon vom

zweiten Tage ab den rechten einschwenkenden Marschfliigel
bilden, falls die auf dem linken Fliigel stehende i4- Division

etwa in der Gegend von Kołbiel bereits auf einen organisier-
ten Widerstand gegen den auf Warschau zustrebenden Entsatz

stoBen sollte.
Die sogenannte Gruppe von Mozyrz beunruhigte mich immer

noch. Ich kannte ihre Starkę vor meiner Front nicht, und die

Fliegeraufklarung stellte lediglich starkę Fuhrwerksbewegungen
von Osten und Nordosten her auf Łuków und Żelechów fest. Das

konnte also irgendeine eilig vorgeschickte Gruppe sein, vielleicht

sogar diese Gruppe von Mozyrz, so daB meine i. Legionsdivi-
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sion, dereń ostliche Flankę ungeschiitzt war, in eine verhaltnis-

mafiig kritische Lagę geraten konnte.
Ais allgemeine Richtlinie hatte ich allen Truppen, d. h. den vier

Divisionen, befohlen, am zweiten Tage die Strafi o Warschau-

Breść zu erreiclien. Die 3. Legionsdivision bildete eine Ausnahme;
sie geriet in einen heftigen Kampf mit der 58. Sowjetdivision und

konnte fur die Kampfhandlungen bei Warschau nicht mehr in

Rechnung gestellt werden. Eher konnte ich auf die 2. Legionsdivi-
sion oder wenigstens auf Teile von ihr rechnen, die am Westufer

der Weichsel nórdlich von Demblin in einem passiven Abschnitt

stand. Das Vorrucken meiner Truppen nacb Norden befreitenam-

lich diese Division von ihrer Aufgabe.
Am 15. August lauteten die Nachrichten aus Warschau etwas

beruhigender, aber alle Kampfe bewiesen, dafi sich der Druck des

Feindes sowohl in der Umgebung von Radzymin ais auch nord-

lich Warschau bei Modlin immer mehr verstarkte. Andererseits

begann an der Siidfront die Reiterarmee Budjennys in Aktion zu

treten; unter ihrem Druck leitete unsere VI. Armee einen all-

mahlichen Ruckzug in Ricbtung Lemberg ein.

Am 16. August begann ich den Angriff, — sofern man so etwas

uberhaupt einen Angriff nennen kann. Einen einfachen und leich-

ten Kampfbeim Verlassen der Ausgangsstellung fiihrte ausschliefi-

lich die 21. Division; sie hatte ein paar Tage zuvor aus unbekann-

ten Griinden Kock geraumt und die dortige Brucke beschadigt.
Jetzt mufite sie auf einer Furt den Wieprz durchwaten, um Kock

von neuem zu nehmen. Die anderen Divisionen ruckten fast ohne

Fiihlung mit dem Feind vor, da ich die unbedeutenden Schar-

miitzel mit kleinen Abteilungen, die sich sofort beim Zusammen-

treffen mit ihnen zerstreuten und davonliefen, nicht ais Kontakt

zu bezeichnen wagę.
Ich verbrachte den ganzen Tag im Auto, hauptsachlich bei der

iA Division auf dem linken Flugel, und sammelte teils selbst,
teils durch meine Untergebenen standig Meldungen und Ein-

drucke. Ich kann nicht leugnen, dafi fiir mich am Abend dieses

Tages, nachde-m alle Divisionen bereits einige gute dreifiig Kilo-

meter nach Norden vorgeriickt waren, das Geheimnis der soge-
nannten Gruppe von Mozyrz noch immer das Hauptratsel dar-

stellte, das ich zu entziffern bemiiht war. Diese Gruppe bestand

eigentlich mit Ausnahme der 57. russischen Division uberhaupt
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nicht; aber dieses Ergebnis meiner Gedanken widersprach voll-

kommen meinen fruheren, einen Monat lang Tag fur Tag ge-
sammelten Eindriicken. Dieses apokalyptische Tier, vor dem einen

Monat hindurch zahlreiche Divisionen zuriickgingen, muRte doch

vorhanden sein. Ich glaubte zu traumen. SchlieBlich kam ich zu

der Auffassung, daB mich irgendwo ein Hinterhalt erwartet.

Die 14. Division auf dem linken Fliigel hatte ungehindert Gar
wolin passiert und kam von Mittag ab eigentlich bereits in den

Aktionsbereich des linken Fliigels der XVI. Sowjetarmee, dieWar-

schau angriff. Ich wuBte namlich, daft diese Armee etwa unter-

halb von Góra Kalwarja uber die Weichsel setzen sollte, und von

Karczew und Wiazownia, zwei Orten, die laut den Depeschen an-

gegriffen waren, stand die Vorhut der i/|. Division am 16. kaum

noch 20 oder 25 Kilometer entfernt! Und immer noch kein

Feind! Ich befahl am Abend der ganzen 2. Legionsdivision, die

jetzt ihrer Aufgabe ledig war, sich sofort in Demblin zu sammeln

und angesichts so vieler im Hinterhalt drohender Geheimnisse

eine Reserve zu bilden. Irgendwo mufite ja doch die bisher sieg-
reiche Gruppe von Mozyrz stecken, irgendwo auch die XVI. Ar
mee, die Warschau angriff.

Der 17. August trug zur Klarung dieser Ratsel keineswegs bei.

Ich suchte schlieBlich ihre Losung auf dem rechten Fliigel. Wie-

der verbrachte ich den ganzen Tag im Auto und suchte die Spu-
ren des Geheimnisses und irgendein Anzeichen von Hinterhalt.

Am spaten Nachmittag fand ich in Łuków den Kommandeur der

2i.Division mit seinem Stabe nach einem so herrlichen Vor-

marsch fróhlich schmausend. Die Brigadiers und einige Obersten,
die mich bei Tisch umringten, erklarten einstimmig, daR eigent
lich kein Feind mehr da sei. Regeistert erzahlten sie mir, wie

ihnen die ganze Bevólkerung zu Hilfe komme. Wo nur immer

eine unbedeutende Gruppe des Feindes Widerstand leisten wollte,
eilten die Bauern mit ihren Heugabeln und wohl auch die Baue-

rinnen mit ihren Dreschflegeln unseren Goralen zu Hilfe, die bar-

fuft in Schutzenlinie zum Angriff ausschwarmten. Die Vorhut

der Gebirgsdivision stand auf halbem Wege zwischen Łuków und
Siedlce. Ich befahl, sofort auf Siedlce vorzustofien, in der Hoff-

nung, dali mir dieser Knotenpunkt die Losung des Ratsels der

Gruppe von Mozyrz erlauben wiirde.

Weiter óstlich hatte die 1. Legionsdivision, wie ich erfuhr, alle
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anderen uberfliigelt und mit ihrer Vorhut Biała und Międzyrzec
erreicht. Weiter óstlich hatte die 3. Legionsdivision, in ihrem

Vormarsch aufgehalten, die 58. Sowjetdivision geschlagen und

riickte, diese vor sich her treibend, auf Włodawa und Breść vor.

Ais ich am Abend auf der schonen StraBe von Łuków nach Gar
wolin gegen Westen zuruckkehrte und die Gegend von Żelechów
passiert hatte, wo ich den TroB der auf Kałuszyn marschierenden

16. Division antraf, da glaubte ich zu traumen und in eine Mar-

chenwelt zu versinken. Ich konnte Traum und Wirklichkeit kaum

unterscheiden. Hatte ich getraumt, ais mich noch ganz kurzlich

das Gespenst eines unaufhaltsamen Vormarsches einer unwider-

stehlichen Gewalt bedriickte, die bereits ihre ungeheuren Pratzen

zum tódlichen Griff an die Kehle ausstreckte? Oder traumte ich

jetzt, daB meine fiinf Divisionen ungehindert und ohne Wider-

stand kiihn in das gleiche Gelande vorriickten, das sie eben erst

in tódlicher Angst des Riickzuges dem Feinde geraumt hatten?

Obwohl dieser Traum vollerFreude sein mochte,— er konnte un-

móglich mit der Wirklichkeit ubereinstimmcn. Ein ganzer Mo-

nat voller Einbildung von der feindlichen Uberlegenheit weigerte
sich, zu verschwinden. Dieser Traum vom Gltick konnte nicht der

Wirklichkeit entsprechen. Mit diesen Eindriicken kam ich des

Abends in Garwolin an.

Ich erinnere mich noch wie heute an den Augenblick, ais ich,
neben meinem Bett Tee trinkend, plotzlich aufsprang, ais ich

endlich das Echo des Lebens, das Echo der Wirklichkeit horte,
ein dumpfes Donnern der Kanonen, das von Norden her heriiber-

hallte. Der Feind existiert also doch! Er ist also doch keine trii-

gerische Tauschung! Meine Beschamung, die ich einst iiber den

Schrecken und die Furcht vor diesem ungeheuren Gespenst emp-
fand, der mir bereits wie irgendeine wunderliche Sagengestalt zu

erscheinen begann, war also keineswegs unvernunftig und ohne

Ursache. Der Feind existierte, und die Schlachtenmusik im Nor
den bestatigte es. Noch, ais ich mich bereits zum Schlafen hin-

gelęgt hatte, hob ich einmal um das andere den Kopf aus den Kis-

sen, um meinen Eindruck zu bestatigen. Der dumpfe Widerhall

der Kanonen erschiitterte regelmaBig die Luft und bezeugte mir

einen ruhigen, ohne Nervenerregung und im rhythmisch schla-

genden Takt gefiihrten Kampf. In der Gegend von Kołbiel, viel-

leicht noch ein wenig weiter weg, stand meine i4. Division im
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nachtlichen Kampf. Ich berechnete rasch, dali dieser Kampf,
selbst wenn er nicht zu einen augenblickłichen Erfolg fiihrte und

wenn die iA Division sicb zuruckziehen rnulite, doch immerhin

das bedrohte Warschau entlastete; aulierdem konnte ich amnach-

sten Tage die 2. Legionsdivision von Demblin und die benach-

barte 16. Division vom Osten auf das Schlachtfeld heranziehen.

Ais ich am Morgen des 18. August aufwachte, schwiegen die

Kanonen bereits. Es herrschte vóllige Ruhe. Ich beschloli sofort,
an die Front zu fabren, um die Lagę zu klaren. Ich werde nie-

mals den sonderbaren Eindruck vergessen, ais ich — ohne auf

irgendein Hindernis zu stofien - Kołbiel erreichte und im Guts-

haus nachst der Stralie den Troli der iA Division antraf. Ich er-

fubr, dali die iA Division einen Nachtkampf bestanden hatte und

jetzt im Eilmarsch bereits auf Mińsk—Mazowiecki vorstieli, um

meinen Befehlen gemali mit der Morgendammerung des dritten

Tages die Stralie von Breść zu erreichen. Wo steckt also die

XVI. Armee? Ais ich nach Mińsk fubr, zeugten von ihr die ohne

Gespann und Bedienung auf den Feldern zuruckgelassenen Kano
nen, die zahlreichen Leichen und Pferdekadaver, die an der Stralie

lagen, und schlielilich die Bevólkerung selbst, die - sobald sie

mich erkannte und das Auto anhielt - mir mit Begeisterung be-

richtete, dali die ,,Bolschewisten“ in Unordnung und Panik nach

allen Seiten gefluchtet seien.
Viele hielten meine Weiterfahrt fur nicht ungefahrlich, da es

in der Umgebung von zerstreuten und auseinandergejagten „roten
Kosaken“ wimmele. In Mińsk fand ich die iADivision mit dem
i5. Ulanenregiment. Alle Nachrichten, die ich iiber den beende-

ten Kampf sammelte, bezeugten, dali die 1A Division auf die bei-

den siidlichsten Divisionen der XVI. Sowjetarmee gestolien war.

Unsere Division, die verhaltnismaliig geringe Verluste — nicht

iiber 200 Leute — erlitt, hatte den feindlichen Widerstand gebro-
chen und war Zeuge einer iiberstiirzten Flucht geworden. Ich

erfuhr ferner, dali in tlbereinstimmung mit meinem fruheren

Befehl ein Teil der Warschauer Besatzung, namlich die i5. Divi-

sion, langs der Stralie Warschau—Mińsk vorgestolien war und

gegenwartig unweit Dęby—Wielkie stand. Ich fand dort die 15. Di-

vision zusammengezogen und in einer iiberaus wunderlichen

Kampfordnung. Die Batterien standen beiderseits der Stralie, die

einen nach Norden, die anderen nach Siiden gerichtet. Im Divi-
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sionsstabe erklarte man mir, daB diese Anordnung notwendig war,

weil der Feind, der sich in aller Eile von Warschau zuriickzog,
eigentlich uberall war, im Siiden wie im Norden. Ich befahl der

Division, sich an unsere IV. Armee anzuschliefóen und sich auf

den Abmarsch nach Norden vorzubereiten, um iiber den Bug zu

setzen, hinter dem ich Widerstand erwartete.

Es war mir klar, daB der in so raschem Tempo gefiihrte Stoli

vor Warschau bereits seine Wirkungen ausgeubt hatte. Aus allen

Nachrichten schloB ich, daB — wenn ich nicht auf den Wider
stand der sogenannten Gruppe von Mozyrz stieB — der von mir

erwartete Widerstand der XVI. Sowjetarmee eigentlich beendet

war. Drei ihrer Divisionen, die 8., io. und 17., waren nach einem

kurzeń und wenig blutigen Kampf fast zerstreut. Ich glaube
nicht, dali die beiden folgenden Divisionen dieser Armee, die 2.

und die 27., den vereinten Anstrengungen der von Siiden her vor-

stoBenden i4. und i5. Division und der von Westen aus heran-

gefuhrten Divisionen der Warschauer Besatzung, die die Liicke

bei Radzymin schlieBen sollten, Widerstand leisten konnten. An-

gesichts dieser Lagę konnte ich ersl hinter dem Bug auf einigen
Widerstand rechnen, wo der Feind notwendigerweise die Streit-

krafte seiner III. Armee sammeln muBte, die vor Zegrze und wei-
ter westlich jenseits des Narew kampften. Denn im entgegen-
gesetzten Falle ware die III. Armee in einer ungewohnlich schwe-
ren Lagę gewesen, da alle ihre Ruckzugswege auf doppelte Weise,
vom Feind und vom Narew, abgeschnitten.

Ich schloB daraus, daB der gro B te Teil der Sowjetarmeen ge-

zwungen ist, sich von Warschau nach Osten zuriickzuziehen, und
daB es daher unsererseits notwendig ist, so schnell ais moglich
ein vollig einheitliches Zusammenwirken aller vor Warschau ver-

sammelter Truppen zu veranlassen, um nach Vernichtung der

einen der Sowjetarmeen durch energische Verfolgung und Nach-

drangen von allen Seiten auch den Rest der feindlichen Streit-

krafte zu schlagen und zu lahmen.

Ich beschloB deshalb, mich sofort nach Warschau zu begeben,
um die Verfolgung sowie den allgemeinen Angriff zu organisie-
ren und anzuordnen. In Warschau fand ich eine etwas andere

Stimmung, ais ich erwartet hatte. Wenn man auch Freude und

ein gewisses Gefuhl der Erleichterung infolge der Befreiung War-

schaus von dem unmittelbaren Druck des Feindes empfand, so
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herrschte doch von neuem eine groBe Unruhe wegen der zahl-

reichen Angriffe auf die Stadte an der unteren Weichsel, wie

Płock und Włocławek, und wegen des immer weiteren Vorruckens

feindlicher Abteilungen in den sogenannten Danziger Korridor.

Daneben erschien allen, mit denen ich sprach, unsere strategische
Lagę keineswegs so giinstig und so griindlich verandert, wie ich

dariiber urteilte. Wahrend ich mich bereits von der Suggestion
der wahrend eines Monats unaufhórlich erlittenen MiBgeschicks
befreit hatte und fiir den Feind zur Vermeidung der ihn be-

drohenden Niederlage nur noch die Móglichkeit sah, sich hinter

dem Bug zu verteidigen, dem sich die Divisionen der IV. Armee

und die Truppen des Generals Rydz-Smigły bereits naherten, —

empfand ich in Warschau den noch immer anhaltenden morali-

schen Druck der bisherigen Erfolge Tuchaczewskis.

Unsere Versuche, die óstliche Front Warschaus durch einen

Angriff der an der Nordfront bei Modlin vom Feinde weniger be-

drangten Truppen, unserer V. Armee, zu entlasten, fiihrten zu

einem gewissen Erfolge. Doch den Herren in Warschau schien

die linkę Flankę der nach Norden vorriickenden V. Armee und des

Teiles der I. Armee, der am Westufer des Narew zum Angriff
tiberging, nur noch starker bedroht. Wahrend ich persónlich
darin keine Gefahr sah und davon iiberzeugt war, daB sich der
Feind unter allen Umstanden zuriickziehen muli, bemerkte ich

diese Uberzeugung und GewiBheit in Warschau keineswegs.
Furcht und Angst um die Hauptstadt waren dort noch so groB
und die weiteren Fortschritte des Feindes gegen Westen so ein-

drucksvoll, daB man nur schwer meinem Druck nachgab.

Die Verfolgung

Mein
Befehl vom 18. August setzte folgende Operationsziele

fur unsere Armeen fest:

„III. Armee: Deckung des Lubliner und Chełmer Landes so
wie Besetzung des Bug; Aufkliirung des gegenuberliegenden Ufers
des Bug und Unterstiitzung des linken Fliigels der Siidfront durch

von Norden aus eingeleitete Aktionen gegen Abteilungen der
XII. Sowjetarmee, ohne durch die Siidgrenze ihres Abschnittes

beschrankt zu sein.

II. Armee: Energische Verfolgung in nórdlicher Richtung, um

Białystok zu besetzen; Angriff gegen die zuriickflutenden feind-
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lichen Kolonnen aus óstlicher Richtung; gleichzeitig Sicherung
gegen Osten durch Besetzung von Breść.

IV. Armee: Nachdriickhche Verfolgung in nórdlicher Richtung
zwecks rascher Bezwingung des Bug im Abschnitt Brok ein-

schlieBlich bis Granne ausschlieftlich, Besetzung von Mazowieckie.

DenFeind gegen die deutsche Grenze drangen, gleichzeitig schnel-

leres Vorriicken des rechten Fliigels, urn den Feind zu iiber-

flugeln.
I. Armee: In Front vorriicken, und zwar in nordóstbcher Rich

tung. Achse der Verfolgung: Warschau—Wyszków—Ostrów—
Łomża. Kavallerie auf den linken Fliigel, um die Liicke zwischen

der eigenen Infanterie und der Grenze zu schliefien.
V. Armee: Restlose Vernicbtung des 3. Kavalleriekorps der IV.

und derjenigen Teile der XV. bolscbewistischen Armee, die in-

folge des Vorriickens unserer V. Armee nach Norden auf Przas
nysz—Mława von ihrer Ruckzugshnie abgeschnitten werden.“

Ich erganzte diesen Befehl durch einen Brief, den ich am nach-

sten Tage, am 19. August, spal in der Nacht in Siedlce schrieh,
ais ich wuBte, daB am Bug weder die IV. Armee noch die Trup-
pen des Generals Śmigły gróBeren Widerstand finden werden.

Deshalb hielt ich es bereits fur durchaus moglich, die Zahl der

Truppen, die fur die unmittelhare Verfolgung bestimmt waren,

zu vermindem. Ich glaubte, dali es moglich sei, einen grofien Teil

der bisher vor Warschau versammelten Truppen teils nach Sii-

den, teils geradezu nach Osten abriicken zu lassen, um eine neue,

natiirliche Front zu bilden, die nicht wie bisher gegen Norden,
sondem gegen Osten gerichtet ware. Ansatze zu dieser Reorgani-
sation finden sich bereits in dem Befehl vom 18. August.

Mein Befehl vom 18. August, der am nachsten Tage ein wenig
abgeandert wurde, stimmt mit einem Befehl Tuchaczewskis iiber-

ein, den dieser fast zur gleichen Zeit ausgegeben hat. Sergiejew
teilt mit, daB dieser Befehl am 17. August gegen 18 Uhr gegeben
worden sei. Er versichert auBerdem, daB man im Stabe der rus-

sischen Front in Mińsk am 17. August friih die Nachricht erhielt,
daB „polnische Streitkrafte aus der Umgebung von Lublin einen

Angriff begonnen hatten, der sich gegen Norden richte, und dali

gleichzeitig die Gruppe von Mozyrz auf breiter Front von Dem-

blin bis Włodawa geschlagen worden sei“.

Tuchaczewski hingegen versichert in seiner Studie, dal?) „das
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Oberkommando der Front von der polnischen Offensive leider

erst am 18. August wahrend eines Hughes-Gespraches mit dem

Kommandanten der XVI. Armee Kenntnis erhielt. Er selbstwurde

von der Offensive erst am 17. benachrichtigt. Die Gruppe von

Mozyrz gab iiberhaupt keinerlei Mitteilung dariiber, was ge-
schehen war. Der Fiihrer der XVI. Armee, der in seinem Hughes-
Gesprach iiber die Veranderung der Lagę Mitteilung machte,
sprach sich fur die Notwendigkeit eines Ruckzuges aus, um seine

Truppen neu zu ordnen, hielt aber die Offensive der polnischen
Truppen nicht fiir gefahrlich und sah im voraus eine Móglich-
keit, sie zu liquidieren ...“

In den Erinnerungen Putnas unter dem Titel „Vor Warschau“,
in denen er die Kampfe der 27. Sowjetdivision beschreibt, die zur

XVI. Armee gehórt und Radzymin angegriffen und erobert hatte,
finde ich folgende Erklarung: „Mit Aviso zum Armeebefehl, den

die 2 7.Division am 17. August etwa Stunde 16 erhielt, sollten
sich die Divisionen der Armee an den Liewiec zuruckziehen.“

Putna erldart sich dies durch die Tatsache, dali die 8. und 10.

Division, die weiter siidlich von der 27. standen, von uns Polen

geschlagen wurden und dali die Truppen der polnischen Vorhut

bereits in Mińsk eingeriickt waren. Er bestatigt ferner, dali die

27. Division in Gbereinstimmung mit dem Refehl am 17. August
um Mitternacht Radzymin aufgab, ohne vom Feinde gestórt zu

werden; allerdings hatte sie bereits Abteilungen der siidlich

benachbarten Divisionen vor sich, die in Unordnung zuriick-

gingen.
Ich muli sofort erklaren, dali unsere fast zur gleichen Zeit aus-

gegebenen Refehle nahezu das gleiche Schicksal hatten. Sie wur
den bei beiden kampfenden Armeen nur von einem Teil der Trup
pen ausgefiihrt, der Befehl Tuchaczewslds wurde, wie er selbst

sagt, zu spat gegeben. Tuchaczewski bestatigt, dali die Ursache

seines Befehls zum Riickzug die sich auf seinem linken Fliigel
entwickelnde kritische Situation war. Der Befehl zum Riickzug
von Warschau wurde also von dem Heerfiihrer der Sowjets unter

dem Einfluli des fiir ihn unerwarteten Angriffs der fiinf polni
schen Divisionen ausgegeben. Wenn er behauptet, dali sein Befehl

eigentlich bereits zu spat kam, so deswegen, weil er die auf dem
linken Fliigel stehende XVI. Armee an den Liwiec dirigierte, um

sie auf diese Weise dem Schlag der fiinf polnischen Divisionen
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zu entziehen, ohne zu wissen, dafi sie schon nicht mehr in der

Lagę war, irgendeinen Widerstand zu leisten.

Die auf dem rechten Fliigel dieser Armee, also die am weite-

sten nórdlich stehende Division war die bereits erwahnte 27. Sow-

jetdivision, die noch einige Tage zuvor bei der Eroberung von

Radzymin Warschau mit Furcht erfiillt hatte. Aus der Darstel-

lung der Kampfhandlungen dieser Division gebe ich wórtlich die

Lagę der XVI. Armee am 18. August nachmittags wieder: „Be
reits am 18. August in der Friihe stellte sich heraus, dafj die

anderen Divisionen der Armee ihre Operationslinien und ihre

Riickzugslinien verliefien und dafj ihre Truppen auBer einigen
unbedeutenden Ausnahmen sich in nordóstlicher Richtung davon-

machten, weil dieser Weg am ungefahrlichsten schien. Die Feld-

stabe der 2. und 10. Division befanden sich am 18. August gegen

Mittag: der erste in Paplin, der zweite in Sudninow, beide also im

Abschnitt der 27. Division. Auf der Strafie Węgrów—Sokołów—
Drohiczyn marschierten die Truppen der 21. Division ab (die be
reits zur III. Armee gehórte und an den Kampfen um Radzymin
teilnahm), femer die Nachhutformationen und Trofi der 27., 2.,
17., 10. und 8. Division (das sind alle fiinf Divisionen der XVI.

Armee, nicht eine einzige fehltl). Dieser Weg war uberflutet von

einer ununterbrochenen Kolonne, die sich langsam in zwei, in

drei Reihen vorwartsschob. Der Feldstab der 27. Division er-

reichte Sokołów am 18. August gegen 2ii/2 Uhr. Dort stellte sich

heraus, dali der Feind am 18. August bei Tagesanbruch bereits

Siedlce genommen hatte und in Richtung Sokołów und Drohiczyn
vorriickte. Gegen 21 Uhr besetzten die Polen die Umgebung von

Rozbity-Kamien, wo sie die 5o. Brigade zuriickwarfen. Ein feind-

licher Panzerzug stiefi bis Sokołów vor und beschoB mit seiner

Artillerie die StraBe, auf der noch immer der TroB aller Divi-

sionen der XVI. Armee in mehreren Reihen dahinrollte. Einige
zerstreute Einheiten der 8., 10., 17. und Division (von der

Gruppe von Mozyrz!) zogen sich mit ihren Trains von Sokołów

aus in nordóstlicher Richtung zuriick. Angesichts einer solchen

Lagę und infolge der Unterbrechung der Verbindung mit dem

Armeekommando beschloB die Division, hinter den Bug zuriick-

zugehen. Von diesem BeschluB wurden die Fiihrer der 2., 10.

und 21. Division verstandigt.“
Der Liwiec also, an dem die XVI. Armee auf Tuchaczewskis
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Befehl haltmachen sollte, war von dieser Armee am Abend des

18. August unter dem Druck der Vorhut unserer 21. Division und

des zur Vorhut gehórenden Panzerzuges verlassen worden. Die-

ses Bild ist nicht unseren Kampfdarstellungen, sondem der Schil-

derung des Gegners entnommen und bezeugt den Zustand der

XVI. Armee, die siegreich den riesigen Raum von der Berezina

bis vor Warschau iiberwand und einen Erfolg nach dem anderen

errang. Jetzt verzichtete diese Armee, nachdem sie am 17. ledig-
lich mit zwei unserer Divisionen, mit der 1 A- und x5., gekampft
batte, auf alle ihr befohlenen Aufgaben infolge des Druckes der

Vorhut einer einzigen Division, der 21.

Haufig nach Beendigung des Krieges habe ich iiber alle diese

Ereignisse nachgedacht und versucht, meine eigenen MaBnahmen

und die anderer wahrend der Schlacht bei Warschau zu klaren.

Denn es kam nur immer vor, ais hatte ich die Lagę, die sich durch

den Angriff unserer fiinf Divisionen vom Wieprz aus entwickelte,
nicht bis ins Letzte ausgenutzt. Ich erreichte, wie der Leser be-

reits weiB, durch diesen Angriff die Ausgabe des Befehls vom

17. August, der allen Sowjettruppen den Riickzug von Warschau

gegen Osten anbefahl. Meine Analyse fiihrte mich jedoch zu der

Vermutung, daB auf meiner Seite nicht alles getan worden war,

urn die den Sowjettruppen vor Warschau zugefiigte Niederlage
in einen endgiiltigen Zusammenbruch zu verwandeln, aus dem
der mit uns im Kampf befindliche Staat keinen Ausweg mehr

gefunden hatte.

Die erste Unterlassung, die ich immer wieder sehe, liegt darin,
daB ich den 18. August, den ich in Warschau verbrachte, nicht

restlos ausgenutzt habe. Dieser Tag war fur die IV. Armee, im

besonderen fiir ihre weitere Verfolgung, fast verloren. — Nun, ich

verbrachte den ganzen Tag in Warschau, wo man, wie bereits er-

wahnt, die Lagę nicht so optimistisch zu betrachten geneigt war

und dementsprechend versuchte, alles nur halb zu machen.

Die zweite Unterlassung, die ich bei meiner Analyse regelmaBig
entdeckte, bestand darin, daB ich nicht am 19. August, ais ich
diese halben MaBnahmen der in Warschau zuriickgelassenen Her-

ren sah, sofort alles in meine Hande nahm, um mit diesem or-

ganisatorischen Durcheinander und der Unordnung in der Fiih-

rung SchluB zu machen, die sich nach meiner Abreise am

12. August entwickelten und noch anwuchsen. DerWidersinn des
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strategischen Planes fur die Schlacht bei Warschau, der dem

EinfluB unserer monatelang erlittenen Schlappen und Nieder-

lagen entsprang, war in Warschau so stark eingewurzelt, daB die

Leute sich nur mit Miihe von dereń Folgen befreien konnten. Es

bestand dort sozusagen die Neigung, an der unmittelbaren Front

vor Warschau eine móglichst grofie Truppenmenge festzuhalten,
um die Hauptstadt vor Furcht zu bewahren. Der rasche, blitz-

artige Wechsel der Lagę erschien niemandem dauerhaft, zumal

ich ihn mit so geringen Streitkraften erreicht hatte, wahrend doch

vorher fast anderthalb Monate lang unser ganzes Heer im Siiden

und im Norden sich des Feindes nicht erwehren konnte. Und da der

Einflufi dieses so lange beunruhigenden Gespenstes noch immer

sehr stark war, klammerte man sich an die kleinsten Anzeichen

feindlicher Aktivitat, um noch immer die Moglichkeit einer Nie-

derlage an die Wand zu malen und des Sieges nicht sicher zu

sein. In den Geistern und in den Herzen herrschte also eine Art

Finsternis, wahrend ich bereits am 19. und 20. restlos jeder Be-

fiirchtung ledig war.

Ich war mir dariiber klar, dafi so schnell ais móglich die un-

niitze Anhaufung von Truppen vor Warschau beseitigt werden

mufite, die eine Folgę des Widersinns des strategischen Planes

bei Beginn der Schlacht war. Wie ich bereits erwahnte, drehten

sich wahrend meines Aufenthalts am 18. August in Warschau

sehr heftige und mit Unruhe gefiihrte Debatten um nichts ande-

res ais um die Nachricht von der am gleichen Tage durch die

Sowjets vollzogenen Eroberung von Płock sowie um die Angriffe
auf Włocławek und um die Sowjetmanover in der Umgebung von

Brodnica und Thorn. Der Einflufi der Schlappen und Nieder-

lagen wuchs gleichsam immer starker: der Feind riickte unauf-

hórlich vor, eroberte immer neue Stadte und breitete sich gegen
Westen aus. Daher gestehe ich, Tuchaczewskis Klagen iiber seine

IV. Armee mit einer gewissen Verwunderung gelesen zu haben.

Die Beschwerden Tuchaczewskis sind vollkommen ungerecht-
fertigt. Er hat am 8. August einen eindeutigen Befehl erlassen,
der der IV. und XV. Armee nicht vorschrieb, Warschau zu er-

obern, sondern „die Weichsel zu iiberschreiten“.

Beide Armeen zogen also an Warschau und den dort angesam-
melten polnischen Truppen vorbei und strebten geradeswegs nach
Westen. Bis zur Weichsel, und zwar bei Płock und bei Włocławek,
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gelangte allerdings nur die IV. Armee Sergiejews, die, wie ge-
wóhnlich bisher, in breiter Front vorriickte. Fiir den Plan der

Bezwingung der Weichsel war das iibrigens keine schlechte Me-

thode. Da nun diese Armee am weitesten nach Westen vorge-
stoBen war, fiel ihr im Vergleich zu den anderen Armeen beim

Ruckzug die schwerste Bedrangnis zu. Sie kann jedoch das Ver-

dienst beanspruchen, daB es ihr am langsten gelang, bei uns

Polen die Suggestion der MiBgeschicke und Niederlagen aufrecht-

zuerhalten. Wenn sie uns nun unmittelbar zu schaden nicht melir

in der Lagę war, erleichterte sie immerhin noch sehr wirksam

den Ruckzug der III. und XV. Sowjetarmee.
Die IV. Armee erhielt den Befehl zum Ruckzug am spatesten;

sie hatte ferner ibren bisherigen Fiihrer verloren, der von Sieg
zu Sieg geschritten war und sich jetzt in einem eiligen und sogar
uberstiirzten Riickmarsch auf Augustów und Grodno befand. Ihre

bisherigen Siege und ihre moralische Widerstandskraft hatten

so viel Aufmerksamkeit auf sie gelenkt und so viel Furcht vor ihr

ausgelost, daB alle Truppen, die bisher Warschau gegen die

Armeen Tuchaczewskis zu verteidigen hatten, mit Ausnahme

zweier Divisionen gegen sie in Marsch gesetzt wurden, um sie

einzuschlieBen und abzuwiirgen. Die Armee Sergiejews vertei-

digte sich auch ohne ihn wie ein umzingelter Lowe. Am 22. August,
ais Łomża mit seiner uberstiirzt verlassenen Narewbriicke bereits
in memer Hand war, durchbrach die IV. Sowjetarmee ein erstes

Hindemis und óffnete den Weg fiir seine Infanterie und fiir den

Train. Am nachsten Tage wurde ein anderes, unbedeutendes Hin-

dernis, das unsere V. Armee in aller Eile bei Chorzele aufgewor-
fen hatte, rasch genommen und der Rest der IV. Sowjetarmee
stiirzte gegen Osten. Aber es war bereits zu spat. Von Łomża

eilten zwei unserer Divisionen, die 1 A- und i5., von unserer IV.

Armee nach Norden, um ihr den Weg zu versperren. Nach einem
kurzeń Kampf und dem Versuch, auch diese Schranke zu durch-

brechen, verzichtete die IV. Sowjetarmee auf weitere Proben,
iiberschritt die Grenze nach OstpreuBen und legte dort die Waf-

fen nieder. So endete die historische Schlacht bei Warschau.

Sergiejew fugt seinem Buch eine Skizze der Schlacht von War
schau bei. Die Gruppe von Mozyrz ist auf dieser Skizze durch eine

punktierte Linie dargestellt, die die 58. Division in Włodawa mit
einem Pfeil bei Żelechów verbindet, der die Nummer 57 tragt;

u* i63



hinzugefugt ist ein geheimnisvoller Kreis rings um Luków. An-

gesichts der Tatsache, daB weder diese Skizze noch die Tatigkeit
meiner Truppen mir dieses Geheimnis der Gruppe von Mozyrz
aufklarten, die vom 4- Juli ab in zwei Richtungen siegreich vor-

ruckte und in den Tagen des 16. und 17. August nicht den ge-

ringsten Widerstand leistete, beschranke ich mich auf diese kur
zeń Worte. Die 58. Division versuchte zweimal vergeblich unsere

3. Legionsdivision aufzuhalten und zog sich geschlagen hinter

den Bug zuriick, wobei sie Włodawa und Breść aufgab, das am

19. August genommen wurde. Unsere 3. Legionsdivision blieb

dann in Breść stehen, um so die passive Deckung des Bug zu ver-

langem. Auf diese Weise beschrankte sich die weitere Tatigkeit
der Truppen des Generals Rydz-Smigły gegen Norden auf die

1. Legionsdivision mit einer Kavałleriebrigade, die weiter im We-

sten durch die 21. Gebirgsdivision unterstiitzt wurde. Der Rest

der Gruppe von Mozyrz mit der 57. Division fiel vółlig aus, denn

er war in einem solchen Grade verstreut, daB die Gefangenen der

57. Division von allen unseren Truppen, angefangen bei der

i4- Division auf dem linken Flugel bis zur 1. Legionsdivision auf

dem rechten Flugel, gesammelt wurden, also in dem ganzen Ge-

lande vom Wieprz bis Białystok und Łomża.

In der Geschichte der Schlacht bei Warschau muB eine Tat
sache jedem am wunderbarsten erscheinen: der unerwartete und

so plótzliche Wechsel der Rollen der beiden kampfenden Parteien.

Der Besiegte wandelt sich zum Sieger, aus dem Sieger wird in

wenigen Tagen ein Unterlegener. Wenn man sich die ungewóhn-
lich tiefen Eindriicke der polnischen Niederlage vor Augen halt,
die unaufhaltsam auf Geist und Herz der Bevólkerung nicht nur

bei uns in Polen, sondern auch in der ganzen Welt einstiirzten,
wenn man die unbestreitbare Tatsache des moralischen Zusam-

menbruchs des jungen polnischen Staates in Erwagung zieht, des-

sen deutlichster Beweis die Entsendimg einer Friedensdelegation
zu den FuBen Tuchaczewslds war, und dies alles mit dem plótz-
lichen Umschwung vergleicht, der sich blitzartig vollzog, — dann

sucht man unwillkurlich nach irgendwelchen recht ungewóhn-
lichen Ursachen dieser plótzlichen Veranderung, dieser blitz-

artigen Umkehr.

Ais ich den machtigen EinfluB charakterisierte, den der sieg-
reiche Yormarsch Tuchaczewskis ausgelóst hat, sagte ich, daB
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wir unsererseits den Eindruck eines Kaleidoskops hatten, das ein

wustes Durcheinander von Berechnungen, Befehlen und Meldun-

gen hervorrief. Das Kaleidoskop drehte sich vielleicht langsam,
aber jeder Tag unterschied sich in ihm so sehr vom nachsten,
daf> wie bel denFiguren des Quadrilletanzes sich alle Bilder, die

Bewegungen der Divisionen und Regimenter bunt mit geogra-

phischen Bezeichnungen vermischten. Jetzt aber fand ich meine

Genugtuung und meinen Triumph!
Das war kein elender Quadrilletanz mehr, sondem die Musik

des Krieges briillte einen wilden Galopp! Nicht mehr die Tage
unterschieden sich voneinander, sondern die Stunde von der

Stunde! Das Kaleidoskop, einmal in den wiitenden Schwung des

Galopps versetzt, erlaubte keinem der Sowjetfiihrer mehr, sich

bei einer der Figuren dieses Tanzes aufzuhalten, die in einem

Augenblick zerflossen, wahrend sich vor den bestiirzten Augen
vóllig neue Gestalten und Situationen jagten, die alle gewollten
und eingeleiteten Piane und Absichten restlos iiber den Haufen

warfen.

Ich weifi nicht, ob sich meine damaligen Untergebenen inmit-

ten dieses Galopps der Ereignisse dariiber Rechenschaft ableg-
ten, was eigentlich vor sich ging. Die Truppenteile im Westen

sicher nicht! Sie standen noch im Bereich eines allerdings recht

armlichen Quadrilletanzes. Dagegen erinnere ich mich immer
mit Vergnugen daran, dali ich nach dem Andrehen der Kurbel

des Kaleidoskops im Takt eines wilden Galopps und bei standiger
Selbstprufung mit viel Behagen feststellen konnte, daB ich voll-

kommen den „klaren Kopf des Chefs“ behielt, dem der Sieg nicht
den Kopf verdreht und den die Niederlagen nicht entmutigen.

So bereitete ich, wahrend man sich in Warschau nach dem

langen seelischen Druck der Niederląge Festen und Feieriich-

keiten hingab, in Siedlce die Weiterfuhrung des Krieges vor.

Sofort nach der Einnahme von Łomża, also am 23. August, ent-

warf ich den neuen Plan der weiteren Operationen. Ich anderte

sofort die unnatiirliche Richtung der Front nach Norden und

drehte sie gegen Osten, in ihre gerade und naturliche Richtung.
Ich teilte die Truppen in neue Armeegruppen ein und ging ais

Sieger iiber das ungeheure und lacherliche Chaos in der Fuh-

rung aus der Zeit der Niederlagen und der MiBgeschicke — zur

Tagesordnung iiher.
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Der grofie Irrtum der Sowjets

Tuchaczewski
wurde von dem Staat, dem er diente, an eine so

hervorragende Stelle der kriegfiihrenden Armee gestellt, dali

es ihm unmoglich war, sieli den Berechnungen und Erwagungen
zu entziehen, die walirend eines Krieges den obersten Graden der

militarischen Fiihrung zur Pflicht werden. Denn ein Fiihrer die-

ser Grade darf sich nicht mehr allein auf die technischen Auf-

gaben beschranken, die mit den Kampfmafinahmen der Armee

verbunden sind. Er ist gezwungen — wenn auch nur zur eigenen
Urteilsbildung iiber die Verwirklichungsmóglichkeiten der Auf-

gaben, die er seinen Untergebenen stellt —, standig die Krafte und

den Kriegswert seines eigenen Staates sowie auch des Staates, mit

dem er Krieg fiihrt, in Betracht zu zieben und zu berechnen.

Ohne eine solche Berechnung ware die oberste Fiihrung not-

wendigerweise schwach, und es ware leicht moglich, die kurz-

sichtige Bechnung eines solchen Fiihrers zu durchkreuzen, indem

man seine streng militarische Berechnung mit Elementen und

Tatsachen eines ihm fremden Gebiets vermischt, die doch unver-

meidlich auf ihm lasten. Ein solches Gebiet bilden, um einen

friiher von mir benutzten Begriff anzuwenden, die inneren Fron-

ten der beiden kriegfiihrenden Seiten.

Die Kraft und die Richtung der inneren Front bedeutet haufig
gegeniiber dem gefiihrten Krieg viel mehr ais die Starkę und der

Kampfwert des Heeres selbst. Ich wundere mich daher keines-

wegs dariiber, dalj Tuchaczewski ein ganzes Kapitel seiner Er-

órterungen gerade diesem Gebiet widmet, das mit der Kriegs-
kunst in engem Zusammenhang steht. Angesichts der Tatsache,
daft ich im Kriege auf einer noch hóheren Stufe stand ais Tucha
czewski, da ich nicht nur oberster Fiihrer der gesamten polni-
schen Streitkrafte, sondern gleichzeitig auch Staatsoberhaupt war,

muBte ich standig und systematisch die gleiche Rechnung
durchfiihren.

Tuchaczewsld fiihrte seine Armeen an die Weichsel und iiber

die Weichsel im Namen dessen, was er in seinen Erórterungen
ais die Revolution bezeichnet, mit dem Auftrage, sie mit Gewalt

vorwartszutragen. In Obereinstimmung damit lautet der Titel

seines entsprechenden Kapitels „Revolution von auBen“. Schon
der Name dieses Kriegszieles weist deutlich auf die Tatsache hin,
daB eine Revolution im Innern nicht bestand, da es ja notwendig
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war, sie auf der Spitze der Bajonette von auBen ins Land zu

tragen. Auf jeden Fali war es eine unbestreitbare Tatsache, dali

SowjetruBłand den Krieg gegen uns unter der Parole fiihrte, uns

Polen eine Staatsorganisation gleich der eigenen aufzuzwingen,
also eine Sowjetverfassung. Dieses Ziel taufte man mit der Be-

zeichnung „Revolution von auBen“. Die Tatsache, daS dies

eigentlich ais Ziel des Krieges beschlossen war, wuBte ich sehr

genau. Deswegen móchte ich sofort feststellen, daB ich person-
hch den Krieg zu keinem anderen Zwecke fiihrte, ais diese „Re-
volution von auften“, die uns auf Sowjetbajonetten gebracht wer-

den sollte, von uns fernzuhalten.

Polen erlebte den Anfang des Krieges mit den Sowjets bereits

im Jahre 1918; das war das Jahr, in dem Polen eben erst in den

beiden letzten Monaten ein selbstandiges Leben zu fiihren be-

gann. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war Polen gezwungen ge-
wesen, gleichfalls unter fremden Bajonetten zu leben, Herr

Tuchaczewski! Das war kein von uns selbst organisiertes Leben,
sondern ein uns fremdes Leben im Rahmen dreier Staaten: RuB-

land, Deutschland und Osterreich. Diese Fremdherrschaft dauerte

bis gegen Ende des Jahres 1918, also langer ais 120 Jahre. Langer
ais ein Jahrhundert hindurch war Polen ein Leben unter der
Herrschaft von Bajonetten beschert, die einst Polen niedergerun-
gen hatten, ein Leben voll fremder und daher gliihend gehaBter
„Wohltaten". Im Jahre 1918 hatte Polen nach einer hundert-

jahrigen Knechtschaft gegen Winteranfang den Friihling eines

freien Lebens begonnen. Und obwohl dieser Friihling in unserer

Geschichte ais kurz bezeichnet werden wird, obwohl die Bliiten,
die der Friihling den Menschen schenkt, noch keineswegs wie ein

bunter Teppich den Schimmel und die iiblen Nachwirkungen
hundertjahriger Sklaverei uberdeckt hatten, — so besaB dieser

Friihling doch geniigend Kraft, die letzte Anstrengung einer

Menge polnischer Burger zu entfachen, die nicht noch einmal

das erleben wollten, was der Sinn der Bajonette Tuchaczewskis

war: den Zusammenbruch unseres eigenen Lebens — ob man uns

dabei Gutes tun wollte oder Schlechtes, war gleichgiiltig! — und

die aufgezwungene Qual der Knechtschaft.

Ais Oberhaupt des polnischen Staates und ais oberster Fiihrer

seiner bewaffneten Macht bin ich alle Zeit stolz darauf, daB ich
die Verkórperung derjenigen Manner war, die den Friihling in
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Polen verkundet haben und sein Erscheinen mit ihrer eigenen
Brust schiitzten.

In aller Unabhangigkeit habe ich mir bereits 1918 das genaue
Ziel nnseres Krieges mit den Sowjets gesteckt. Ich beschloB, alle

Krafte anzuspannen, um alle Versuche und Bemiihungen, uns

noch einmal einem Leben unter Fremdherrschaft zu unterwerfen,
einem Leben, das nicht von uns selbst gestaltet wurde, soweit ais

móglich von den Statten fernzuhalten, an denen sich ein neues

Leben herausbildete und entfaltete. Im Jahre 1919 habe ich

diese Aufgabe erfiillt. Ich schlug alle Versuche der Sowjets so

weit zuriick, dafi der Wiederaufbau unseres eigenen staathchen

Lebens — ob es schlecht sein wurde oder gut, tut nichts zur

Sacbe - von den Sowjets nicht mehr gestort oder behindert wer-

den konnte. Diese groBe Ausdehnung des Gelandes, durcb das

ich mich vor der „Revolution von auBen“ schiitzte, hatte fur

Kriegszwecke sogar ibre schlecbten Seiten. Denn angesichts des

bekannten Leichtsinns unseres Volkes, angesichts der leider lang-
samen und haufig ungeschickten Arbeit beim Aufbau eines neuen

Lebens vergaB man die Gesetze, die auf einem kriegfiihrenden
Volk lasten. Man sah den Krieg nicht von nahem und trug ihm

daher zu wenig Reclmung.
Ich habe also im Jahre 1919 das Ziel erreicht, das ich mir vor-

geschrieben hatte. Doch darf man fragen, ob nicht in den Rech-

nungen und Erwagungen Tuchaczewskis irgendein Fehler unter-

laufen ist. Ais nach seinen Siegen iiber uns unsere Aufbauarbeit

unter dem EinfluB dieser Siege zu stocken begann, ais er seine

Hande bereits gegen den Mittelpunkt unseres Lebens, gegen die

Hauptstadt Warschau, ausstreckte, ais die Bajonette bereits ihr

Werk verrichtet hatten, da blieb die Sowjetrevolution lediglich
auf der Spitze dieser Bajonette und besaB in Polen keinen inneren

Wert. Und dabei hatte sich doch die ganze Rechnung Tucha
czewskis und seines Staates auf nichts anderes gestiitzt, ais auf die

Erwartung, daB die Bajonette nur die Parole auszugeben brauch-

ten und die Móglichkeit dafiir schaffen sollten, daB sich die Macht

der Sowjetrevolution auch im Inneren des Land es entfaltet, in

das man einmarschiert war.

Ich móchte diese Erklarungen abschlieBen, indem ich den

Punkt auf ein i politischer Natur setze. Tuchaczewski und iibri-

gens auch Sergiejew wollen in meinen MaBnahmen eine Art Ab-
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hangigkeit von vielen, ziemlich unbestimmt bezeichneten Stellen

sehen. Sie fiihren eine nicbt geringe Anzahl solcher Institutionen

an. Wir finden da die Entente, die Vereinigung der Kapitalisten
der ganzen Welt, ein Komplott der Imperialisten und schliefilich

einen Stab der Entente und, genauer gesagt, den franzosischen

Generalstab. In dieser Hinsicht ahnelt Tuchaczewski auf wunder-

liche Weise manchen meiner Untergebenen und Mitbiirger, die

alle unsere Niederlagen mir zuschreiben, alle Siege aber entweder

sich selbst oder — da sie nicht anzunehmen wagen, dafi ihnen das

jemand glaubt — den Franzosen. Natiirhch gibt es fiir den heiften

Wunsch, es móchte so gewesen sein, kein Heilmittel — und nicht,
um einen dieser Leute, die so gut iiber sich selbst urteilen, zu

iiberzeugen, schreibe ich dies, sondem um der historiscben Wahr-

heit willen ftige ich hinzu:
Ich ubemahm die Fuhrung der polnischen Truppen ais oberster

Fiihrer der Armee, die aus dem Nichts geschaffen wurde, ohne

jemandes Ermachtigung. Ich wurde einmutig zum Oberhaupt des

polnischen Staates gewahlt, und zwar von einem Sejm, den ich

selbst einberief, — und ich glaube nicht, dali es jetzt noch ein

Geheimnis fur jemanden ware, dafi diese beiden Tatsachen nicht

unter dem Einflufi, sondem sogar entgegen den Wunschen jenes
politischen Gebildes zustande kamen, das man damals die Entente

nannte.

Ich sehe darin iibrigens weder fiir mich noch fur die Entente

eine Schande. In politischen Fragen war ich, wie ich bereits er-

klarte, stets ein Vertreter derjenigen, die in unserem leider nur

kurzeń Fruhling eines neuen Lebens bereit waren, mit eigener
Brust den Aufbau Polens zu schutzen, ais es die Bruchstiicke

seiner Existenz aus dem Kot der Knechtschaft aufraffte. Da ich

wufite, wie muhsam diese Aufgabe ist, wandte ich alle meine

Anstrengungen und Gedanken ausschliefilich zu diesem einzigen
Ziel auf, wahrend die Entente — was auch kein Geheimnis ist —

der Lósung des russischen Problems wesentlich grófiere Bedeu-

tung zumafi ais dieser oder jener Regelung der polnischen An-

gelegenheiten...
Kriegswerk ist eine Kunst. Kunst schafft Werke, und das

eigentliche Objekt der Kriegskunst ist immer der Sieg. Der Sieg
also ist es, den jeder Ftihrer ais Ergebnis seiner strategischen
Mafinahmen, seiner geistigen Arbeit, seiner Nerven- und Willens-
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anstrengung erwartet. Die Arbeit der von ihm gefiihrten Truppen
ist geradezu die Verkórperung dessen, was der Fiihrer vorher

durchdacbte, durchlebte und zusammenfiigte.
In der Absicht, den strategischen Gedanken Tuchaczewskis

grundbchst zu analysieren, und bei dem Versuch, in seinen Er-

órterungen und Schliissen die irrige Grundvoraussetzung zu ent-

decken, finde ich immer wieder ein und denselben Fehler. Diesen

Irrtum in den Erwagungen, Uberlegungen und Beweisfiihrungen
Tucbaczewslds sehe ich stets in dem von ihm gesuchten Vergleich
seiner Tatigkeit mit den Kampfhandlungen des deutschen Heeres

an der franzósischen Front im Jahre 191 Schon im Verlauf

meiner bisherigen Untersuchungen habe ich mich standig zu zei-

gen bemiiht, welch gefahrlichen Hinterhalt fiir den Heerfiihrer

Worte, Begriffe, geometrische Figuren, geographische Bezeich-

nungen und alle die Dinge bilden, denen der laute Protest des

groBen Napoleon gelten muB, der aus dem Invalidendom unauf-

hórlich heriibertont: „Aber es ist die Wirklichkeit der Tatsachen,
meine Herren, die befiehlt!“

Betrachten wir also den Marsch der Deutschen auf Paris, an

die Seine und iiber die Seine. Ist Tuchaczewski nicht auf den

Gedanken gekommen, daB dieser Marsch, die Frucht eines gro-
Ben Gedankens und der angestrengten Geistes- und Nervenarbeit

Schlieffens, eng verkniipft ist mit dem Versuch, ein Problem zu

lósen, das gerade damals der Strategie oblag und dessen Ver-

wirklichung man im Jahre igi/j. versuchte?

Es handelte sich um den Versuch, das Problem der Massen-

strategie zu lósen. Ais im marchenhaften Wettrennen nach zah-

lenmaBiger Macht und Uberlegenheit, einem Wettrennen, das

die Strategie nach den preuBischen Siegen von 1870 charakteri-

siert, die Armeen Europas die Millionengrenze iiberschritten, —

da erhob sich dieses neue, bis dahin unbekannte Problem: Wie

kann man Bewegung und Masse in Einklang bringen? Wie kann

man das Prinzip der Bewegung mit dieser Menge von Einrich-

tungen, die zur Ernahrung des Krieges notwendig sind, mit einer

ungeheuren Artillerie, mit zahllosen Trains, also mit der ganzen
Fiille von Institutionen vereinbaren, ohne die der Krieg mit sei
nen modernen Kampfmitteln kraftlos ware? Die Strategie der
Massen und ihre Bewegungsmóglichkeit fiir den Sieg, — das war

das gigantische Werk, das gut vorgebildete Offiziere in aller
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Stille vorbereiteten, das eine Menge von Kopfen beschaftigte, die

von neuen Cannae, von neuen Sedans, von neuen Schlachten bei

Jena und Austerlitz traumten.

Die Massenstrategie gewahrte im Jahre 1914 keiner der kamp-
fenden Seiten den Sieg. Die groBen Siege Hindenburgs und Lu-

dendorffs und ihre kiihnen Manóver auf den Schlachtfeldem Po-

lens und OstpreuBens gehoren nicht zur Massenstrategie, denn

Massen im engeren Sinne dieses Wortes besaBen diese Ileerfiihrer

nicht. Die Massenstrategie hatte also keinen Sieg aufzuweisen. Die

Bewegung der Massen, von der man traumte, verwandelte sich

im Westen rasch in den Stellungskrieg. Die Massenstrategie er-

starb also nach verschiedenen Versucben in Unbeweglichkeit und

Ohnmacht. Die Bewegungsmóglichkeit wurde von der Starkę des

Schiitzengrabens iiberwunden, von der Macht des Materials und

von den Hindernissen, die sich die Gegner wechselseitig gegen-
iiberstellten. Von da ab beginnt der Kampf um den Schiitzen-

graben, der Kampf gegen dieses Hindernis, das die Bewegung so

stark einschrankte. Jeder Versuch, die Linie der Schutzengraben
zu durchbrechen und Bewegungsfreiheit zu erlangen, wurde mit

so ungeheuren Opfern bezahlt, daB es auf lange Zeit nicht ge-

lang, das Problem zu lósen.
Ais die Bewegungsfreiheit, das hauptsachliche Element des

Sieges, verlorenging, wurde der Krieg eine sinnlose und rohe

Methode, Menschen totzuschlagen. Ich konnte mir nicht vorstel-

len, daB die Menschheit noch einmal einen ahnlichen Versuch zu

untemehmen imstande ware, dali sie es noch einmal zulassen

wiirde, das Leben ganzer Lander nur deswegen vollig umzustur-

zen, damit der Schutzengraben leben konne, — und daB die Stra
tegie und die Kriegskunst, ihre Augen vor Scham verbergend, sich

darauf beschranken wurden, einzig die Zahl der Toten zu zahlen,
die Zahl der vernichteten Lebewesen, um aus dieser ungeheuer-
lichen Rechnung eine Andeutung des Sieges herauszuschalen.

Der Krieg wiirde also verschwinden, und das Gespenst, das iiber

so vielen menschlichen Geschlechtern lastete, wiirde sich selbst

umbringen... Das wiirde, so dachte ich, auch fur mein Vater-

land, das ein Opfer des Krieges war, eine Erleichterung bedeuten.

Aber gleichzeitig tat es mir leid um diese himmlische Kunst, die
den Fortschritt der Menschheit durch Jahrtausende kennzeich-

nete, — um diese Kunst des Krieges, die so viele groBe Manner
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hervorbrachte, bei denen unfaBbare Kraft ein wunderbares Kon-

nen schmiedete, so daB sie dank ihrem Werk, dem Sieg, neue ge-
schichtliche Schópfungen erzeugten, die ganze Jahrhunderte lang
zu bestehen vermochten. Wird die Menschheit andere Methoden

zur Beschleunigung ihres geschichtbchen Werkes finden?

Ais ich von Magdeburg nach Polen zuriickkehrte und fast

gleichzeitig die gesamte politische und militarische Fuhrung in

meiner Hand vereinigte, wuBte ich von vornherein, daB- ich einem

neuen Krieg entgegengehe, daB mich ein neuer Kriegssturm er-

wartet, in dem ich die schwere Burdę der obersten Fuhrung auf

meinen Schultern tragen wiirde. Ein neuer Krieg mit neuen, un-

bekannten Problemen, wie es bei jedem neuen Krieg der Fali ist.

Ich war nicht so naiv, daB ich etwa die Strategie der Massen wie-

derholen und nachahmen wollte, ohne diese Massen selbst zur

Verfiigung zu haben. Ich fuhłte allzu deutlich die Ohnmacht und

die Erniedrigung der Schwache, ais daB ich die Probleme, die

sich mir offenbarten, durch Worte und Begriffe beschonigen
wollte, die dem UberfluB der im Jahre igid entfalteten Zahlen-

starke entnommen waren. Wenn man sich mit Worten und Be-

griffen ohne Inhalt betrog, konnte man von dem Kernproblem
des Krieges, von dem gesuchten Sieg nur traumen. Anstatt Armee-

korps — Bataillone, anstatt Armeen —Divisionen; wo waren also

die Massen, fur die die Massenstrategie neue Methoden ausarbei-

tete und die Sprache umdeutete? Ich haBte stets die Schwache,
die sich mit leeren, tonenden Worten ohne Inhalt zu beschonigen
bemiiht...

Wahrend ich die AufzeichnungenTuchaczewsldsdurchblatterte,
fiihlte ich mich immer wieder in seine Gedanken hinein, folgte
den Spuren seiner Arbeit und suchte die Losung, wie es ihm ge-
lang, Jas schwierige Problem siegreich zu uberwinden, wie er

sich — da wesentliche Massen nicht vorhanden waren, und da er,

wie es auch bei uns der Fali war, die Truppen nicht in einer

machtigen, taktisch im Zusammenhang arbeitenden Kette an-

einanderreihen konnte — mit diesem grundsatzlichen Problem Rat

schuf, mit dem auch ich selbst mich so lange Zeit abmuhte.

Denn dieses Problem erhob sich sofort in seiner ganzen schreck-

lichen Nacktheit vor meinen Augen, die schwierige Frage des

Raumes und seiner Belebung mittels kriegerischer Operationen.
Ein so ungeheures Gelande, eine riesige Front von tausend Kilo-
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metern Lange, — das ganze zivilisierte Europa kennt keinen solchen

Raum! Die Truppen und die Krafte fur die Belebung dieses Rau-

mes, fur seine gewaltsame Beherrschung mit allen Verbinduugen
und Yerkehrswegen feblten sowohl mir ais auch Tuchaczewski.

Alle meine gedanklichen Bemuhungen, dieses schwere Problem

nach den Erfahrungen des unlangst beendeten Krieges zu Ibsen,
fiihrten mich zu nichts. Weder die Massenstrategie, die die mili-

tarischen Einheiten in wechselseitiger taktischer Zusammenarbeit

miteinander eng verbindet, noch auch die Schutzengrabenstrategie
gaben mir eine Losuug. Mich selbst mit Worten und Begriffen
zu betrugen, leeren Tónen ohne Inhalt in die Falle zu gehen, wie

es viele machten, wollte ich weder noch konnte ich es.

Ich will meinerseits die Methoden meiner Erwagungen und

meiner Uberlegung nicht auseinandersetzen — nach oft langen
Qualen versuchte ich, das zu tun, was die Strategie befiehlt: mir,
den Truppen und dem Lande, das ich verteidigte, den Sieg z;u

sichern. Ich will nur in aller Ruhe feststellen, dali ich in diesem

ganzen zweijahrigen Krieg einen Sieg an den anderen reihte.

Jedesmal, wenn ich in eigner Person den Krieg fiihrte, errang
ich Siege, die in der Geschichte dieses Krieges Einschnitte be-

deuteten. Denn es waren stets strategische Siege und nicht nur

die Ergebnisse einer taktischen Uberlegenheit. Ich zwang den

Feind zurAnderung seines strategischen Planes, ich zwang ihn unter

dem EinfluB meines Sieges zuneuen Versuchen, seine ganze Kriegs-
organisation umzustellen, da seine bisherigen, vor meinem Sieg
getroffenen Vorbereitungen im Feuer der Schlacht zerbrachen.

So war es Anfang des Jahres 1919, ais ich mit einem VorstoB

auf Wilna die Front in ein paar Tagen um 200 Kilometer nach
Osten ruckte und mit verhaltnismaBig schwachen Kraften einen

so groSen Raum siegreich uberwand. Ais ich meine Methode ein

zweites Mai auf den Ebenen der Ukrainę anzuwenden suchte und
das Heer zum iiberraschenden Angriff vorwarts fiihrte, stellte ich

mich mit Absicht an die Spitze einer der Armeen, der III., um

eigenhandig meine Gedanken zu iiberprufen, — denn ich wollte
keinen meiner Untergebenen mit meiner Meinung nach iiber-

maBigen Anforderungen belasten. Zwei Kampftage genugten, um

der XII. Sowjetarmee, die sieli mir entgegenstellte, eine Nieder-

lage zu bereiten und sie fast restlos aufzureiben, so dali sie sich

von dieser verlorenen Schlacht bis zum Ende des Krieges nicht
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mehr erholen konnte. Ich erinnere mich mit Freude des Augen-
blicks, in dem ich auf meinem Schreibtisch eine Depesche des

Fiihrers der XII. Sowjetarmee fand, die er unchiffriert durch das

Radio in die Welt sandte und in der er rief: „Wo sind meine Di-

visionen?“ Der Armeefiihrer erhielt nur von einem der Divisions-

generale eine Antwort, der aus irgendeinem Waldchen mittels

einer noch erhaltenen Radiostation funkte: „Ich bin da und da,
aber wo meine Truppen sind, weiB ich nicht.“

Ein drittes Mai ergriff ich unmittelbar die Fuhrung in der

Schlacht vor Warschau. Und obwohl ich stets nur mit VerdruB

an den ganzen Unsinn des Schlachtenplanes denke, einen Unsinn,
den ich nicht zu brechen vermochte, — so wird doch der Augen-
blick des Triumphes, ais im wilden Schlachtengalopp eine feind-

liche Armee nach der anderen zerplatzte und in voller Unordnung
fliichtete, obwohl sie eben erst noch ihren eigenen Triumph ge-
feiert hatte, fiir immer ein Sieg der kraftvollen Fiihrung und der

ausschlielilich auf den Sieg eingestellten Arbeit bleiben.

Und schliefjlich beendete ich am Njemen, dem grauen Ritter,
dem Geliebten der Wilja, — unmittelbar die Halfte unserer Trup
pen fiihrend — den an Siegen reichen Krieg durch einen Sieg. Von

neuem muli ich sagen, dafó ich mich nicht verpflichtet fiihle, die

Methoden meiner Kriegfiihrung zu erlautern und sie in Er-

wagungen und Lehren zu kleiden. Ich weifj nur, dafi ich auf der

Grundlage der Ohnmacht und der im Vergleich zum Gelande

zahlenmaBigen Schwachę dennoch den Sieg an die Fahnen unse
rer Truppen heftete.

Das erreichte ich weder durch eine Strategie der Massen, iiber

die ich ja nicht verfugte, noch durch strategische Operationen
innerhalb enggefiigter und im Zusammenhang miteinander

arbeitender Truppenverbande, — weder durch eine engbegrenzte
Strategie, die alles taktisch einklemmt, noch durch Schutzen-

graben, die ich nicht errichtete. Ich kampfte nach einer anderen

Methode, bei der es — wenn ich sie in Worte kleide, nemie ich

sie immer die Strategie der freien Luft, „la strategie de plein
air“ — stets mehr freien Raum gab ais durch Truppen aufgefiill-
tes Gelande. Ich kampfte also nach einer Methode, bei der die

Wolfe und die Rirkhahne, die Hirsche und die Hasen sich frei

bewegen konnten, ohne das Werk des Krieges und das Werk des

Sieges zu behindern.
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Der Staatsmann



„Wenn wir die Geschichte der Menschheit betrachten, so

finden wir immer und st&ndig Welten, die yersinken, und

Sonnen, die aufgehen. Ein untrugliches Zeichen des Unter-

gangs ist das Erloschen des lebendigen Inhalts und das An-
wachsen der Bedeutung der Form. Man erschópft sich — den
Kern jeder Leistung yergessend — in formalen AuCerlich-

keiten, dereń krampfhafte Bewegungen das Eintauchen in die

Dammerung der Yergangenheit doch nieht mehr aufhalten.“



Abschied von Staat und Heer
Nach dem Rigaer Frieden mit Rupiand konnie sich Marschall Pił
sudski ais Staatsoberhaupt und oberster Fuhrer der polnischen Armee
endlich dem inneren Aujbau Polens widmen. Er stiep jedoch bei den
Parteien, vor allem bei seiner alten Gegnerin, der Nationaldemokratie

Dmowskis, die in ihrer russophilen und reaktionaren Einstellung
noch aus der Zeit der Legionarsbewegung her wahrend und nach dem
Kriege Piłsudski eine unoersóhnliche Feindschaft entgegenbrachte,
auf grope Schwierigkeiten. Bald ergaben sich parlamentarische Mip-
brauche aller Art. Die innerpolitischen Gegner des Marschalls wiihl-
ten mit allen Mitteln der Verleumdung und der unsaubersten person-
lichen Hetze gegen ihn und seinen Staat.

Von 1918 bis 1922 hatte der Marschall die hochste Militar- und

Zioilgewalt in Polen inne. Ais schliepiich die neue Yerfassung Polens
von Sejm und Senat beschlossen war, die die Rechte des Staatsober-

hauptes zugunsten des Parlaments stark beschrankte, weigerte sich
Piłsudski, diese Scheingewalt zu iibernehmen. Am 9. Dezember 1922
wurde sein Freund Gabriel Narutowicz zum polnischen Staatsprasi-
denten gewdhlt, fiel jedoch wenige Tage spater - am 16. Dezember -

einem Attentat zum Opjer, das von einem nationalistischen Schrift-
steller oeriibt wurde.

fpDie Schwierigkeiten mit dem Parlament wuchsen. Zum Nachfolger
des ermordeten Staatsprasidenten wurde Stanisław Wojciechowski ge
wdhlt. Anjang des Jahres 1923 ległe Piłsudski alle seine Amter, auch
seine militarischen Wiirden, nieder und zog sich aus dem offentlichen
Leben in das ihm von der Armee geschenkte Landhaus in Sulejówek
zuriick.

Auf einem Bankett, das ihm seine Freunde am 3. Juli 1923 ver-

anstalteten, ległe der Marschall die Beweggrilnde fur seinen Abschied
dar:

Im November 1918 geschah in Warschau ein keineswegs ge-

schichtliches, sondern ganz gewóhnliches Ereignis. Vom Wie
ner Bahnhof her ging — wie das heute alle Tage jedem passieren
kann — ein Mann die Ulica Marszałkowska entlang und so weiter

bis zur Ulica Moniuszko, ein Mann, den wir Josef Piłsudski nen-

nen wollen. Er trug die gleiche Uniform, in der Sie mich jetzt
sehen. Allerdings kehrte er von einer durchaus ungewóhnlichen
Reise heim, er kam aus Magdeburg. In dieser Zeit kamen aher

aus diesen oder jenen Intemierungslagern auch andere zuriick.
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Darin lag also ebenfalls weder etwas Ungewóhnliches noch besaft

das Geschehnis bistorische Bedeutung. Das Geschichtliche be-

ginnt erst spater, — eine ungewóhnliche geschichtliche Entwick-

lung, iiber die ich im Laufe dieser fiinf Jahre haufig nachgedacht
habe, wahrend ich eine Antwort auf die Fragen suchte, die meiner

Vermutung nach die kunftigen Geschichtsschreiber angesichts der

Tatsache, dafi sie keine Augenzeugen dieser Ereignisse mehr ken-

nen, noch mehr qualen werden.
Es geschah etwas Unerhórtes: Im Verlauf weniger Tage trat

ohne die geringsten Bemuhungen dieses Mannes, ohne Gewalt-

anwendung von seiner Seite, ohne Bestechung, ohne die gering
sten Wald- oder anderen Konzessionen, uberhaupt ohne jede,
selbst sozusagen „legale“ MaBnahme etwas ganz aufterordentlich

Ungewóhnliches ein. Dieser Mann wurde Diktator... Ich will

weder eine ausgesuchte Bezeichnung gebrauchen, noch móchte

ich fur mich einen besonderen Namen suchen. Ich suche ledigłich
ais Historiker eine Begriffsbestimmung fur eine Erscheinung, die

man nicht anders bezeichnen kann. Dieser Mann gab Edikte aus,

die allgemein respektiert wurden, er erlieB Befehle, die man mit

Lust oder Unlust anhórte, die jedoch ausgefnhrt wurden, dieser

Mann emannte militarische und zivile Beamte. Ob er schlecht

oder gut handelte, darauf gehe ich in diesem Augenblick nicht

ein, es geht mir um die Tatsache selbst, um den genauen Tat-

bestand, um das historische Ereignis. Ich kann es nicht anders

definieren ais durch die Bezeichnung einer Diktatur.. .

Wem soli man diese Tatsache zuschreiben? Wo soli man die

Ursachen dafiir suchen, daft diesem Mann, der spater in der Ge-

schichte den Namen Josef Piłsudski tragt, eine solche Herrschaft

tibertragen wurde? Warum iibertrug man ihm auf eine der heu-

tigen Vernunft, Urteilskraft und Logik so widersprechende Weise

die gesamte Gewalt? Wie wurde dieser Mann der Diktator Polens,
obwohl er weder mit Gewalt noch mittels agitatorischer Tatigkeit
seine Herrschaft aufdrangte und keineswegs durch óffentliches

Auftreten um Popularitat warb. Wo liegen die Quellen dieser Er
scheinung? ...

Aus einem einzigen Grunde wurde dieser Mann willkommen

geheifjen, um eines einzigen Anlasses willen wurde seine Unge-
wóhnłichkeit anerkannt, einer einzigen Ursache wegen, wieder-

hole ich, konnte er ein moralisches Recht darauf beanspruchen,
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diese hohe Stellung zu bekleiden: deswegen, meine Herren, weil

er diese Uniform trug, deswegen, weil er der Kommandant der

Ersten Brigade war. Der einzige Wert, den damals Manner be-

safien, die einzige moralische Kraft, die die Leute zum Gehorsam

zwang, die einzige moralische Kraft, die ihm Millionen Menschen
in die Hand gab, war die Tatsache, dafi er der Kommandant der

Ersten Brigade war und aus Magdeburg zuriickkehrte... Das

neue Polen wahlte sich mit Recht oder mit Unrecht bei seinem

ersten Schritt ein Symbol in der Gestalt eines Mannes, der eine

graue, ziemlich abgetragene und im Magdeburger Gefangms
fleckig gewordene Uniform trug...

Ich kenne die Geschichte verschiedener Diktaturen — und ich

habe dariiber nachgedacht, wie Diktaturen entstanden. Die iib-

lichen Wege hierbei sind zwei: Gewalt und Aufdrangen der eige-
nen Herrschaft — solche Ereignisse findet man in der Geschichte

der Vólker haufig — oder aber freiwillige Ausrufung der Dikta-

tur durch Leute, die in einem schweren Augenblick, wenn ein

individueller Wille am nótigsten erscheint, wenn die Geister ver-

angstigt sind, einen Mann suchen, in dessen Hande sie ihr Schick-

sal legen kónnen. Diesmal geschah weder das eine noch das an-

dere. Es gab weder freie Ausrufung noch Gewalt. Es geschah
etwas vollig anderes, eine Art morahscher Energieentfaltung in

einem Volke, das sich in der Tat in einer auftergewohnlichen
Lagę befand.

Diese Art morahscher Leistung, die das Volk in dieser Zeit voll-

brachte, ist nicht die Geschichte meiner Person. Sie ist die Ge
schichte aller dieser Millionen Menschen, die damals auf diesen

Diktator hórten und sich ihm — sogar mit unzufriedenen Ge-

barden oder Grimassen der Unlust — unterordneten. Tatsachlich

war es so. Diese moralische Leistung, die damals ein Volk von

vielen Millionen vollbrachte, ist ein ungewóhnliches Ereignis. Es

war eine Art Ableugnung jener fernen, traurigen Uberlieferung
und jenes traurigen Ruhms, den unser Volk in der Vergangenheit
besaft. Polen — polnische Burger haben es selbst behauptet —

stiitzt sich auf Rechtlosigkeit, Polen, das ist Habgier des einzel-

nen, Polen heifit schlechter Wille, Polen bedeutet Anarchie. Und

wenn wir nach dem Zusammenbruch Sympathie fur uns erwar-

ben, so gewannen wir doch nirgends Achtung. Wir erweckten kein

Yertrauen, sondern Unsicherheit. Daher ergab sich die Neigung,
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uns Vormunder aufzudrangen, uns, einem Volk voll Anarchie und

Willkiir, das private Interessen, die keine Begrenzungduldeten,zum
Zusammenbruch gefiihrt hatten. Und gerade in einem solchen

Volke entwickelte sich jetzt ein so ungewóhnliches und so eigen-
tiimliches Ereignis. Meine Herren, ich bin stolz auf diese Tat-

sache, nicht nur deswegen, weil mir diese Ehre zufiel, sondem

ich bin gleichermafien stolz auf mein Volk ...

Ich war einige Monate lang Diktator. Aus eigenem Willen —

ob es nun tóricht war oder vernunftig — beschloB ich, den Sejm
einzuberufen, ihm meine Macht zu ubertragen und eine legale
Lebensform des polnischen Staates zu schaffen. So lautete meine

Entscheidung. Sie wurde durchgefiihrt. Die Herren Abgeord-
neten, die spater haufig gegen mich aufgetreten sind, wurden auf

meinen Befehl gewahlt; sie gehorchten diesem Befehl, nahmen
die Wahl an und fanden sich zu dem von mir bestimmten Ter
min in Warschau ein; die Wahler versammelten sich an der

gleichfalls von mir bestimmten Stelle und gaben ihre Stimmen

ab; die von mir bestellten Beamten bestatigten die Richtigkeit der

Wahlen. Die Wahlen waren vóllig frei, ich habe bei ihnen ebenso-

wenig wie friiher personliche Interessen verfolgt.
Am 8. Februar 1919 trat der Sejm zusammen. Ich babę ibn,

meine Herren, in dieser selben Uniform des Kommandanten der

Ersten Brigade eróffnet, in derselben Uniform sprach ich zum

Sejm, ich trug den Sabel an der Seite, den mir die Offiziere der

Ersten Brigade gewidmet hatten — und ich war kein anderer, ais

der ich vorher war.

Wenige Wochen spater vollzog sich ein neues historisches Er
eignis, der Sejm wahlte mich einstimmig zum Oberhaupt des

polnischen Staates und zum obersten Fiihrer der Truppen, die

sich zu dieser Zeit in Polen befanden... Nach einigen Monaten

waren so die kuhnsten Traume, die nur je ein Pole in den Zeiten

der Knechtschaft hegen konnte, in meiner Person verwirklicht.

Wenn jemand den gróBten Ehrgeiz hegte, die Herrschaft an-

gestrebt und sie per fas et nefas in Polen gesucht hatte, — die

Verwirklichung aller dieser Wunschtraume ware die Stellung, die

mir gegen meinen Willen und meine Neigung zuerkannt wurde.

Denn ich habe nicht danach gestrebt und mich sogar gestraubt.
Mein Wunsch und mein Streben galt etwas anderem. Ich trach-

tete danach, Truppen zusammenzuraffen, und verlangte fur mich
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nkch frischer Luft und nach leichter militarischer Arbeit. Alles

gab man mir in meine Hande. Um meine Arbeit zu preisen und

meine Erinnerungen zu verscbónern, um Ehre und Ruhm meiner
Kinder willen gab man mir den Titel, dessen jedes Kind bei uns

mit Ehrfurcht gedenkt, sobald es die ersten polnischen Worte

auszusprechen beginnt, den Namen „Naczelnik" — Oberhaupt —,

jenen Namen, der Tranen ins Auge treibt, den Titel des Mannes,
der, obwohl er starb, ewig leben wird, den Titel des grofien
Kościuszko... Nocb einmal, meine Herren, betone ich: es gab
keinerlei Gewalt, weder Korruption nocb Konzession, keinerlei

Versuch, irgend jemanden zu zwingen, daB er in diesem Augen-
blick die Hand fur mich erhob oder seine Stimme fur mich ab-

gab.. •

Man stelite mich so hoch, wie niemals jemand gestellt wurde,
so dafi ich — allein im Licht stehend — alles beschattete. Doch, es

war ein Schatten, der mich rings umgab; er lief mir voraus, er

lag hinter mir. Dieser Schatten gab es eine Menge, sie umgaben
mich unaufhórlich, unlósbare Schatten, die mir Schritt fur

Schritt folgten, mir nachspiirten und meiner spotteten. Ob ich

auf dem Schlachtfeld stand, im JBelvedere ruhig bei meiner Ar
beit saB oder meine Kinder zartlich liebkoste, — unablassig folgte
mir ringsum dieser Schatten und heftete sich an meine Spuren.
Ein widerliches Zwergengespenst auf krummen Fufien bespie
mich von allen Seiten, schonte nichts, was geschont werden sollte
— die Familie, persónliche Beziehungen, die Leute, die mir nahe

stehen —, priifte jeden meiner Schritte und verzerrte mit affen-

artigen Grimassen jeden meiner Gedanken in sein Gegenteil. Die-

ses Zwergengespenst kroch hinter mir her wie ein untrennbarer

Kamerad: es schmuckte sich mit Fahnchen verschiedenster Art

und Farbę — bald eines fremden, bald des eigenen Staates, schrie

sein Phrasengekłingel laut heraus, verzog sein scheufiliches Maul

und erdichtete unerhórte Geschichten. Dieser Zwerg war mein

ewiger Begleiter, mein unablassiger Weggenosse in guten wie in

schlechten Tagen, im Gliick wie im Ungliick, in den Zeiten der

Siege wie der Niederlagen. Glauben Sie nicht, meine Herren, dali

dies nur ein symbolisches Bild ist...

Ich hatte Freunde, — sie wurden miide und verliefien mich; ich
hatte Mitarbeiter, mit denen ich zusammenarbeitete, so gut es

ging, — auch sie verlie6en mich auf diese oder jene Weise. Aber
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dieser geistige Unrat, mit dem man mich bewarf, war so unablós-

bar und systematisch, dafi ich mich, wenn ich an die Yergangen-
heit denke, umsehe, ob nicht meine Kleider noch danach riechen.

Und dazu taufte man diese widerlichen Anwiirfe noch mit hoch-

klingenden Bezeichnungen und ideałen Losungen. Man bezeich-

nete diese Arbeit ais nationales Werk, ais patriotische Leistung!
Darin liegt nichts Tragisches — fur mich! Solche Dinge haben

sich auf der Wełt selten ereignet, zumal sie ungeheuerlich, un-

moralisch, roh und ekelhaft sind. Solche Erscheinungen kónnen

nur im Sumpf der Knechtschaft aufwachsen, durch den manche

Vólker wandern mussen.

Auf die ... unruhige Frage, weshalb dieser unermudlich am

Aufbau des polnischen Staates arbeitende Mann, den man einst
so hoch erhoben und den man mit so hohen Titeln und Wiirden

geschmuckt hat, seinen Posten verlafit, antworte ich in aller

Offenheit: „Ich achte meine Vergangenheit, ich achte sie fur

mich selhst wie fur meine Kinder. Ich achte sie fur die zukunfti-

gen Historiker, die mir ins Gesicht speien wiirden, wenn ich mit

diesen mifigestalteten Zwergen, die mich zu emiedrigen trachten,
zusammenarbeiten wiirde.“ Meine Entscheidung war unwider-

rufłich. Die Zwerglein versuchten im letzten Augenblick ihre
Grimassen in ein Lacheln des Gliickes zu verwandeln, wenn sie

mir hie oder da begegneten. Ich priifte meine Leistungen, den

Wert meiner Arbeit, das, was ich getan und was ich unterlassen

habe. Ich werde dariiber nicht sprechen und mir keine grófieren
Verdienste zuschreiben, ais die Welt mir zuerkennt. Wenn man

mir sagt, dafi ich mir mit dem polnischen Volk keinen Rat wufite,
— so kann doch keine Kritik mich meiner militarischen Lor-

beeren berauben. Ich habe die polnischen Waffen mit Ruhm be-

deckt. Ich habe in den ersten Tagen des polnischen Lebens so

glanzende, so ungeahnte, so in der ganzen verdammernden Ver-

gangenheit unerhórte Siege errungen, dafi seitdem dieser Ruhm

die Brust des Soldaten beruhigend erfiillt.

Ich habe das polnische Heer zum Siege gefuhrt uber einen

Feind, vor dem die anderen zitterten. Deswegen bin ich sofort

nach der Niederlegung des hóchsten Amtes zur militarischen Ar
beit zuriickgekehrt. Eignung, Temperament und grundliche Er-

fahrungen sicherten mir leichte Arbeit, mehr noch — sie gewahr-
ten mir grófiere Bewegungsfreiheit. Meine Herren, ich habe diese
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Arbeit verlassen, ich habe sie vóllig aufgegeben. Ich habe meinen

Ahschied eingereicht und darum gebeten, mich aus dem Ileer zu

entlassen. Warum? Die Pflicht des Soldaten ist schwer. InFrank-

reich nennt man die Armee die „grandę muette“ — die groBe
Stumme. Das Heer muB schweigen. Und wenn Sie, meine Herren,
oft freimutig die Zunge gebrauchen, so wissen Sie nicht, wie

schwer es haufig dem Soldaten und Offizier fallt, in einem Lande,
in dem die Worte so ungehemmt aus dem Munde platschern,
ein stummer Zeuge zu sein, — das Herz zusammenzupressen und

den lebhaft arbeitenden Gedanken in sich zu verschlieBen, damit

nichts davon nach auBen dringe. Vorsicht, meine Herren, mit

diesem Instrument, Vorsicht vor allem mit der Zunge. Die Sol
daten gehóren zum Stand der Burger ohne Rechte, trotzdem sie

im vollen Besitze aller Rechte sind. Ich bin ins Heer eingetreten
und habe dort meine Arbeit geleistet, — jetzt verlasse ich die
Reihen. Warum?

Im gleichen Augenhlick, ais ich den Belvedere, den Sitz der

Ehre und Wiirde in Polen, verlieB, trat ein anderer Mann ein. Er

war gesetzlich durch einen feierlichen, vom Sejmmarschall unter-

zeichneten Akt gewahlt worden. Ich ubergab ihm in Ubereinstim-

mung mit der Verfassung die Herrschaft. An meinen Platz trat,
um das ganze Volk zu reprasentieren, ein anderer; er beschritt

den Pfad, den ich ein wenig gebahnt hatte. Dieser Mann wurde,
wie ich, iiber die anderen erhoben, ein freiwilliger Akt łegte ihm

die Verpflichtung auf, unser Vertreter zu sein, um unsere Ehre

und unsere Wiirde besorgt zu sein. Diese Bandę aher, diese

Schurkengeselłschaft, die sich an meine Ehre herangemacht hatte,
verlangte nach Blut. Unser Prasident wurde nach StraBenunruhen,
die die Wiirde der Reprasentation herabsetzten, von denselben

Leuten ermordet, die vorher den in einem freien Akt gewahlten
ersten Reprasentanten mit soviel Schmutz, mit soviel widerwar-

tigem, niedrigem HaB beworfen hatten.

Meine Herren, ich bin Soldat. Der Soldat ist zu schweren Pflich-

ten berufen, die haufig mit seinem Gewissen, mit seinen Gedan
ken und den ihm teuren Gefiihlen in Widerspruch stehen. Ais

ich einen Augenhlick lang daran dachte, daB ich diese Herren

ais Soldat verteidigen miiBte, zogerte ich in meinem Gewissen.
Und da ich einmal zogerte, entschied ich, daB ich kein Soldat

mehr sein kónnte. Ich nahm meinen Abschied vom Heer. Das
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sind, meine Herren, die Griinde und Ursachen, weswegen ich den

Staatsdienst verlasse.
Gestatten Sie mir zum SchluB, einen symbolischen Hinweis zu

formulieren. Lange Zeit arbeitete ich in dem Gebaude am Sach-

senplatz, wo ich, das groBe Arbeitszimmer durchschreitend, ein-

mal um das andere durch das Fenster auf das dunkle, graue
Warschau blickte. Und immer sah ich wundersame Dinge, — ein

graues Laken, das eine eigentumliche Gestalt umgab. Ein Pferd

schritt vorwiirts. Ein Pferd schritt der Sonne entgegen und durch-

brach einen Zaun. Hinter ihm kroch auf allen vieren eine mensch-

liche Gestalt. Dieser Anhlick belustigte mich haufig...
Er unterhielt mich durch seine eigentumliche bildhauerische

Konstruktion. Worin besteht hierbei die Idee, die Leistung eines

groBen Kunstlers? Ein groBes Pferd, das den Zaun durchbricht,
und hinter ihm auf allen vieren ein Mensch, der den Kopf wie

vor Scham senkt? Das war unser oberster Fiihrer in der Ver-

gangenheit. Er kehrte ins Land zuriick, er suchte ein Manner-

herz, er suchte den, den er einstmals nicht finden konnte, — der
oberste Fiihrer der polnischen Streitkrafte, denn das war der

Fiirst Josef Poniatowski. Wo ist dieser prachtige Ulan, wo diese

ertraumte, ausgedachte Gestalt? Wo ist sie?

Man huldigte ihm, die Fahnen senkten sich vor ihm, die Ge-

schiitze erdróhnten, wie oft in den Schlachten. Er bleibt stehen

und hlickt umher: „Wo sind meine Nachfolger? Wo sind im

freien Polen die obersten Fuhrer? Wo sind meine Kampfgefahr-
ten? Ich ging einst im Schmutz zugrunde. Der Schmutz ver-

deckte mir die Augen und verhiillte mein Gesicht. Wo sind sie?

Mir fiel die Ehre zu, der erste oberste Fuhrer Polens zu sein.

Ich sammelte die Rotten und warf sie in den Kampf.“
Auf dem Denkmal stehen die Worte: „Ehre und Vaterland“.

Suchst du die Ehre? Du findest deinen Nachfolger ebenfalls im

Schmutz, im nationalen Schmutz! Er wurde mit Schmutz ge-
trankt. Das ist das Schicksal der obersten Fuhrer in einem Polen

ohne Ehre. In einem Polen, dessen Herz nicht zu schlagen ver-

steht.

Meine Herren, dieses Symbol der obersten Fuhrer Polens, die

im Schmutz verderben, ist die Geschichte des bisherigen polni
schen Staates. Wenn ich auf dieses Denkmal blicke, dann sagę
ich mir: Auch ich gehe in den Schmutz. Mit diesem Symbol
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móchte ich mich verabschieden. Anderswo bemiiht man sich den

Reprasentanten des Staates gegeniiber — selbst wenn sie ehrlos

waren —, dies zu verbergen, man bemiiht sich, damit auf den Re
prasentanten kein Flecken fallt, damit er wie ein Scbild erglanzt.
Anderswo wird der oberste Fiihrer, der einen Sieg errungen hat,
geehrt, Ehren und Wiirden fałlen ihm zu, denn er hat den Staat

gerettet, er hat alle vor dem Ungliick bewahrt. Bei uns ist es

anders. Der Fiihrer soli in den Kot gestoBen werden, und wenn

er geniigend Schmutz gekostet hat, dann erst soli er Polens

wurdig sein.
Wenn ich Ihnen diese Dinge ins Gedachtnis zuriickrufe und

Sie an die Geschichte der letzten fiinf Jahre erinnere, so habe ich

ganz und gar nicht die Absicht, den Eindruck einer Tragódie zu

erwecken. Ich móchte nur feststellen, daB dieser Schmutz tat-

sachlich besteht und dali er in Polen Bedeutung hat. Ich móchte

feststellen, daB es Polen zwar in der ersten Periode gelang, das

Staatswesen zu reformieren, — daB der Staat aber seitdem lang-
sam von dieser Reform wieder zu den alten ublen Gewohnheiten

zuriickzukehren beginnt, und daB es groBer Anstrengungen be-

darf, um Polen von neuem auf den Weg des Fortschritts zu

bringen. Ich klage niemanden an, ich bin weder ein Staatsanwalt

noch ein Untersuchungsrichter. Ich suche lediglich die Wahrheit.

Was mich angeht, meine Ilerren, so bitte ich, meiner zu geden-
ken; ich bitte gleichzeitig um eine groBe, grofie Ruhepause, um

in der frischen Luft aufatmen zu kónnen, um so frei und unbe-

hindert zu sein wie Sie, um so fróhlich zu sein wie meine Ka-

meraden aus der Ersten Brigade, die mir durch ihre soldatische

Leistung die gróBte Ehre bereitet haben.
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Demokratie und Heer

Auch in den drei Jahren seiner poliłischen Zuriickhaltung und selbst-

gewahlten. Verbannung, in denen der polnische Marschall Josef Pił
sudski sich fast ausschlieplich seiner Familie und seinen schriftstelle-
rischen, im besonderen militarwissenschaftlichen Słudien widmete,
wirkte er kraft seiner gropen moralischen Autoritat auf die inner-

politische Entwicklung des polnischen Staates ein.
Seine engsten Vertrauten, die einstigen Offiziere der Ersten Bri-

gade, die nunmehr zum gropten Teil im polnischen Heer ais Generale
wirkten, bemuhten sich immer wieder darum, dem Marschall die Wege
zur Ruckkehr in die aktwe Armee zu ebnen. Unter ihnen wirkte in
diesem Sinne besonders der einstige Stabsćhef der Ersten Brigade, der
General und mehrmalige Kriegsminister Sosnkowski. Daneben galt
ihr Kampf der Aufrechterhaltung der fur Piłsudski stets giinsiigen
Situation in der Armee, wiihrend sich die Nationaldemokratie und
einige ihr nahestehende Generale darum bemuhten, den Einflup Pił-
sudskis auf das Heer moglichst einzuschranken.

In dieser Zeit der gropenteils personalpolitischen Kampfe um den
Geist der polnischen Armee ergriffder Marschall am 25. April 1924 im
Warschauer Sozialpolitischen Klub das Wort zu einer der brennend-

stenFragen der damaligen poliłischen Situation Polens, zu derFrage
des Verhaltnisses zwischen dem Parlament und dem Militar. Die weit

ausgreifenden Darlegungen Piłsudskis erhellen ebenso deutlich die ihm

eigentumliche Auffassung des demokratischen Gedankens wie die Ge-

sichtspunkte, unter denen er das polnische Heer betrachtet wissen will.

Wenn
ich von einem schweren geschichtlichen Problem

spreche, von der Spannung zwischen Demokratie und Heer,
zwischen Kraft und Freiheit, zwischen dem Tatigkeitsgebiet, in

dem der Befehl herrscht, und j enem, in dem es keinen Befehl gibt, —

wenn ich an dieses Problem riihre, das sich mit Strómen vergos-
senen Blutes an der Menschheit rachte, so wahle ich die Farben

dafur aus in der Ahsicht, alle Reibungen zu vermeiden. Ich nehme

die Farbę des himmlischen Blau, die Farbę der Ewigkeit, der die

menschliche Qual gleichgiiltig ist — und ais zweite Farbę das

Griin, die Farbę des Lebens und der Hoffnung, der menschlichen

Torheit und Sehnsucht...

Die Geschichte des Militars — das ist die Geschicbte des Befehls.

Der Befehl ist die Lebenskraft des Heeres, ist der Auftrag, der
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von Mann zu Mann geht und gerade zu dieser und keiner anderen

Tatigkeit und Arbeit zwingt. Das ist das ewig gleiche Leben des

Heeres: der Befehl und der Zwang, der mit dem Befehl verbun-
den ist. Der Befehl reicht dort am tiefsten, wo es sich nicht um

die Art des Lebens handelt, sondern wo er dem Selbsterhaltungs-
trieb widerspricht, wo es um das Leben selbst geht. Befehl und

Gehorsam, Anordnung und Zwang, das ist die Sphare, in der sich

das Heer bewegt. Der Befehl geht vom Menschen aus, er kleidet

sich nicht in irgendeine Abstraktion. In jedem einzelnen Menschen

kann praktisch der Befehl personifiziert werden, selbst in einem

Menschen, der von den anderen yerachtet wird; dennoch behalt

der Befehl seine Wirksamkeit.

Gibt es einen gróBeren Widerspruch ais zwischen alle dem und

der Demokratie? Demokratie und Heer in einen Reim zu brin-

gen, — gibt es etwas Miihsameres?
Ein ewiges Problem! Fur solche Fragen ist ein Jahrhundert

nur ein Augenblick.
In der langen Vergangenheit, die im Vergleich zum Menschen

wie eine Ewigkeit erscheint, sehen wir auch andere Tatigkeits-
gebiete ais die des Soldaten, der die Waffe tragt, andere ais das,
was stets die Funktion der Gewalt war. Der Fortschritt der

Menschheit in diesen zuriickliegenden, yerdammernden und leicht

vergessenen Zeiten erinnert uns an tote Gestalten, die jetzt wie

nackte Skelette vor uns stehen und vom einstigen Glanz des

Lebens Zeugnis ablegen. Die Menschheit verlebte einen sehr gro-
Ben Teil ihres Erdenweges unter der Herrschaft von Konigen
und Kaisern. Die Kónige, die Kaiser, die Imperatoren waren fur

alle — sowohl fur das Heer wie fiir diejenigen, die dieses Heer

schutzte — der Inbegriff des kraftvollen Zwanges und des Befehls.

Die Gewalt des Zwanges und des Befehls bestand nicht nur fur

die, die ais Ritter dienten und das Kleid der kóniglichen Gefolg-
schaft trugen. Auch diejenigen, die daheim blieben, standen unter

dem Zwang, unter der Gewalt der Kónige, Kaiser und Imperato
ren. Wenn unter der einen Halfte des Hermelinmantels das Heer

stand, so befand sich unter der zweiten Halfte alles, was nicht
zum Heer gehórte. Dem Befehl und dem Zwang gegenuber
herrschte burgerliche Gleichheit. Ungeheure geschichtliche Lei-

stungen, von denen heute nur noch ein leises Echo zu uns her-

iiberhallt, verrichteten Staninie und Vólker gerade unter dieser
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und keiner anderen Regierungsform, die keinen Widerspruch des

Lebens schuf, sondern seine Einheit gewahrte.
Da der Weg der Menscbheit bisher durch Kriege gekennzeich-

net ist, bildet die Farbę des roten Blutes, das vom Soldaten ver-

gossen wurde, die deutlichste Farbę, in der die Buchstaben der

Geschichte geschrieben sind. Neben ibr finden wir den Glanz der

goldenen Krone und den Purpur des koniglichen Mantels. Ihnen

zu Hilfe gesellte sich das Blau des Himmels, die ganze symbo-
lische Verbramung, in der die Menscbheit lebte, um das vergos-
sene Blut zu heiligen. Der Himmel gewahrte Kraft und verlieh
oft sonderbaren und grafilichen Befehlen einen moralischen In-

halt.

Lange Zeit hindurch wagte es die Menschheit nicht, mit gottes-
frevlerischer Hand nach der Krone zu greifen. Nicht nur in der

Morgenfriihe der Geschichte, in den Geheimnissen ewiger Wiłd-

nisse oder in muhsam zu entziffernden uralten Buchern finden

wir die Einheit des Zwangs und des Befehls, die sich sowohl auf

das Heer erstreckte wie auf alles, was nicht zum Heer gehórte.
Es kamen die Zeiten der sogenannten Demokratie.

Im Leben der Menschheit bilden sie einen Augenblick, eine so

kurze Zeitspanne, dali nur eine oberflachliche menschliche Ein-

bildung imstande ist, davon zu sprechen, dali der Hohepunkt er-

reicht sei. In den Windungen des Geistes ist die Aufschichtung
vergangener Jahrhunderte noch so kraftig zu spiiren, daB das,
was wir ais Demokratie bezeichnen, oft nur ais die Oberflache des

Lebens erscheint — wie ein Frack, den wir an Feiertagen tragen.
In Kampf und Blut wurde die Demokratie geboren, in Blut und

Stiirmen. Wenn wir, die wir von einem siebenjahrigen Krieg er-

schopft sind, sagen, daB wir soviel ertragen haben, dann wollen

wir an die Erschutterung und an die Krise denken, die unsere

Vater erlebten. Wenn im Jahre 1789 ein Kind geboren wurde,
dann starb es ais Erwachsener — fur einen Kaiser. Ein ganzes
Geschlecht kannte kein anderes Leben ais unaufhórliche Stiirme,
es fiihrte zahllose Kriege, damit das auf der Welt entstehen

konnte, was man Demokratie nennt.

Wenn ich Bucher dieser Epoche durchblattere, dann finde ich

neue Klange: den Staat der Vernunft, den Staat der Wahlen, den
Staat der Gleichheit der Gesetze und Pflichten, die Losungen:
egalite, liherte, Freiheit vom Zwang, Rechtsgleichheit aller Men-
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schen. Und alles das wurde mit Gewalt, mit riicksichtsloser Ge-

walt, mit grausamer Energie im Leben verwirklicht.
Verletzte man damals den Lebenskem des Heeres — Befehl

und Zwang? Wollte man ibn damals brechen, ais mit Hunderten

von Opfern der Sieg der Vernunft und der Demokratie erkauft

wurde, ais die Throne wie Scherben zerbrachen und die stolzen
Furstenhófe sicb vor den Marschallen der siegreichen Demokratie

beugten? Brach man damals diesen Zwang, versuchte man, die

Kraft des Befehls einzuschranken, oder bemiihte man sich im

Staate der Vernunft, dem Biirgersoldaten die Gleichheit der

Rechte zu gewahren?
GewiR. Man machte vor diesem Hindernis nicht halt. Man gab

dem Heer das Recht, diejenigen zu wahlen, denen es gehorchen
sollte. Fur die groRen Republikaner war es eine Unmóghchkeit,
vor diesem Hindernis haltzumachen. Fur die gróRten unter den

grofien Republikanern, fur Danton und den trockenen Robes-

pierre, gab es nichts zu iiberlegen, ob man den Soldaten ais gleich-
berechtigten Menschen volles Biirgerrecht gewahren sollte.

Man machte den Versuch. Im Heere wurden Wahlen ausge-
schrieben. Die Kompanien wahlten den Kompaniefuhrer, die

Kompaniefuhrer den Bataillonsfiihrer, diese wieder den Regi-
mentsfiihrer und so weiter. Aber diese Versuche wahrten nur

kurze Zeit. Ein wenig spater machten der wackere Carnot, der

Organisator der militarischen Streitkrafte, und alle Referenten

des blutigen Konvents kehrt. Die Demokratie wich, besturzt uber

die hervorgerufene Ohnmacht, vor diesem Problem zuruck, kehrte

um und stellte im Heer die altiiberlieferten Normen aus der Zeit

versunkener Vergangenheiten in hóchstem Umfange wieder her;
sie befahl dem Heer, wie einst die schwere Burdę des individuel-

len Befehls und Zwanges zu tragen, die Burdę des Auftrags und

des Gehorsams.

Das Problem wurde im ersten Anlauf nicht gelost. Seinen

Widerspruch erhten die Nachfolger. Das Problem besteht bis

heute in seiner ganzen Fiille. Nur der, der es nicht sehen will,
sieht es nicht. Ich weise hier vor Ihnen auf das Grim des moder-

nen, demokratischen Lebens hin.

Hat einer unter Ihnen Befehl, eine bestimmte Kleidung zu

tragen? Ich sehe es nicht. Jeder kann sich kleiden, wie es ihm

nur gefallt. Darin besteht demokratische Freiheit. Der Soldat je-
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doch, das Kind des Zwanges und des Befehls, er ist — in die

Knópfe des Befehls geknópft - ein Sklave des Uniformknopfes.
Kónnte jemand unter Ihnen, die Sie Demokraten sind, bei der

Wahl seiner Ehefrau beschrankt sein? Hat einer von Ihnen des-

wegen aula er den Verwandten jemanden befragt? Doch es gibt
in dieser demokratischen Welt Manner, die verpflichtet sind, so

zu handeln, die in ihren Standespflichten entsprechende Bestim-

mungen haben, dafi sie jemandem — vielleicht irgendeinem Dumm-

kopf — das Recht zugestehen miissen, bei der Wahl ihrer Lebens-

gefahrtin, bei der Griindung ihrer Familie mit dem Kopf zu

nicken. Sie, meine Herren, kónnen Ihre Mahlzeiten in vólliger
Freiheit wahlen, aber wir haben zweihundert und einige zehn-

tausend Leute, die essen miissen, was man ihnen gibt. Wahrend

der freie, demokratische Burger in den Alleen spazierengeht und

seine Bekannten so oder anders griifit, geht an seiner Seite viel-

leicht ein Mann, der demokratischer Menschenrechte beraubt ist

und moglicherweise angeschrien wird, wenn er den Finger anders

an den Mutzenschirm legt...
Das sind die alltaglichen Widerspriiche zwischen Demokratie

und Heer. Und es liegt keinerlei Ubertreibung in dem, was ich

eben erzahlte.
Im Augenblick grofier Kampfe um die Demokratie wich man

also vor dem Problem zuriick. Das uns verbriiderte Frankreich

wollte bei dem Versuch seiner Losung aus dem Soldaten ein en

Biirgersoldaten machen. Aber es schrak vor dieser Aufgabe zu-

ruck. Wenn in Frankreich seitdem dieses ganze Problem sich in

einem Meer von Blut entschied, wenn diese Kampfe und Erschut-

terungen langer ais ein halbes Jahrhundert andauerten, die durch

Aufstande eines jeden Geschlechtes gekennzeichnet waren, — so

finden wir, nachdem die Demokratie vor dem Problem zuriick-

gewichen war, immer die gleiche Lagę vor: die Kinder des Be
fehls und die Kinder der Freiheit stehen in diesen grofien Er-

schiitterungen einander feindselig gegenuber. Die Kinder des Be
fehls verteidigen ilir eigenes Ich, sie verteidigen das Wesen des

Befehles — und neben ihnen kampfen die Kinder der Freiheit

ihren Kampf...
Wenn ich dieses Problem vor Ihnen aufwerfe, so tue ich es

deswegen, weil seine Ratselhaftigkeit und Miihseligkeit mich stets

gelockt hat. Gott hat mir Elemente der Kraft und der Befehls-
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gewalt eingeimpft, die sich Gehorsam zu verschaffen verstehen.

Er verlieh mir die Neigung zu Kraft und Energie. Gleichzeitig
aber bin ich ein langes Leben hindurch mit den Kampfern der

Demokratie zusammengegangen. Deswegen habe icb dieses Pro
blem gesucht und nach seiner Lósung geforscht; icb zog mich

vor seinen Schwierigkeiten keineswegs zuriick ... Ich wollte kein

Sklave sein, sondern sucbte die Freiheit. Ich war ein Kind der

Freiheit, — und ihretwegen suchte ich Gewalt. Aber nirgends fand

ich Gewalt ohne die Kraft des Befehls und des Zwanges. Dieses

ewige Problem, dieser Gegensatz zwischen Demokratie und Heer,
hielt mich lange gefangen. Ich beschaftigte mich ohne Scham

und ohne Widerwillen mit ihm, denn ich war ein Kind der Frei
heit. Aber ich vermochte bisher den Widerspruch zwischen Be-

fehl und Freiheit nicht zu losen.

So halte ich dieses Problem in seiner geschichtlichen Einfas-

sung und reiche es weiter wie einen Edelstein. Der Versuch seiner

Losung bleibt noch zu tun iibrig. Wahrend ich zu tausend Malen

die Geschichte dieses Problems im Geiste uberprufte, ohne seine

klaffenden Widerspriiche zu losen, suchte ich nach einem Sym
bol, nach der Macht eines unerforschten Symbols, das den Leuten

den Gehorsam starker aufzwingt ais die gewohnliche Macht eines

Befehls.
Die Symbolik der menschlichen Seele — wie ist sie tief! Wieviel

Wahrheit steckt in dem zynischen Ausspruch des groBen Napo
leon, des Meisters des Krieges: „Gebt mir einen Knopf — und

ich zwinge die Leute, fur diesen Knopf zu leben und zu sterben!“

Das Geheimnis des Symbols aus dem ewigen Himmel! Ob wir in

ihm eine Aufhebung der Widerspriiche, eine Losung oder Mil-

derung des Problems finden?

Ais sich einst die kónigliche Macht — ihre menschliche Nichtig-
keit unter diesen Farben verbergend — mit Purpur und mit Gold

schmiickte, holte man bis aus dem Himmel das Sinnbild der

Ewigkeit, damit die eigene Nichtigkeit keinen AnstoB errege. Die
Macht dieses Symbols war so stark, daB die Menschheit jahr-
hundertelang unter dem Hermelinmantel der Konige lebte. Wenn

der preuBische Offizier mit Stolz seinen „Kaiserrock“ trug, so war

auch ihm die Macht des Symbols eingepragt.
Findet die Demokratie kein Symbol? Besitzt sie nur Westen

und bauschige Krawatten und die ungeziigelte Freiheit, jede Au-
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toritat anzugreifen? Ich ratę euch, ihr Kinder der Freiheit, dar-

iiber nachzudenken!
Uberall hat man ais Symbol der Demokratie das Recht ge-

wahlt. Sie bemiibt sich, fur die Gewalt einen Ersatz zu schaffen,
indem sie das Recht ais Symbol hinstellt, das iiber dem Volke

schwebt. Das Recht iiberwindet den individuellen Eigensinn und

die Personlichkeiten, es verwischt die Gesichter der Menschen

und gewahrt ihnen nie einen Schein der Ewigkeit, es macht sie
stets zum Reprasentanten irgend jemandes und befiehlt ihnen,
auf die Wahler zu hóren, — es ist also nur ein abstraktes

Symbol. Das Recht legt den Ilermelinmantel an, ibm setzt man

die goldene Krone auf. Heute aber ist es ein Fehler der Demo
kratie, daB ibre Richter sich nur in die unscheinbare, schwarze

Toga kleiden.
Ist das ein ausreichendes Symbol? Ist der kalte Schimmer des

Rechts in der Lagę, zu warmen und zu trosten? Resitzt es die

Kraft des Refehls und des Zwanges? Lalłt es nicht allzu grafie
Ausnahmen zu? Widerspricht die Demokratie nicht sich sełbst,
wenn sie sagt: „Unser Konig ist das Recht!" — und gleichzeitig
die Sunden der Kónige in den Siinden des Rechts wiederholt?

Suchen wir noch weiter. Gibt es andere Symbole, die in der Ge-

schichte ais Zement, ais Rindemittel fur den Rau der Demokratie

verwandt wurden? Wenn man vom Heer spricht, ist ein Symbol
ganz offen sichtbar. Wenn die konigliche Herrschaft ins Schwan-

ken gerat, wenn ein neues Zeitalter heraufzieht, bleibt an Stelle

der Symbole, die vom Himmel ihren Ausgang nahmen, ein Er
satz der Tugend iibrig: die Ehre.

Die Ehre ist der Gott des Soldaten; sie tragt den Refehl und

besitzt solche Stofikraft, dafi sie dem Tode seinen Schrecken

nimmt.
Hutet euch, ihr Herren Demokraten, die Ehre zu verletzen! Sie

ist der letzte Zusammenhalt, die letzte Fessel. Ehre ist Macht!

Und alle mit ihr verbundenen Sitten, ja sogar ihre Lacherlich-

keiten sind den Heloten der Demokratie, den Kindera des Re-

fehls, den Soldaten und ihren Fiihrern eine Verschónerung des

Łebens.
Gesetz und Ehre, Ehre und Gesetz!

Wenn ich das Leben erwage und die griine Farbę des Lebens,
die Farbę der menschlichen Hoffnung betrachte, wenn ich nach
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solchen Dingen suche, die die Gewalt eines Symbols hesitzen - so

vermag ich — zwischen Liebe zur Kraft und Liebe zur Freiheit

schwankend — auBer Gesetz und Ehre keine Losung zu finden.

Recht und Ehre, Ehre und Recht — das kónnen geniigende
Bindemittel sein. Man muB ihnen Spielraum zum Leben geben.
Wenn diese Blumen zu bluhen beginnen, dann durfen wir dieses

Problem in seiner gesamten riicksichtslosen Tragweite an die Zu-

kunft weiterreichen. Dann wird der Himmel andere Schópfungen
auf Erden wachsen lassen —und uns wird schon derRasendecken.

Da ich zwischen der Liebe zur Kraft und Macht und der Liebe

zur — ohnmachtigen — Gewalt der Freiheit schwanke, vermag ich

dieses Problem nicht zu losem Ich reiche es wie einen Edelstein

in Ihre Hande weiter. Es ist eine der schwersten Menschheits-

fragen, ein Problem voller Widerspriiche, so dafi die Menschen

sich furchten, es in die Hand zu nehmen, und statt nach dem

Edelstein der Wahrheit lieber nach dem Glanz von Flitter und

Schein greifen.
Aber dieses Problem lebt unter uns, und seine Esistenz offen-

bart sich in den sozialen Reibungen; es kiindet drohend diesen

oder jenen die Vemichtung an: den Kindera der Freiheit oder

den Kindera des Befehls, der Demokratie oder dem Heer.

4

13 Piłsudski ig3



Mai 1926

Auf die Dauer war es Josef Piłsudski unmóglich, zuzusehen, wie der
von ihm geschaffene Staat wieder zusammenzubrećhen drohte. Der in-

nerpolitische Kampf um das Heer bewirkte im Winter 1925/26, dap
eine gropc Anzahl piłsudski-treuer Offiziere in die Prooinz versetzt
oder oollig aus dem Heer gedrangt wurden.

Gleichzeitig zeigten sich im Friihjahr 1926 immer starkere Beweise

fur die Vertrauenskrise zwischen Volk und Parlament, begleitet von

unertraglichen Spannungen zwischen dem Heer und dem in den nied-

rigsten parlamentarischen Konflikten uersinkenden Sejm. DieGegen-
sdtze wurden so stark, dap Anhdnger der Rechtsgruppen dem Mar-
schall nach dem Leben irachteten.

Am 12. Mai 1926 riickte Piłsudski mit treuen Truppen in War-
schau ein, nahm nach zweitagigem StraPenkampf - mit uoller Unter-

stiitzung der Arbeiterschaft im ganzen Lande — die Hauptstadt in
Besitz, zwang Staatsprasident und Regierung zum Riicktritt und be-

gann ein sauberes System eigener Staatsfiihrung zu errichten.
Die unmittelbar nach diesen Ereignissen erlassenen Erklarungen:

die erste Erklarung an die Presse in der Nacht vom 12. zum 13. Mai,
der Armeebefehl vom 22. Mai, eine Erklarung an die Presse iiber das

gesturzte System reiner Parlamentsregierung vom 28. Mai sowie eine

Ansprache an die ~Vertreter der Sejmparteien vom 29. Mai beleuch-
ten in uolliger Klarheit die politischen Hintergrunde der Aktion Pił-
sudskis.

In der Nacht vom 12. zum 13. Mai:

Ich kann nicht lange sprechen; ich bin kórperlich wie moralisch

sehr erschopft. Denn da ich ein Gegner der Gewalt bin, was ich

wahrend meiner Amtsfiihrung ais Oberhaupt des Staates bewie-

sen habe, brachte ich es erst nach einem schweren Kampf mit

mir selbst uber mich, eine gewaltsame Lósung mit allen ihren

Konsequenzen zu versuchen.

Mein ganzes Leben hindurch kampfte ich fiir die Anerkennung
dessen, was ich die Imponderabilien nenne, wie Ehre, Tugend,
Mannhaftigkeit und iiberhaupt die inneren Krafte des Menschen.

Ich habe mich weder um meinen eigenen Vorteil noch um den

meiner Umgebung bemiiht.

Es darf im Staate nicht zuviel Ungerechtigkeit denen gegen-
iiber herrschen, die ihre Arbeit fur andere leisten, es darf im
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Staate nicht zuviel Gesetzwidrigkeit geben, wenn er nicht dem

Untergang entgegengehen will.

Am 22. Mai an das Heer:
Soldaten! Nicht zum erstenmal hort ihr meine Stimme. Einst

habe ich euch — da der jungę Staat noch wie ein krankhches Kind

im Zahnen lag — auf den Schlachtfeldern in jene Kampfe ge-
fiihrt, die durch ihre unter meiner Fuhrung errungenen Siege
auf lange Jahrhunderte eure glorreichen Fahnen mit Ruhm und

Glanz bedeckt haben.
Nach Kampfen anderer Art spreche ich heute zu euch. Wenn

Briider in Liebe zueinander leben, kniipft sich zwischen ihnen ein

Band, das starker ist ais andere menschliche Bindungen. Wenn

Briider sich streiten und das Band zerreiBt, dann ist auch ihr

Hader starker ais andere. Das ist ein Gesetz des menschlichen

Lebens. Wir haben es vor einigen Tagen zum Ausdruck gebracht,
ais wir in der Hauptstadt miteinander mehrtagige Kampfe aus-

fochten. In einer Erde versickerte unser Blut, in jenem Boden,
der dem einen wie dem anderen gleichermaBen teuer ist und von

beiden Seiten gleichermaBen geliebt wird. Móge dieses heiBe Blut,
das in Polen iiberaus teuere Soldatenblut, unter unseren FuBen

eine neue Aussaat briiderlicher Eintracht bedeuten, mogę es eine

allen Brudem gemeinsame Wahrheit verkiinden.

Es ist die stolze und harte Wahrheit vom Soldaten. Wir alle

haben einen gemeinsamen Bruder, der unsere soldatische Pflicht

beherrscht: es ist der Tod, der iiber jeden seine Sense schwingt,
auf den der Finger Gottes zeigt. Solche Dienste hat auBer uns

Soldaten kein anderer zu leisten. Eine solche Pflicht nahmen wir

auf uns, ais wir einst das schwachliche und zitternde Polen auf

unsere Schultern hoben, um es nach schweren Miihen und Siegen
unseren Mitbiirgern voller Lebenskraft wiederzugeben. Leider

sehen wir es in ewigem Zank und Streit, in einer Art Wollust

gegenseitiger Herrschsucht. Wahrend rings um uns Streit und
Parteihader herrschte, ais der HaB wiitete und der Klassenkampf
aufloderte, da war es fur den Soldaten schwierig, Ruhe zu be-

wahren.
Dennoch kann ich sicher sein, daB kein anderer ais der pol-

nische Soldat ais erster aus dem Taumel erwacht, ais erster sich

wieder zur Eintracht und zur Bruderlichkeit bekennt. Dahermoge
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kein Feind oder Gegner wahnen, dali er unser Heimatland unver-

teidigt finden kónnte. Wir stehen, wie immer, einer neben dem

anderen, um fur das Vaterland das Leben zu opfern. Die Er
innerung an die Warschauer Maikampfe, an diese Streitigkeiten,
die wir untereinander ausfochten, wird uns dann nicht trennen,
sondern erneut miteinander verbinden, wie die Erinnerung an

einen gewaltigen Streit zwischen Briidern, die ihre Familie lieben.

Soldaten! Ich trete von neuem ais euer Fiibrer an eure Spitze.
Ibr kennt mich. Riicksichtslos gegen mich selbst, habe ich immer

mitten unter euch geweilt — in euren schwersten Schmerzen und

Miihen, in euren Qualen und in eurer Unruhe. Ihr kennt mich,
und wenn nicht alle es iiber sich bringen, mich zu lieben, so mulit

doch ihr alle mir eure Achtung schenken, mir, der ich euch zu

grolien Siegen zu fuhren vermochte und in einer Zeit allgemeinen
Niedergangs und allgemeiner Demoralisierung an meinen eigenen
Vorteil zu denken weder geneigt noch imstande war.

Móge Gott in seinem Mitleid uns verzeihen und seine strafende

Hand abwenden. Wir aber wollen an unsere Arbeit gehen, die

unserem Heimatlande Kraft verleiht und seine Wiedergeburt ge-
wahrleistet.

Am 28. Mai an die Presse:

Was bildet das Wesen einer starken Regierung? Das Wesen

der Starkę bildet die im entsprechenden Augenblick gefallte Ent-

scheidung, die die notwendige Wirksamkeit des Handelns ge-
wahrleistet. Anderswie kónnte ich mir eine Starkę nicht vorstellen.

Folglich sollte gemafi den Grundsatzen der Demokratie die Re
gierung fiir eine solche starkę Entscheidung verantwortlich sein.

Aber zunachst einmal muli sie uberhaupt die Móglichkeit besitzen,
etwas zu entscheiden und fiir etwas verantwortlich zu sein. In-

dessen hangt unseren Gewohnheiten gemaii die Bildung der Re
gierung nicht vom Prasidenten ab, sondern — wie wir es in den
letzten Zeiten beobachtet haben - standig und unaufhórlich von

langwierigen und endlosen Verhandlungen der verschiedenen

Fraktionen, Parteien, der grolien und kleinen Cliquen und der

Konventikel. Daher muli — wie jedem einleuchten wird — jeder
Minister aulier der Befahigung zur Leitung seines Ressorts a) Ta
lent zum parlamentarischen Redner besitzen, b) eine besondere

Eignung fiir parlamentarische Intrigen, c) die Befahigung, ein-
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zelne Anspriiche und Forderungen der verschiedenen Gruppen
und Griippchen und sogar der einzelnen Abgeordneten fur sich

selbst zu befriedigen.
Dieser besonderen Arbeit, die mit dem Kern seines Ressorts

nichts gemeinsam hat, muB der Minister so viel Zeit und so viele

Anstrengungen widmen, daf> er — wie alle Beobachtungen iiber-

einstimmend ergeben — der eigentlichen Arbeit, fur die er doch

verantwortlich ist, im Laufe des Tages vielleicht eine halbeStunde

widmen kann. Diese Zeitspanne zu vergrófiem, ist nur dann mog-
lich, wenn zum Gltick fur die Regierung Sejm und Senat be-

schlossen haben, auszuruhen. Dann erst folgt in jeder Regierung
ebenfalls ein Augenblick der Rast und ein groBes Aufatmen der

Erleichterung. Dann erst erhalt der Minister die Moglichkeit, sieli

mit seinem Ressort tatsachlich bekannt zu machen und sich

selbst bewuBt zu werden, daB er ein Mann ist, der die Vorgange
in seinem Amte verantworten kann. Anzunehmen, daB ein sol-

cher zur Bedienung der Herren Abgeordneten und Senatoren er-

nannter Minister die Moglichkeit besitzt, eine kraftvolle Regie-
rungstatigkeit zu entfalten, — ware eine reine Tauschung.

Ich erwahne ein Beispiel, das zum Lachen ist. Im Ministerial-

kabinett meines Ressorts arbeiten mehrere Offiziere mit ihren

Hilfskraften ausschlieBlich daran, die unaufhórlich und reichlich

einlaufenden Forderungen der Abgeordneten zusammenzustellen,
Forderungen, die regelmaBig darauf abzielen, a) die Bekannten,
Blutsverwandten, die Bekannten dieser Verwandten, nun und na-

tiirlich auch die den Abgeordneten nahestehenden Wahler im

Heer von dem einen an den anderen Platz zu versetzen, b) den

Verwandten und Bekannten der Abgeordneten und den Bekannten

dieser Verwandten sowie den bekannten Leuten, die sichim Wahl-

bezirk nutzlich machen, und vielen anderen diese oder jene Er-

leichterungen im Militardienst zu verschaffen...

Alle sprechen also leichthin von einer starken Regierung, alle

erheben diese Forderung, sogar die Abgeordneten und Senatoren

selbst. Aber bereits bei der Bildung der Regierung tun sie alles, da-

mit die Regierung neun Zehntel ihrer Kraft durch diese pacta oon-

venta verliert, durch Abmachungen mit den Parteien, Fraktionen,
Ahgeordnetengruppen und Konventikeln, die sich auf einen sol-

chen Minister geeinigt haben. Sie verbinden diese Zustimmung
mit der Drohung, ilir Einverstandnis zuriickzuziehen, falls dieser
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„starkę Mann“ die groBen und kleinen Protektionen, Forderun-

gen und Launen des Herrn Abgeordneten oder Senators samt

seinen Verwandten, Vettern und Basen nicht befriedigt.
Ich weiB wahrhaftig nicht, ob man der Meinung sein kann, daB

eine auf solche Weise gebildete oder amtierende Regierung ir-

gend wann in Polen stark sein kann; wenigstens sehe ich persón-
hch keine Móglichkeit, die Quadratur eines solchen Kreises zu

lósen. Ich fugę noch eine Tatsache hinzu, an die ich schon vor

den Mai-Ereignissen erinnert habe. Bei einer solchen Prozedur

muB jede wirkliche Verantwortlichkeit so sehr verlorengehen,
daB jeder aufrichtige Demokrat vor Scham erróten muB. Die

Demokratie beruht auf der ausgesprochenen Verantwortlichkeit

der Vollzugsgewalt. Indessen begrundet bereits die Tatsache der

Berufung eines Abgeordneten in die Regierung seine Unverant-

wortlichkeit fiir seine Tatigkeit vor irgend jemandem, bis seine

Abgeordnetenvollmachten erloschen sind. Denn niemand ist bei

uns so naiv, zu vermuten, daB der Abgeordnete von seinen Kol-

legen riicksichtslos behandelt wird und iiberhaupt etwas zu fiirch-

ten hatte auBer der Unzufriedenheit seiner eigenen Kollegen. Bei

allen Ereignissen geht es vor allem um das Prestigespiel, sogar
nicht einmal des Sejms, sondern der Abgeordnetenklubs, so daB

tatsachlich die sogenannten „wilden“ Abgeordneten noch am

besten fiir die Verantworthchkeit geeignet sind oder die Mitglie-
der jener Klubs, die ebenfalls „wild“ sind, da sie keine so groBe
Anzahl von Mitgliedern besitzen.

So war in Polen auch eine wacbsende Straflosigkeit gegeniiber
allerlei Taten zu beobachten, die man gewóhnhch fiir ein Ver-

brechen halt. Jeder, der irgend etwas auf dem Gewissen hatte,
suchte sich sofort — nicht etwa bei der Regierung! — sondern bei

dem entsprechenden Abgeordnetenklub anzubiedem, verlangte
Protektion und einen iiberaus wirksamen Schutz. Es schien bis-

weilen, daB man geradezu in aller Óffentlichkeit iiber die Gesetze

und die Móglichkeit der Bestrafung durch den Staat spottote.
Daher habe ich auch, ais ich das Amt des Kriegsministers iiber-

nahm, mit wahrhafter Befriedigung dem Richter und dem Staats-

anwalt eine Reihe iiberaus bezeichnender und bekannter Vorfalle

iiberwiesen, die sich aus keinem anderen Grunde ais infolge der

Protektion der Abgeordneten und Senatoren monatelang hinge-
zogen hatten.

198



„Sie sehen also das Problem einer starken Regierung,
Herr Marschall, in der Beseitigung der EinfluBnahme
des Sejms auf die Bildung der Regierung?11

Natiirlich. Auch der Prasident kann sich bei der Auswahl der

Manner irren, aber dieser Fehler ist leichter zu verbessern ais die

Verpfhchtung einer Regierung, sofort in erzwungenen Verbind-

lichkeiten gegenuber den Fraktionen, Parteien, Konventikeln und

groBen wie kleinen Clirjuen der Abgeordneten und Senatoren zu

versinken. Ich mochte der Hoffnung Ausdruck geben, dafo Sejm
und Senat zur Vermeidung einer neuen, aber wesentlich schar-

feren Krise berucksichtigen sollten, in diesem Falle sich selbst

und das Land lieber nicht dem Versuch auszusetzen, in den iiblen

Sitten und Gewohnheiten der Abgeordneten und Senatoren zu

yerharren.

Am 29. Mai an die Scjmparteien:
Ich werde mich auf keine Diskussion iiber die Mai-Ereignisse

einlassen. Ich habe mich zu ihnen aus freien Stucken, in Cberein-

stimmung mit meinem eigenen Gewissen entschlossen und sehe

keine Notwendigkeit, mich ihretwegen zu entschuldigen.
Die Hauptursachen der gegenwartigen Verhaltnisse in Polen

— der Not, der inneren und auBeren Schwache — waren Schur-

kereien, die ungestraft blieben. Uber allem herrschte in Polen das

Interesse der Einzelnen und der Parteien, es bestand Straflosig-
keit fur alle MiBbrauche und Verbrechen.

Im wiedergeborenen Staate folgte keine Wiedergeburt der

Volksseele. Ais ich aus Magdeburg zuriickkehrte und eine Macht-

stellung einnahm, wie sie nie jemand in Polen bekleidet hat,
glaubte ich an die Wiedergeburt des Volkes. Ich wollte nicht mit

der Peitsche regieren und iibergab die Herrschaft in die Hande

des von mir einberufenen verfassunggebenden Sejms, den ich

doch nicht einzuberufen brauchte. Das Volk erlebte jedoch keine

Wiedergeburt. Lumpen und Halunken machten sich breit.

Nur auf einem Gebiet erlebte das Volk seine Wiedergeburt, auf

dem Gebiet des bewaffneten Kampfes, also in bezug auf den per-
sonlichen Mut und auf die Opferbereitschaft gegenuber dem Staat

wahrend des Kampfes. Dank dieser Wiedergeburt konnte ich den

Krieg zu einem siegreichen Ende fiihren. Auf allen anderen Ge-

bieten konnte ich keine Wiedergeburt finden. Unablassiger Partei-
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und persónlicher Hader griff um sich, absonderliche Schmutze-

reien und ein unverschamtes, schurkisches Ubergewicht haufig
sogar bestochener Elemente machten sich breit.

In Polen wuchs die Niedertracht der Leute. Die demokratischen

Freiheiten wurden so stark miBbraucht, daB man die ganze De-

mokratie hassen mochte. Das Interesse der Parteien uberwog
alles andere. Die Parteien vermehrten sich in Polen so zahlreich,
daB sie fiir die Allgemeinheit unverstandlich wurden. Das alles

richtete sich gegen jeden, der den Staat reprasentierte. Dieser

Reprasentanten des Staates gab es drei: mir ais dem Oberhaupt
des Staates verekelte man das Leben mit standigem Nachstellen,
mit Verleumdungen und den ekelhaftesten Anwiirfen. Ich unter-

lag nur deswegen nicht, weil ich starker bin ais Sie alle. Der

zweite Reprasentant wurde einfach ermordet, und die moralischen

Urheber dieses Mordes kamen ungestraft davon. Der dritte brach

danie Sejm und Senat unter der schweren Riirde seiner Qual zu-

sammen...

Die Verhaltnisse liegen so, dali ich Sie nicht in den Saal der

Nationalversammlung hineinzulassen brauchte und mit Ihnen

allen meinen Spott treiben kónnte. Aber ich will den Versuch

wagen, ob es noch moglich ist, in Polen ohne Peitsche zu regie-
ren. Ich will keinen Druck ausuben, aber ich mache Sejm und

Senat warnend darauf aufmerksam, daB sie im Volk uberaus ver-

haBt sind...

Ich habe den Schurken, Schuften, Feiglingen, Mordem und

Dieben den Krieg erklart, und ich werde in diesem Kampfe nicht

unterliegen. Sejm und Senat besitzen ein EfbermaB von Privi-

legien; diejenigen, die zur Regierung berufen werden, soliten

mehr Rechte erhalten. Das Parlament mul?) in Ferien gehen.
Geben Sie den Regierenden die Moglichkeit, das zu verantworten,
was sie durchfuhren. Der Prasident soli die Regierung bilden,
aber ohne den Druck der Parteien. Das ist sein Recht...

In meinem Refehl an das Heer habe ich betont, daB wir den

schwachen und kaum atmenden Staat auf unsere Schultem hoben,
— wir haben ihn den Riirgem emeuert und lebensfahig uber-

geben. Was haben Sie aus diesem Staat gemacht? Ein Gespótt
haben Sie aus ihm gemacht!

Die gegenwartige Regierung versucht, verschiedene Arbeiten

vorzubereiten. Ich befiirchte jedoch, daB nach der Wahl des Pra-
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sidenten alles wieder im alten Geleise gehen kónnte. Ich fiirchte,
dali der Sejm weiter zu tagen wiinscht. Es ist jedoch notwendig,
dali Sie fiir bestimmte Zeit auseinandergehen, denn es muli sich

doch etwas Neues bilden. Der Prasident soli eine bestimmte Zeit

hindurch Sejm und Senat nicbt im Nacken spiiren. Man mufi ihm

fiir die Bildung der Regierung und fiir die Einleitung der Arbei-

ten Freiheit gewahren, die die Regierung spater vor dem Sejm
verantworten wird. Ich móchte keineswegs deswegen Vorwiirfe

hóren, dali ich die begonnene Arbeit nicht bis zum Ende durch-

gefiihrt hatte und dali die Peitsche nicht durch die Stralien pfiff.
Mein Programm ist die Vemichtung der Schurkerei und die

Anbahnung ehrenhafter Wege. Ich warte ab, aber ich versicbere

Ihnen, dali ich meinen Standpunkt nicbt andern werde. Man muli

iiber die Parteiinteressen hinwegkommen, man muli den Staat

und den erwahlten Prasidenten zu Atem kommen lassen ...
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Die Reform des Staates
Die Jahre von 1926 bis 1930 sind fur Josef Piłsudski eine Periode

unablassiger, aktioer politischer Arbeit gewesen. Seii dem Umsturz
der Maitage von 1926 ist er ununierbrochen bis heute der Kriegs-
minister Polens, mehrere Małe - und zwar stets in innerpolitisch
ernsten Siiuationen - filhrte er ais Ministerprasident selbst die Re-

gierung. Bereits drei Wochen nach der Erlangung der Machi wurde,
nachdem Piłsudski selbst diese Wurde erneut ausgesćhlagen hatte,
Professor Mościcki zum Staatsprdsidenłen gewahlt, den noch aus den
Jahren der sozialistischen Arbeit enge Bandę der Freundschaft mit
Piłsudski oerbanden.

Die innerpolitische Situation zwingt Piłsudski, in diesen vier Jah
ren von 1926 bis 1930 in zahllosen Reden und óffentlichen Erklarun-

gen der Sejmopposition von rechts und links entgegenzutreten. Gerade
in diesen oft sehr bissigen, in die derbe Sprache des Soldaten gekleide-
ten Yeróffentlichungen offenbarte sich die erzieherische Neigung des
Marschalls. Offen hielt er - wie etwa in dem Ariikel „Der Hintergrund
des Auges" vom 7.April 1929 - dem polnischen Parlament seine
Silnden und Schwachen vor, immer wieder geiflelte er politische Kauf-
lichkeit und parlamentarischen Schmutz.

Im Jahre 1930 erreichte die Spannung ihren Hohepunkt. Piłsud-
skis engster Mitarbeiter, Oberst Sławek, trat im August zuriick und

iibergab dem Marschall das Staatsruder. Piłsudski entschlofl sich zur

Auflosung des Parlaments und kampfte im Volk fur eine parlamen-
tarische Mehrheit des 1927 aus kleinen Parlamentsgruppen entstan-

denen piłsudski-lreuen Regierungsblocks, des „Parteilosen Blocks“.
Ein wichtiges Mittel der Beeinflussung der Offentlichkeit waren fur
den Marschall die Interoiews, die er dem Leiter der Warschauer
regierungsoffiziellen „Gazeta Polska", dem Obersten Miedziński, er-

ieilte.
Das achte dieser Interuiews gab Marschall Piłsudski am 26. No-

oember 1930, wenige Tage nachdem seine Regierung im Lande einen

iiberragenden Wahlsieg errungen hatte. Der Regierungsblock erreichte
im Sejm die einfache, im Senat sogar die Zweidrittelmehrheit. Jetzt
endlich war nach manchen fruheren Ansatzen die Zeit fur die Vor-

bereitung der Verfassungsreform gekommen.
Die von Piłsudski formulierten Anregungen zum Umbau der Ver-

fassung oerdienen deswegen besonderes Interesse, weil sie gleichsam
in die Werkstatt der neuen polnischen Yerfassung hineinleuchlen,
die entsprechend den Anregungen und Vorschlagen des Marschalls

ausgebaut und am 23. Marz 1935 von den polnischen Parlamenten

endgiillig beschlossen wurde.
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Bogusław Miedziński: Angesichts der neuen Situation
móchte ich mir die Frage erlauben, Herr Marschall, wie
Sie die Angelegenheit der Verfassungsreform betrachten?

Sie stellen diese Frage natiirlich im Zusammenhang mit der

Tatsache, dafi ich im neuen Sejm iiber eine Mehrheit verfiige. Ich

móchte sagen, dafi wir jetzt in ganz Europa eine Ausnahmestel-

lung einnehmen. Wir miissen dies ausniitzen, nicht um die alten

Fehler zu wiederholen, sondern um den Versuch zu machen, ge-
siindere Grundlagen fur die staatliche Tatigkeit zu schaffen. Des-

wegen bin auch ich personlich sehr gespannt darauf, wie unsere

Arbeit gelingen wird, da jetzt die drei entscheidenden Faktoren
im Staat — der Herr Prasident der Republik, die Regierung und

der Sejm — nicht mehr miteinander streiten werden, sondern in

Eintracht zusammen arbeiten. Ich gestehe Ihnen, dafi ich darauf

grofie Hoffnungen setze. Da wir die Fehler der Vergangenheit
sorgfaltig vermeiden werden, konnen wir im Verlauf der aller-

nachsten Jahre so weit kommen, die Lagę in Polen zu festigen
und den grofizugigen Ausbau seiner inneren Leistungsfahigkeit
und Macht zu fordem.

Fur die wichtigste Arbeit, die an der Spitze aller anderen Auf-

gaben stehen mufi, halte ich nichts anderes ais die Anderung der

Verfassung. Ich wiirde sehr wunschen, dafi alle Versuche unter-

bleiben, diese Arbeit durch die bei uns leider ubliche Methode

einer Uberfulle wechselnder Forderungen zu verdunkeln, die

jedesmal ais Augenblicksbediirfnisse auftauchen und standig
schwanken wie das Wetter im November. Ich móchte Ihnen da-

her meine Meinung iiber die bisherigen Versuche des Parteilosen

Rlocks auf diesem Gebiet mitteilen ...

Da ich ein Mensch bin, der stets mit Napoleon wiederholen

móchte: „J’aime les choses bien faites!“ — ich bebe die vollkom-
menen Dinge —, wollte ich ungeachtet der Remiihungen des Klubs

an der Ausarbeitung der grofien Anzahl von Paragraphen, aus

denen die Konstitution besteht, keinen persónbchen Anteil neh-

men. Denn eine solche Arbeit langweilt mich sehr, und ich habe

nie auch nur den Versuch untemommen, mich mit einer solchen

Arbeit zufriedenzugeben.
Leider kann ich nicht sagen, dafi es mir restlos gelang, mich

dieser Arbeit zu entziehen, da die Kommission, die das Projekt
ausarbeitete, letzten Endes meinen Rruder, der im Sejm der
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Hauptreferent des Yerfassungsprojektes war, entsandte, — damit

dieser wenigstens sich mit mir verstandigte. Mit wahrhaftiger
Betriibnis erklarte ich mich damit einverstanden — und ich er-

iirnere mich lebhaft an den Augenbhck, ais mein Bruder mit einer

dicken Aktentasche volłer Papiere zu mir kam. Ich weiB noch,
daB ich mit Bestiirzung auf die dicken Rollen Papier blickte und

mit Schrecken daran dachte, daB auch ich Armster damit zu tun

haben soli. Mein Bruder aber setzte in aller Gemutsruhe die Brille

auf die Nase und erklarte, daB er mich nicht eher verlaBt, bis

ich wenigstens den groBeren Teil mit ihm durchgearbeitet habe.

Ich stóhnte wie ein Walfisch bei dem Gedanken, daB ich so lange
still sitzen und mit so vielen Paragraphen zu tun haben sollte.

Vor allem erklarte ich, daB mir der BeschluB des Klubs ganz
und gar nicht gefallt, die bisherige Verfassung ais Grundlage zu

nehmen. Ich verstand wohl den Optimismus der Herren Abgeord-
neten, die auf diese Weise vielleicht leichter, eine wenn auch nur

teilweise Abanderung der Konstitution zu erreichen glaubten, da

sie es mit der immer starker zu einer einheitlichen Masse ver-

schmolzenen Opposition zu tun hatten. Weiter sagte ich, daB die

gegenwartig bestehende Verfassung — unbekannt, warum und

wozu — in Kinderwindeln gewickelt war, indem sie Einleitungs-
formeln schuf, die ganz allein aus Prinzipien und einer Art von

Grundsatzen bestanden, — wahrend doch eine Verfassung eigent-
lich nur eine Art System schaffen soli, eine Art Kontrakt zwischen

den drei Haupttriebkraften, die die Zentrale des Staates in Be-

wegung setzen, — eine Art moglichst genauer Verteilung der staat-

lichen Funktionen unter diese drei Triebkrafte. Zumai der Haupt-
fehler der bisherigen Konstitution gerade in dem volligen Mangel
einer genauen Kompetenzabgrenzung zwischen dem Prasidenten,
der Regierung, dem Sejm und dem Senat besteht, so daB die

ganze Verfassuug eigentlich nur darauf eingestellt zu sein scheint,
daB sich alle untereinander streiteń. Deswegen erklarte ich auch,
daB ich eine fur den Staat so notwendige Arbeit nicht storen und

lediglich gewisse Dinge verlangen werde, die mir in der Yerfas-

sung ais notwendig erscheinen. Auf diese Weise baute ich ziem-

lich viele von diesen Prinzipien und Grundsatzen ab, die man ais

„Menschenrechte" verkundet. Diese Rechte und ihre Yerkiin-

digung hatten vielleicht in sehr weit zuriickliegenden Zeiten ihren

Sinn, — iibrigens war ja auch bei der Verkundung dieser Men-
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schenrechte eine ganze Masse Menschen um einen Kopf kiirzer

gemacht worden!
Die wichtigste Anderung, die ich an dem Verfassungsprojekt

vornahm, ist dieselbe, der ich sofort nach der Auflosung des

Sejms Ausdruck gab, namlich die Beseitigung der unsinnigen, ge-
richtlichen Immunitat der Herren Abgeordneten. Ich verlangte,
dafi in dem Verfassungsprojekt ein Paragraph eingefiigt wird,
der auf diesem Gebiet die Abgeordneten den gewóhnlichen Staats-

biirgern gleichstellt; ich behauptete, dali sich mit der Zeit der

ganze Kampf der sogenannten Opposition notwendigerweise um

diesen neuen Paragraphen konzentrieren wird und dali eine radi-

kale Verbesserung gerade auf diesem Gebiet eine ganze Menge
anderer Paragraphen aufwiegt, aus denen die Verfassung sich

zusammensetzt. Ich stellte diese Forderung mit aller Entschie-

denheit, da die Demoralisierung, die das Fehlen eines solchen

Paragraphen verursachte, mir ais das grófite Elend Polens er-

schien.

Leider gelang es mir infolge der Tendenz, die bisherige Konsti-

tution ais Grundlage und Basis beizubehalten, nicht, im Projekt
des Parteilosen Blocks die geforderte genaue Abgrenzung des Be-

tatigungsfeldes zwischen diesen drei Haupttriebkraften festzu-

legen, die die Staatsmaschine in Bewegung setzen. Deswegen
móchte ich jetzt ein paar Worte wenigstens den wichtigsten
Punkten meiner Wiinsche widmen.

Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit und die Ihrer Leser auf ein

vóllig eigenartiges Gebiet der staatlichen Wirksamkeit. Es handelt

sich um die juristische Gbertreibung, die im Begriff der Gesetz-

gebung enthałten ist. Alle von den Rechtsgelehrten gemachtetn
Versuche in dieser Hinsicht grenzen die entsprechenden Gebiete,
die ihrem Wesen nach gesetzgeberische Normen erfordern, nicht

von jenen Erscheinungen des óffentlichen Lebens ab, die durch

Vorschriften und Verwaltungsanordnungen geregelt werden miis-

sen, die sich leichter und besser dem Leben anpassen kónnen.

Deswegen dehnt man den Wirkungskreis der Gesetzgebung so

weit aus, dafi das Leben infolge der Unmoglichkeit, zur rechten
Zeit alle seine Bediirfnisse zu regeln, Gefahr lauft, gehemmt zu

werden...

Wenn Sie einmal die unaufhórlichen Veranderungen des mo-

dernen Lebens in Erwagung ziehen, die allein schon durch den
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ganzen ungeheuren Fortschritt der Technik hervorgerufen wer-

den, der das alltaghche Leben beriihrt, dann erkennen Sie leicht

die Notwendigkeit der wachsenden Zabl von Vorscbriften, dic mit

den unaufhorhchen Veranderungen dieses taghchen Lebens ver-

bunden sind. Bisweilen denke ich mit Bestiirzung daran, wie die

Menschheit daran geht, das Muster eines vorschriftsmafiigen
Mannes, einer vorschriftsmafiigen Frau und eines yorschrifts-
mafiigen Kindes zu schaffen, — eine solche Fiille verschiedener

Vorschriften regelt das Leben.

Wenn wir dazu noch in Betracht ziehen, dafi die meisten tech-

nischen Erfindungen sehr kompbziert sind und gleichzeitig im

Falle unvorsichtigen Umgehens das menschliche Leben bedrohen,
— dann erfassen wir die ganze Muhsebgkeit der gesetzgeberischen
Behandlung solcher Angelegenheiten. Ob wir Bakterien in Be
tracht ziehen, die nur die Speziabsten kennen, die aber doch ge-
wisse Sicherheitsmafinahmen erfordern, — ob wir an die Eisen-

bahn denken, die verschiedene, sebr weitreichende Vorscbriften

erheischt, oder an den ungewóhnbch rasch zunehmenden Auto-

mobilverkehr, ob wir an den Fortschritt der Elektrizitat denken

oder an die Entwicklung der Padagogik und an ihre Forderungen
in den Schulen, — iiberall finden Sie ein und dasselbe: der Bedarf

an Vorschriften, die alle Leute verpflichten, wachst ungewóhnłich
rasch. Die Vorschriften wieder verlangen eine weitgehende Bieg-
samkeit, doch die Gesetzgebung kann sich weder beeilen, noch

kann sie technisch in binlanglichem Mafie nachkommen ...

Was mich anbelangt, so habe ich die ganze Zeit uber seit Mai

1926 die Herren Minister dazu iiberredet, auf diese juristischen
Formabtaten nicht zu achten und uber sie hinweg zur Tagesord-
nung iiberzugehen, ohne irgendwo oder bei irgend jemand anzu-

stofien. Ich behauptete dabei immer, dafi die Inanspruchnahme
der Tagesordnung des Sejms oder des Ministerrats mit solchen

Angelegenheiten unbilhg und unnotig sei, da sich doch der Mi-

nisterrat nicht aus solchen Mannern zusammensetzt, die in jeder
technischen Frage ihre Stimme erheben und urteilen kónnen.

Leider stand stets ein Rechtsgelehrter im Wege, der sich — ob-

wohl er kahl war — die Haare aus dem Kopfe rifi. Naturlich

steht fiir juristische Ausfliichte der Weg stets offen; aber unser

ungeheueres staatliches Elend ist keiner anderen Ursache zu ver-

danken, ais dem Fehlen einer genauen Abgrenzung der staat-
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lichen Funktionen zwischen den drei wichtigsten Gewalten der

Staatszentrale, — zwischen dem Prasidenten, der Regierung und

dem Sejm.
Glauben Sie mir, wenn ich in unseren friiheren GesprSchen so

haufig wiederholt habe, dali die „gewesenen Herren Abgeordne-
ten danach gestrebt haben, nicht nur ein Gberprasident, sondern

auch ein Uberchauffeur, ein Uberingenieur und ein Uberkonduk-

teur zu sein“, da dachte ich standig an diese staatliche Notłage.
Ich erinnere mich sehr gut daran, wie der friihere Ministerprasi-
dent, Herr Switalski, wahrend der Debatten iiber die Vertrauens-

frage daruber lachte, dali er hochst verwundert sehr oft Diskus-

sionen anhoren mufjte, die zu neun Zehntel mit seiner Arbeit

iiherhaupt nicht im Zusammenhang standen.

Es erscheint mir also ais eine notwendige und zwingende Auf-

gabe des Sejm, sich bezuglich seines Tatigkeitsfeldes Selbst-

beschrankung aufzuerlegen, und zwar in weitgehendem Mafie;
es ist notwendig, dali der Sejm aufhórt, sich fiir all und jedes zu

interessieren, und dalii er der Regierung bei der ganzen Fiille ver-

pflichtender Vorschriften freie Hand laBt, die leider das tagbche
Leben der Menschen so tief beriibren ...

Ich will diese Frage nicht langer erórtern; sie interessiert mich

so stark, da sie nicht nur fur uns in Polen, sondern auch fiir die

ganze Welt ein Problem bildet und eine der hauptsachlichen
Krankheiten des Parlamentarismus darstellt. Ich zweifle, ob sich
das parlamentarische Prinzip ohne Heilung von dieser Krankheit

uberhaupt in der Welt aufrechterhalten lalłt. Denn alles spricht
gegen die Parlamentsherrschaft auf diesem Gebiet, da das eigent-
liche Tatigkeitsgebiet des Parlaments das vielleicht uberaus un-

bestimmte und schwer zu definierende Gebiet der Politik ist. Des-

wegen mussen sich der Sejm und die Rechtsgelehrten tiichtig
den Kopf daruber zerbrechen, einerseits so vorsichtig ais mógbcb
eine Trennungsbnie zwischen den Rechten und Pfbchten der Re
gierung zu ziehen, um den Einfluft der Politik auf die Technik

auszuschlieften — auf der anderen Seite aber diese Demarkations-
bnie so zu fiihren, dali sie unserem Leben nicht Streit und Hader,
sondern enge Zusammenarbeit zu bringen vermag...
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Der Prasident
Ende Nooember 1930 legte Marschall Piłsudski das Amt des Minister-

prd.siden.ien nieder, da seine grope politische Aufgabe mit der Er-

langung der Mehrheit im Sejm erfiillt war. Sein Nachfolger wurde
wieder Oberst Sławek.

Die Reform der Verfassung riickte immer starker in den Vorder-

grund, so dap der Marschall dem Pressechef im Ministerprasidium,
Tadeusz Święcicki, ein erneutes Interoiew erteilte, das sich nunmehr

ausschliepiich mit der Erweiterung der Rechte des Prasidenten der

Republik befapte.
Die in dieser letzten gropen Erklarung des Marschalls vor der

Óffentlichkeit - seitdem ergreift Josef Piłsudski, da der entscheidende

Umschwung im Volk uollendet ist, nur in den Befehlen an die Armee
oder in knappen Botschaften an die Tagungen der Legionare das
Wort - niedergelegten Anschauungen des Marschalls iiber Einzel-
heiten der Verfassungsreform sind, abgesehen von ihrer grund-
satzlichen Bedeutung, auch tagespolitisch von groper Wichtigkeit,
da gerade die Erklarungen Piłsudskis iiber die Rechte des Staats-

prasidenten einen wesentlichen Teil der neuen polnischen Verfassung
darstellen.

Es gehort zu den Grundziigen der politischen Arbeitsmethode des

polnischen Marschalls, die Dinge ausreifen zu lassen. Er beschrankte
sich also 1930 darauf, seinen engsten Mitarbeitern und der óffent
lichkeit lediglich die wichtigsten Teile seiner Ansichten iiber den
Umbau der Verfassung mitzuteilen.

Das am 13. Dezember 1930 erteilte Interwiew zeichnet — uiereinhalb
Jahre uor der endgiiltigen Formulierung der neuen Verfassung —

den Kernpunkt der Staatsform des neuen Polen bereits in aller
Deutlichkeit. Nach der neuen Verfassung Polens uom Marz 1935,
die etwa ein System autoritarer Demokratie errichtet, steht der

Staatsprdsident im Mittelpunkt des Staates; nur uon ihm ist die

Regierung abhangig, wahrend die Rechte des Parlaments wesentlich

eingeschrankt sind. Die staatsrechtliche Neuformung Polens hat sich
also in dem hier uon Piłsudski gekennzeichneten Rahmen uollzogen.

Tadeusz Święcicki: Ich komme zu Ihnen, Herr Marschall,
nicht mehr ais zum Ministerprasidenten, sondern zum

Kriegsminister. Sind Sie mit dieser Anderung zufrieden,
Herr Marschall?

Ich wundere mich ein wenig, dafi Sie mich so originełl fragen.
Denn ich habe die Pflichten des Ministerprasidenten nur fiir be-

stimmte Zeit ubernommen und die ganze Zeit iiber vollig logisch
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gehandelt. Sie jedoch handeln keineswegs logisch, da Sie mich,
anstatt nach der Sache zu fragen, derentwegen Sie kamen, nach

etwas vóllig anderem fragen.

Verzeihung, Herr Marschall; aber ich glaubte, nach einer

Angelegeuheit fragen zu diirfen, iiber die Sie, Herr Mar
schall, einer anderen Meinung sind ais der iiberwiegende
Teil der Leute.

Kann sein, mein Lieber. Aber Sie muBten mich so weit kennen,
daB ich gewohnlich anders denke ais die Mehrzahl der Leute.

Deswegen kehre ich zur Sache zuriick. Ich habe daran gedacht,
ob ich einfach meine friiheren, Herm Miedziński gegebenen Er-

klarungen fortsetzen soli oder ob wir die Erorterung eines ande
ren Gegenstandes beginnen. Wenn Sie gestatten, werde ich den

ersten Weg einschlagen.
Ich habe also zu Herrn Miedziński von den drei Triebkraften

gesprochen, die im Mittelpunkt jedes Staates stehen. Die erste

Triebkraft ist der Prasident, die zweite die Regierung, und die

dritte bilden die gewahlten Korperschaften, die einen Teil der

Zentrale darstellen. Ich habe Ihrem Vorganger versprochen,
meine Meinung iiber die Rolle zu sagen, die in der Verfassung
dem Herrn Prasidenten zuerkannt werden sollte. Ich habe so

lange uber dieses połnische Problem nachgedacht, so lange alle

anerkannten groBen und kleinen Theorien abgelehnt und so lange
einen Ausweg aus dieser mit lauter altem Plunder verwirrten

Situation gesucht, dafi ich nicht glaube, falsch zu handeln, wenn

ich meine Uberlegungen und meine Erfahrungen in dieser Hin-

sicht darlege.
In unserer bisherigen Verfassung war dieser Teil der Bestim-

mungen „ad hominem“ formuliert worden, im Hinblick auf den

vermutlichen Kandidaten, der eine unfehlbare Mehrheit erreichen

wiirde, — also im Hinblick auf meine Person. Das wirkte sich auf
die ganze Verfassung aus und machte aus dem Prasidenten irgend-
eine lacherliche Erscheinung, die ohne diese personliche Einstel-

lung uberhaupt nicht zu erklaren ist. Unsere Verfassung ist so

redigiert, dafi alle drei Haupttriebkrafte des Staates keineswegs
harmonisch wirken kónnen, sondem unaufhorlich miteinander

im Streit liegen miissen. Anstatt moglichst genau zu bestimmen,
was der Prasident zu tun hat und was zur Zustandigkeit der Re
gierung und des Sejm gehort, wurde alles - alles im allerwórt-
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lichsten Sinne dieses Wortes - sowohl dem Prasidenten, wie der

Regierung, wie dem Sejm zugeschrieben. Diese Unklarheit springt
dermalien in die Augen, daB dieses Fehlen jeghcher Arbeitstei
lung fur den Herrn Prasidenten eine Lacherlichkeit bedeutet, fur

den Herrn Regierungschef fruchtlosen Kummer und fiir den

Herrn Sejm — eine ewige Scbweinerei!

Wenn es also um die Verbesserung der Verfassung gebt, so

mu8 man damit beginnen, einen Schlussel fiir die Arbeitsteilung
zu suchen, so dali man sicb nicht mebr gegenseitig auf die F lilie

tritt und jede dieser Triebkrafte ungebindert auf dem ihr zu-

erkannten Tatigkeitsgebiet zu wirken vermag. Natiirlich ist die

genaue juristische Umschreibung auf politischem Gebiet ein un-

erreichbares Ideał. Je mebr man sicb jedocb dieser Genauigkeit
nahert, um so leichter ist es nicht nur fiir die beteiligten
Personen, sondern auch fiir die Sache selbst, an der man

arbeitet.
Eine der einfachsten Losungen ... bestande darin, dem Herrn

Prasidenten die Regierung zu iibergeben und die Regierungs-
tatigkeit auf seine Schultem zu legen, so dali er eigentlich die

Rolle des Regierungschefs vertritt. Ich sagę nicht, dali die gegen-

wartige Verfassung daran hindem wiirde; sie schuf lediglich
einen lacherlichen und torichten Zwang, nicht unmittelbar selbst,
sondern durch jemand anderen zu regieren, wobei dieser andere

auch ein einzelner Mensch war, so dali diese beiden Manner — der
Herr Prasident ais bóchster Reprasentant des Staates und der

Chef der Regierung — zu dem Zwecke geschaffen waren, wie Bil-

lardkugeln standig aneinander anzustolien und standig in ver-

schiedene Ecken auseinander zu rollen. Ich nehme nicht an, dali

selbst zwei Briider - von einem sich liebenden Ehepaar schon

gar nicht zu reden! — diese wunderliche und lacherliche Rolle

lange aushalten wiirden; vielleicht ist dies fiir den „tertius gau-
dens“ geschaffen worden, der wie bisher standig ebenfalls den

Anspruch darauf erhob, Regierung zu sein und selbst zu re
gieren ...

Ais die einfachste Losung bezeichne ich diese Moglichkeit des-

wegen, weil so diejenigen Leute sehr haufig urteilen, die nicht
denken wollen oder es nicht verstehen. Ungeachtet der Tatsacbe,
dali diese Losung den Geist durch Einfachheit der Konstruktion

verfuhren kónnte, widerspricht doch diese Einfachheit in jeder
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Weise den Komplikationen des Lebens, der Lebensmoglichkeiten,
und zwar in solchem Mafie, dafi diese Losung tatsachlich nicbt

die einfachste Mógbchkeit darstellt. Ich versuche also, mich dem

Problem auf vóllig anderem Wege zu nahem und den Weg
ebenso einfacher Zahlen zu gehen.

Unter den drei zentralen staathchen Triebkraften haben wir

eine, den Prasidenten, der nur ein einziger Mensch ist. Wir haben

eine zweite, die Regierung, die bereits aus vierzehn Mannem be-

steht — und schliefilich haben wir die dritte, Sejm und Senat, die

an sechshundert Manner zahlt. Wenn wir diese drei Żabien er-

wagen, so kommen wir leicht zu dem Schlufi, dafi jede Arbeit

gleich welcher Art anders aussehen mufi, wenn sie vom Prasi
denten ausgeht, anders, wenn sie von der Regierung ausgeht, und

nochmals anders, wenn sie vom Sejm und Senat ihren Ausgang
nimmt. Vollzieht sich docb schon jeder gewóhnbche Spazier-
gang, wenn ihn ein einzelner untemimmt, auf eine andere Weise,
ais wenn vierzebn Leute spazierengehen, und auf vollkommen

andere Weise, wenn ihn gar mehrere hundert Menschen macben.

Denn haufig fehlt es auf der Strafie sogar an Raum fur einen

solchen Massenspaziergang, und man mufite oft die Strafien-

bahnen und die Autos anhalten oder — die Autos fabren in die

Menge hinein. Ich ubergehe alle diese materiellen Arbeitsbe-

dingungen, die hier allzu einfach angedeutet erscheinen, obwobl

sich aus ihnen mehr Konsequenzen ergeben, ais die Leute wissen

wollen. Aber in seiner seelischen Wahrheit ist nun einmal das

System eines einzelnen ein vollig anderes ais der Arbeitsplan von

einigen zehn Leuten und unterscheidet sich wie Himmel und

Erde von dem System einiger hundert Menschen.

Aufierdem ist es nicht moglich, einem einzelnen Menschen so

viel an technischer Arbeit aufzubiirden, da ein einzelner Mensch,
und wenn er auch ungeheure Starkę besafie, eine sołche Last nicht

ertragen konnte; selhst wenn er Jahrhunderte lebte, wiirde es ihm

nicht gelingen, sein Werk zu vollenden. Da nun mit der indivi-

duellen Arbeitsmethode auch ein Ruhebediirfnis und gerade solch

ein Spaziergang verbunden ist, mufite auch sein Mafi und seine

Lebensdauer entsprechend verlangert und yergrófiert werden.

Daher mufi man einer Regierung, die sich auf einige zehn Zel-

len unterteilen kann, alles das iiberlassen, was wirkliche Regie
rung ist, und alles das, was mit der Technik der Regierungsarbeit
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in Zusammenhang steht, — und man darf keineswegs dem Prasi
denten, dem hóchsten unter allen Biirgem des Staates, technische

Angelegenheiten des Regierens aufbiirden, sondern ihm muB auf

einem anderen Gebiet der Regierungstatigkeit Freiheit belassen

werden...
Die Maschinerie der zentralen Arbeit stellt eine standige Mi-

schung zweier Essenzen dar, die aucb in einer genauen chemi-

schen Analyse nur sebr schwer zu bestimmen sind. Die eine von

ihnen ist die Politik, die andere die Technik des Lebens und der

Arbeit. Deswegen ist bei uns jede Arbeit so schwer zu regeln, wie

es ahnlicherweise schwierig ist, in eine Retorte etwas hineinzu-

mischen, was das ungestume Brausen, das das Glas zu sprengen
droht, berubigt oder — umgekebrt — erregt. Leider muft man

bei uns allzu haufig auf einen Sturm im Wasserglase Riicksicht

nehmen.
Unfehlbar muS jedoch eine Maschine, die standig mit einer

unbestimmten Essenz dieser Art geschmiert wird, verdorben wer
den und haufig knirschen oder beiser werden und knarren wie

ein Asthmatiker mit schwerem Husten. Deswegen soli meiner

Meinung naćh die Aufgabe des Prasidenten in nichts anderem be-

stehen ais in der Pfłicht, die gesamte zentrale Staatsmaschinerie

zu regulieren. Das stimmt vollig mit der GroBe der Rolle des

Prasidenten iiberein, fur die wir im Staat nicht ihresgleichen fin-

den und fur die jede Verfassung ebenfalls Ausnahmegesetze auf-

stellt; denn diese Rolle wird nur einem Menschen zuteil, und in

sie gehen Essenzen ein, die sich nicht nur nicht genau bestimmen

lassen, sondern uberdies oft absichtlich gefalscht sind. Diese Arbeit

des Regulierens erscheint mir so notwendig, dalj ihr Fehlen

nicht nur bei uns, sondern auf der ganzen Welt uberaus deutlich

spiirbar erscheint. Man darf sie jedoch nicht Parteien iiberlassen,
sondern nur einem Mann, der von den Parteien unabhangig ist.

Nicht zu diesem Zweck eigentlich wahlen wir einen Prasiden
ten, den einzigen Mann im ganzen Staat, dem wir die sehr schwere

Verpflichtung auferlegen, die Gesamtheit des Staates zu repra-
sentieren, und nicht nur seine einzelnen Stuckchen, Gruppen nocłi

Gesellschaften, — damit wir ein Recht dazu hatten, ihm gegen-
iiber so ekelhaft und schandlich zu handeln, wie es unserer ehr-

losen und nichtswurdigen Gewóhnung entsprache. Nicht dazu

stellen wir ihn auBerhalb der Klammer des alltaglichen Lebens

212



mit allen semen Geringfiigigkeiten, in die wir so gem unsere Ge-

sichter und andere Kórperteile tauchen, und nicht zu diesem

Zweck heben wir ihn aus allem heraus, was den Schmutz des

Lebens bedeutet, ... um ibm gleichzeitig die Rechte zur Erful-

lung seiner Aufgabe ais erster Burger der Republik zu verwei-

gern, von denen selbst die Elstern gerne scbreien.

Bei der Regulierung der mit Knirschen arbeitenden Maschinerie

also, bei alle dem, was die Krisen des Staates zum Ausdruck bringt,
besteht der Zwang, die individuellen Krafte eines einzelnen Men-

schen auszunutzen. Aber man hutę sich dann, ihn bei dieser gro-
fien Arbeit zu storen. Sooft ich gerade iiber diese Lósung einer

der wichtigsten Verfassungsfragen der modemen Staaten nach-

dachte, sooft naherte sich mein analytisch-kritischer Gedanke den

Versuchen, gerade eine solche Einzelpersónlichkeit zu erproben,
die in den fur mehrere zehn Millionen Menschen kritischsten

Augenblicken sich selbst iiberlassen bleibt, die ohne Hilfe in den

gróBten und schwersten Zweifeln und in einem Augenblick voller

Ratlosigkeit allein steht, ihr Dasein verfluchend. Ich gehóre zu

den Leuten, die sehr viel aushalten und die — ich mochte sagen —

ais groBe Ausnahme die Gabe der Charakterstarke, aber aucb

EntschluBkraft besitzen. Und ich habe meines Amtes nicht nur

ais Staatsoberhaupt gewaltet, sondem auch ais oberster Fuhrer

wahrend des Krieges, was meiner Meinung nach die Seele wesent-

lich starker bedriickt ais die im Vergleich zum Kriege alltag-
lichen Reibungen des politischen Lebens. Aber trotzdem ich so

stark bin, habe ich so machtige und qualende Schwankungen
durchgemacht, daB ich bezweifle, ob sich mit einer solchen Qual
eine andere vergleichen lieBe. Und ich weiB sehr wobl, wie ein

Mann in solcher Lagę nach irgendeiner Stiitze sucbt, um, wenn

auch nur fiir einen Augenblick, aufzuatmen, um nicht ewig allein

zu sein.

Daher habe ich mir auch in volliger Ruhe gesagt, daB es in

diesen ałlergróBten Entscheidungen, die mit den unvermeidlichen

Krisen des Staates zusammenhangen, nicht gestattet ist, diese
oder andere Methoden anzuordnen oder auch anzugreifen, die

der Prasident anwenden kann, um sich geistig Klarheit iiber die

Situation oder GewiBheit iiber die Wahl der Mittel zu verschaf-

fen; — es ist dann tatsachlich, da einem die Entscheidung iiber-

lassen blieb, gleichgiiltig, auf welchen Wegen man zur Entschei-
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dung gelangt. Ich habe oft gelacht, wenn ich die Ehrlosigkeit des

Urteils meiner Zeitgenossen erkannte, die mit einem solchen

Mangel an Entscheidungskraft gebrandmarkt sind, dali sie

irgendwelche unklugen Vorschriften fur die Windungen der

menschlichen Seele suchten, die doch nach einer Entscheidung
rief.

Es erscheint mir ais eine unbestreitbare Selbstverstandlichkeit,
die Entscheidung in allen staatlichen Krisen in die Hand nur

eines Mannes zu legen, der verpflichtet ist, seine Entscheidung
anderen zur Durchfuhrung zu iiberweisen. Darin besteht also die

hohe Leistung der Regulierung des gesamten Staates, die dem

Prasidenten uberlassen werden muli, und zwar bei volliger Ge-

wahrleistung der Móglichkeit ihrer Durchfuhrung und der Móg-
lichkeit, dies ohne besondere Hindemisse zu tun, die ihm durch

die Leidenschaft und den Neid der Menschen entgegengestellt
werden kónnten. In welche Paragraphen diese meine Forderung
gekleidet wird, — ist mir ziemlich gleichgiiltig. Ich bemuhe mich

nicht einmal im Gedanken, an ihnen zu arbeiten, aber ich habe

die Empfindung, dali ich vor meinem eigenen Gewissen sehr

schlecht gehandelt hatte, wenn ich diese Angelegenheit nicht her-

vorgehoben, mich um ihre Verteidigung nicht bemuht und sie

nicht offentlich beriihrt hatte.

Zum Schluli fugę ich hinzu, dali ich die Gesamtheit der von

mir aufgeworfenen Fragen immer mit der Wahl des Prasidenten

auf einem anderen Wege ais durch Sejm und Senat verbinde; ich

wiinschte, den Prasidenten rechtlich und der Gewohnheit nach

von dieser Seite móglichst unabhangig zu machen und ihn dafur

auf anderem Wege durch das ganze Land wahlen zu lassen. Und

dann sei mir noch gestattet, die sehr spaliige Wahrheit auszu-

sprechen, dali die in dieser Hinsicht erhobenen Vorwurfe, ein

solcher Weg bedeute Demagogie, — von den dummsten und albem-

sten Demagogen ausgesprochen werden.

2l4



Im Herzen des Volkes
Der seit 1926 von Josef Piłsudski in zaher, padagogisch-politischer
Arbeit durchgefuhrte Neubau des polnischen Staates ruht, sinnbild-
lich und wórtlich genommen, auf den Schultern der Ersten Brigade.
Das Erlebnis der unter der Fuhrung Piłsudskis kampfenden Legionen
umschliept gleichermapen die innere Hartnackigkeit, um jeden Preis
der Heimat die volle staatliche Unabhangigkeii zu erringen, - wie das
schmerzliche Bewuptsein, in diesem Kampf auch die tradiiionellen
Schwachen des eigenen Volkes gegen sich zu haben. Neben diesem
Erlebniskern neuer polnischer Siaatsgesinnung steht die praktische
Politik des polnischen Marschalls, der bis 1930 im Kampf gegen den

Sejm und von diesem Zeitpunkt ab auf der sicheren Basis der parla-
mentarischen Mehrheit des Regierungsblocks den Staał in jeder Weise
der Obhut seiner Legionare anueriraut hat.

Aus diesen Griinden sind die seit uielen Jahren statifindenden
Tagungen der Legionare sowohl der Pflege der stolzen Tradition und

Kameradschaft ais auch dem Bekenntnis zum neupolnischen Staat
und zu seinem Fuhrer, dem Marschall, gewidmet. Fur Josef Pił
sudski waren diese Tagungen stets die offentliche Plattform groPer
Reden und Botschaften von hoher poliiischer Tragweite. Vor den
Mdnnern seiner Ersten Brigade legte er Rechenschaft ab iiber die

politischen Entscheidungen vor und wahrend des Weltkrieges, vor

ihnen mahnte er immer wieder die Óffentlichkeit, sich vor dem Ein-

flup fremder Faktoren zu hiiten, vor ihnen Hep er den ganzen Reich-
tum und die ganze Spannungsweite seiner Personlichkeit erklingen, -

alles, was ihm an Stolz und Energie, an staatsmannischer Erfahrung
und politischer Klugheit, an Zartheit und Herzlichkeit innewohnt.

Eine der schónsten dieser Reden des Marschalls vor seinen Legio-
ndren ist die Rede in Wilna am 12. August 1928. Angesichis der da-

maligen Spannung mit Litauen und infolge der Zuspitzung der in-

nerpolitischen Auseinandersetzung erwartete man die Rede Pił
sudskis mit auperordentlichem Interesse. Der Marschall zog es je-
doch - einem Grundzug seiner politischen Taktik entsprechend -

vor, statt einer aupenpolitischen Warnung und einer innerpolitischen
Drohung ein Gemalde jener uerehrungsuollen Beziehungen zu malen,
die sich im Lauf langer Jahrzehnte zwischen ihm und seinen Legio-
naren, zwischen ihm und dem polnischen Volk entwickelt haben.

Da ich in Wilna zu sprechen habe, will ich allen Groll und alle

Bitterkeit aus meiner Rede bannen. Hier bin ich ais kleiner Jungę
durch die Strafien getollt. Hier bin ich in die Schule und in die
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Stadt gegangen. Hier habe ich gelernt, anhanglich zu sein, hier

lernte ich denken und lieben... Ais ich iiber das Thema meiner

Rede nachdachte, habe ich mich nach alltaglichen, nach den ge-
wóhnlichsten Themen umgeschaut. Ich fand ein Thema, das viel-

leicht nicht geeignet ist, aber ich werde von ihm sprechen, — von

einem linguistischen Thema, zumal ich hier in die Schule der

Klassik ging. Ich war im Sprachunterricht nie sehr stark, im

Gegenteil — ich empfand Sprachen gegeniiber eine groBe Ah-

neigung. Aber ich habe im Verlauf meines Lebens in so rielen

Gefangnissen gesessen, so viele Jahre meines Lebens habe ich in

der Einsamkeit verbracht, dali ich einen Drang danach empfand,
iiber Worte nachzudenken und iiber die Begriffe, die diese Worte

bedeuten.
Ich werde iiber ein Wort sprechen, und zwar in der gleichen.

Weise, wie ich in meiner Einsamkeit iiber dieses Wort nachge-
dacht habe. In polnischer Sprache lautet dieses Wort: „miły“,
das ist „lieb“. Es ist ein Wort, das sich kaum in eine andere

Sprache iibersetzen laBt... Das erste, was ich nenne, sind die

miitterlichen Rechte. So manches Kind versuchte ich zu iiber-

zeugen, daft seine Mutter haBlich sei. Aber selbst, wenn sie nicht

hiibsch war, so setzte sich doch jedes Kind hartnackig zur Wehr.

Ich habe kein Kind getroffen, das ich iiberzeugen konnte, daB

seine Mutter haBlich sei; wenn es auch das Wort „schón“ nicht

aussprechen konnte, so stimmte es doch sofort mit mir darin

iiberein, dafi die Mutter lieb ist. Der MutterschoB, die miitter-

lichen Zartlichkeiten, die herzliche Liebkosung des Kindes, die

das Mutterherz empfindet und ausstrómt: Wenn das Kind in

Furcht erwacht, dann bemerkt es beim ersten Blick die Mutter,
die sich iiber das Kind beugt, um es in Zartłichkeit zu besanf-

tigen und zu beruhigen ...

Ich gehe zu einem zweiten Erlebnis iiber, das fiir uns, solange
wir Kinder sind, so schwer ist. Jeder von uns hat Perioden durch-

gemacht, in denen er innerlich gebrochen war, in denen die Brust

schwer atmete und in denen ihn der Morgen, der die Menschen

weckt, mit dem Gefiihl einer schweren Last wachrief. Jeder hat

das erlebt, und wenn dann in der rauhen Wirklichkeit des Le
bens, in den bitteren Wirklichkeiten der Erfahrung die Zartlich-
keit allen Gram erwiirgt, wenn sie die Brust wieder frei aufatmen

laBt und die Falten auf der Stirn glattet, wenn der Mensch Hilfe
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findet, so daB er sich nicht mehr wie ein elendes, kaum noch

lebensfahiges Stuck Fleisch fiihlt, — dann sind auch diese Erleb-
nisse lieb, sie bleiben unvergeBlich im Gedachtnis.

Noch einen, vielleicht den deutlichsten Hinweis auf das Wórt-

chen „lieb“: das Kind. Die Sorgen des Tages erfiillen den Kopf,
die Peitsche des Lebens pfeift uber die Secie, und der Mensch

muB sich gewaltsam dazu zwingen, aufrecht zu bleiben, — und

dann der Arm eines kleinen Kindes, tatsachlich eines schwachen

Kindes. Es vermag nicht zu denken, aber es lachelt zauberhaft, es

glattet mit seinen seidenzarten Handchen die Falten des Kum-

mers und befiehlt, die Sorgen zu bezwingen. Die Schwache des

Kindes ist seine Macht.

Schwache — mit Kraft verbunden, HaBlichkeit — mit Schonem

vereint, — das ist „lieb“. Darin liegt der Zauber und die Schón-

heit, die die Herzen bezwingt.
Liebe Kameraden, wenn ich an all die Zusammenkunfte denke,

die ich gesehen und erlebt habe, und sie miteinander vergleiche,
dann fand ich stets die eine groBe, fiir uns bezeichnende Wahr-

heit, daB unsere Zusammenkunfte uberaus kindlicher Natur

sind... Wenn ihr euch in irgendeiner Stadt zusammenfindet,
dann bersten die Mauern von euch, von eurem Rufen und eurem

Larm. Ihr bringt einen Feiertag mit euch und zwingt ihn den

anderen auf, einen Feiertag, den ihr in eurer Seele empfindet,
wenn ihr zusammentrefft. Unwillkurlich reicht ihr einander die

Hande, unwillkurlich begegnet sich euer Lacheln. Unwillkurlich

verbinden sich in kraftigem Druck die Hande und der Mund. Die

Leute, die euch nicht leiden kónnen, vergessen ihre Abneigung.
Die Stadt, die ihr mit eurer Tagung beehrt, muB Feiertag machen,
ihr zwingt sie, diesen Tag zu feiern. Die Nacht wird zum Tage.
Der Tag verwandelt sich in Larm und fróhliches Geschrei. Die

Leute finden den Ernst des Lebens anderswo, aber nicht auf

unseren Tagungen.
Ais ich dariiber nachdachte, warum unsere Zusammenkunfte

anderen Tagungen so unahnlich sind, warum bei ihnen soviel

Aufrichtigkeit, soviel Jugendfrische und Kindlichkeit herrscht,
habe ich lange dariiber nachgegriibelt, denn ich wollte meinen

eigenen Empfindungen nicht gestatten, sich von subjektiven Ein-

driicken und Urteilen hinreiBen zu lassen.

Wenn der Finger Gottes die Erde beriihrt, dann neigen hun-
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dertjahrige Eichen ikrę Wipfel zur Erde, und wenn Donner und

Blitz iiber die Felder ziehen, verbergen sich Vógel und Menschen

in ihren Hausern und Schlupfwinkeln. Wenn der Finger Gottes

die Erde beriihrt, wenn ein so grób er Krieg hereinbricht, wie wir

ihn erlebt haben, dann stohnt die Erde und baumt sich auf, —

aber die Urteile werden irgendwo hoch oben im Himmel ge-
schrieben. Den einen bringen sie den Untergang, den anderen die

Wiedergeburt. Und wenn so grobe Zeiten hereinbrechen, die der

Welt ein anderes Gesicht geben, — solche Zeiten sind nicht fiir

Feiglinge und Lumpen geschaffen ...

Ais wir einst ins Feld zogen und uns — ein kleines Hauflein —

von allen Soldaten ringsum unterschieden, hoben wir uns durch

niclits anderes heraus, ais dafi wir brausend das stolze Lied von

der Wiedergeburt unserer Heimat empfanden und sangen. Wenn

wir uns jetzt, nach so vielen Jahren, wieder zusammenfinden, so

fiihlen wir das gleicbe Lied der Wiedergeburt, das wir einst mit

stolzer Brust gesungen haben. Denn die Wiedergeburt gleicht
dem Fruhling. Wenn der Fruhling iiber die Erde wandert, er-

griinen die diirren Astę, die trockenen Weiden beginnen zu blii-

hen, und Tier wie Mensch weitet die Brust. Das Lied der Liebe,
das Trillern der Nachtigall und das Briillen des Tigers halit mit

der Macht des Fruhlings iiber die Erde hin; wenn die Wieder
geburt beginnt, dann pochen alle Fibern der Seele, alle Fibem

des Korpers auf andere Weise und singen eine andere Melodie.

Ais wir einst auf unserem Heimatboden in die Schlachten zogen,
ais Trauer und Kampf unsere Heimat beherrschten, da gingen
wir in die Schlacht wie zum Tanz, — wie zum Tanz auf glattem
Boden; wir waren auf dem Wege zur Gewibheit der Wieder
geburt, wir glaubten an sie und dachten an sie. Die meisten unter

euch waren damals jung, kein Fett am Kórper, kein graues Haar

an den Schlafen, — mit jugendlicher Seele stiirmtet ikr vorwarts.

Unter den Lenzen, die wir miteinander erlebt haben, erinnere

ich mich eines Friihkngs ganz: besonders, den die schwere Schlacht

bei Kostiuchnówka abgeschlossen hat. Der Fruhling zog ins Land,
der polnische Fruhling. Ich stand damals in einer fiir mich er-

bauten und hergerichteten Baracke im Quartier... Alle Fenster

standen offen, und der Fruhling drang durch sie herein, der pol
nische Fruhling, dem kein anderer auf der Welt gleicht. Wiir-

ziger, starker Kiefemduft mischte sich mit dem beriickenden
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Duft der Sumpfe; die polesischen Sumpfe, mit grauem Moos be-

deckt, begannen zu bliihen und friihlingshell zu leuchten. Der

wiirzige Wald brauste schwer und duftete warm nach bitterem

Harz; irgendwo riefen die Erpel sehnsuchtsvoll nach den Enten,
auf der Piłsudski-Redoute hallten Schiisse, drangen in die duf-

tende Fruhlingswelt und iibertonten sie. Es lag in ihnen etwas

Bezwingendes, das mich drohend an den Tod erinnerte.

Der Friihhng wirkte auf mich so wie auf alle anderen. Ich er
innerte mich nacheinander aller Fruhlingszeiten, die ich erłebt

habe. Der Friihling ging mir auf die Nerven, dieser zaubervolle

Mai mit seiner ganzen neuen Warme und dem neuen Leben, das

er in der Natur wachrief. Aus der Ferne drang durch das Fenster

Stimmengewirr herein, frohliches Rufen meines Stabes, der am

Abend zum Plaudern zusammenkam. Ich war allein im Zimmer

und ging meiner Gewohnheit gemaB auf und ab, meine kleine

Hiitte mit Schritten messend. Einmal ums andere, Augenblick um

Augenblick, Minutę um Minutę, Stunde um Stunde. Ich versank

selbstvergessen — wie das im Friihling bisweilen geschieht — in

meine Gedanken, und die Brust begehrte tief aufzuatmen, im

freien Raum tiefer den Friihling des Lebens zu spiiren. Ich trat

hinaus ins Freie. Der silberne Mond warf — fróhlich und traurig
zugleich — seine Schatten im Wald. Ich blickte ringsumund horte

plotzlich einen Menschen schluchzen.
Ich sah nach jener Seite hiniiber. Der Mond spiegelte sich auf

dem Gewehrlauf meiner Wachę... Ich schaute naher, — der

Feldgraue lehnte sich an den Zaun und weinte. Ein Gefiihl der

Scham iiberkam mich. Ich trat an ihn heran, um ihn anzusehen

und ihn zu fragen, warum er weint, — vielleicht kann ich ihm

hełfen? Ein lieber Jungę, die Brust an den Zaun gelehnt, — um-

klammerte mit der Hand das Gewehr und schluchzte. Ich hob

seinen Kopf und sah ihn an, — das Gesicht eines kleinen, kind-

lichen Burschen, er stand Wachę und weinte wie ein Kind. Die

Tranen stiirzten ihm aus den Augen wie bei Kindem. Ein ganz

junges Gesicht, das Gewehr in der Hand. Aus seiner Brust rang
sich ein Schluchzen, wie aus der Brust eines reifen Mannes. Ich

streichelte ihm das Gesicht und fragte: „Jungę, was ist dir?“ Ich

dachte, vielleicht ist in seiner Familie jemand gestorben oder der

Armste weint iiber die Nachricht, daB die Geliebte ihn verraten

hat. „Yielleicht brauchst du Urlaub? Ich gebe ihn dir 1“ ErpreBte
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sein Gesicht an meine Hand und schluchzte noch starker. Ich be-

ruhigte ihn, so gut ich konnte. „Kommandant", rief der Jungę,
„ich kann nicht mehr langer ansehen, dali Sie sich qualen, - und

dali ich Ihnen gar nicht helfen kann.“ Dann begann er so ver-

wirrtes, unglaubliches Zeug zu erzahlen, wie er sich beim Komman-

danten einschleichen wollte, daB er ihm seine ganze Schokolade

zu FiiBen legen wollte, — denn der Kommandant hat sie so gem!
So lautete sein kindlich-soldatisches Geschwatz. Es gelang mir

nicht, ihn zu trósten. Was tun mit diesem kleinen Burschen, der

auf Wachę steht und weint, der sich auf das Gewehr stiitzt und

iiber den Kummer des Kommandanten weint? Er móchte mir ein

Opfer bringen, einfach dem Menschen etwas geben, der sich fur

sie alle abqualt. Der Bursche war mir unbekannt, sein Gesicht

hatte ich nie gesehen, ais kleiner Kerl stand er stets in den hin-

teren Beihen, — die langen Kerls vom yerdeckten ihn. Er lieb-

koste den Fiihrer durch Tranen iiber dessen Kummer.

Eine andere Erinnerung kommt mir in den Sinn. Ich denke an

meinen Namenstag in Lemberg. Das war im Jahre 1916, nach

einer schweren Krankheit, die ich mir in Polesien zugezogen
hatte. Im Theater fand eine groBe Feier statt, — wie gewohnlich:
Tanze, Lieder, Bravorufe fur mich, Rufę: „Es lebe Piłsudski!"

Dann aber kamen ein wenig andere Zeiten. In Ósterreich wurde

ich auf dem Stadtkommando zum Mittagessen eingeladen. Ich

ging hin. Um mich henim hatte man aus Hoflichkeit polnisch
sprechende Offiziere gesetzt, sie wollen in polnischer Sprache mit
mir plaudern. Beim schwarzen Kaffee unterhielten wir uns. Ein

Major erzahlte mir ein Erlebnis, das er mit Soldaten der Ersten

Brigade hatte. Er sagte mir: „Ich ging auf der StraBe und sehe

zu verbotener Stunde Soldaten, es war etwa zehn Uhr abends.

Legionare. Zwei ein wenig taumelnde Soldaten, die mich im

Vorubergehen sogar anstieBen. Nun, wissen Sie, Herr Brigadier,
das ist doch wirklich nicht erlaubt. Ich hielt sie energisch an. Sie

blickten mir ins Gesicht, ohne zu griiBen. Ich fragte: ,Was seid
ihr fur Soldaten?' ,Wir sind aus der Ersten Brigade.' ,Gut, aus

der Ersten Brigade, aber ihr benehmt euch so, ais waret ihr keine

Soldaten', sagte ich. Ich wollte sie bestrafen. Aber es war mit

ihnen nicht auszuhalten. ,Wir sind aus der Ersten Brigade', sag-
ten sie, ,aber waren Sie an der Front?'" — Armer Major, ihm

wurde ein wenig banglich. Einer der beiden Soldaten griff in die
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Tasche, wiihlte lange in ihr herum und holte aus der Tiefel

schheBhch den Orden „Virtuti Militari“ heraus, aber den óster-

reichischen Orden, der nur den gleichen Namen hatte. Er sagte:
„Hier hast du ihn!“ Dann holte er einen preuBischen Orden her
aus: „Hier, nimm auch den! Die anderen hahen auch solche

Orden!“ — Sie drehten sich um und gingen weiter. Die fremden

Orden in der Hosentasche und auf der Brust die stolzen Abzeichen

mit meinen Buchstaben! Das ist meine Brigade...
Noch eine Erinnerung. In jenen Zeiten erhielt die Brigade ihren

Staat, und ihr Kommandant wurde Staatsoberhaupt. In der glei
chen Uniform, in der ich mitten unter anderen umherging, re-

prasentierte ich den polnischen Staat und empfing die Abge-
sandten der ganzen Welt. Ich war Staatsoberhaupt und erinnere

mich lebhaft an die komische Bezeichnung, die einer der aus

RuBland gekommenen Generale pragte, ais er mich betrachtete:

„Das ist weder ein Kościuszko noch ein Korse!“ Das war eine

recht komische Zeit, meine Herren, ais man die Hymnen fremder

Staaten lieber sang ais die polnische, jene Zeit, in der Polen nur

ais armes Aschenbródel beriihmt war...

Damals fand — ich weiB nicht mehr wie und wann — in War-

schau eine Soldatenfeier statt. Ich ging zu diesem Fest, das nach

Warschauer Art mit Liedern, Musik, Deklamationen und anderen
kiinstlerischen Darbietungen gefeiert wurde, saB an erster Stelle

und hórte zu. Ich langweilte mich ein wenig und wartete sehn-

suchtig auf die Pause. Endlich kam sie. Ich stand auf, um mir

die Raume anzusehen. Wahrend ich umherging, verirrte ich mich

in den Bufettraum. In diesem Zimmer befanden sich ziemlich

viel Leute. Ich sah mich um und ging ans Biifett. Mehrere Unter-

offiziere umringten mich. „Aus welchem Regiment, Kamerad?"

„Aus dem funften. Kommandant, da Sie zu uns kamen, zahlen wir

die Zeche. Wódka! Wir bezahlen! Der Kommandant darf nicht

zahlen!“ ...

Und ringsum sahen die Militarattaches der fremden Machte mit

Bestiirzung zu, wie der oberste Fiihrer sich mit Unteroffizieren

verbriiderte. Wódka folgte auf Likor, Likor auf Wódka. Ich ver-

trage eine tiichtige Menge, ich trinke sogar Unteroffiziere unter

den Tisch. Ich zog das Zigarettenetui hervor, das ich eben erst

von den Offizieren des Belvedere zum Geschenk erhalten hatte.

„Ho, ho, ho, was fur ein feines Zigarettenetui der Kommandant
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gefaBt hat! Wissen Sie noch, Kommandant, dafi Sie mir noch

eine Zigarette schuldig sind?“ „Ich begleiche die Schuld.“ Er

nahm die Zigarette, betrachtete sie und roch an ihr: „Die frube-

ren ósterreichischen waren sicher besser!“ —

Noch eine letzte bebe Tatsache. Eine der bebsten, an die ich

mich erinnere. Ais ich in Magdeburg gefangensaB, stand tatsacb-

bch der Henker hinter mir. Ich war meines Lebens niemals sicher.
Ich war eingeschlossen wie in ein Grab. Vóbig losgelóst von der

ganzen Welt, dachte ich gerade damals an bebe Dinge, wie an

ein Kissen, mit dem der Mensch zu Grabę geht. Eine der bebsten

Erinnerungen, die ich besitze und erlebt habe, ist Wilna, die Stadt

meiner Kindheit. Dort in Magdeburg habe ich oft an Wilna ge-
dacht und mich nach Wilna gesehnt.

Du bebe Stadt! Reibum laufen die Mauem, die griin gedeckten
Hiigel bebkosen das Mauerwerk. Sehnsuchtig blicken die Stadt-

mauern auf die Hiigel hinaus. Du bebe Stadt! Wenn man auf

einen der Hiigel hinaufsteigt, dann ragen durch den Stadtdunst

hindurch schimmemde Tiirme und Tiirmchen zum Himmel, bei

denen man, wenn die Glocken lauten, nicht weiB, ob sie Klage
fiihren oder um Milde bitten oder ob sie nur Stimmen der Sehn-

sucbt himmelwarts tragen.
Du bebe Stadt! Ihr beben Mauern, die ihr mich einst ais Kind

gebebkost habt, die ihr mich die GróBe der Wahrheit beben lehr-

tet, — du bebe Stadt mit so Helen, vielen Erinnerungen. Diese

Stadt ist das Symbol unserer groBen Kultur und unserer einstigen
staatbchen GróBe. Die Dynastie der Jagiebonen, die einst iiber

die Tiirme Krakaus und die Tiirme Wilnas hinaus machttob

herrschte. Das Wilna Stefan Batorys, der die Universitat griin-
dete und mit dem Schwerte neue Grenzen zog. Die groBen Dicb-

ter und Sanger, die das Volk mit ihrem Wort bebkosten und im

Zauber ihrer Verse dem Volke das Leben schenkten. Nirgend
anderswo, sondern hier in der gleichen Schule, in die innerhalb

dieser so herrbch Gott preisenden Mauern auch ich ging, haben

sie wie ich einst in der verfluchten russischen Schule gelernt.
Alles Schone in meiner Seele hat Wilna zartlich gepflegt. Hier

hórte ich die ersten Worte der Liebe, hier die ersten Worte der

Weisheit, hier abes, was das Kind und der Jiingbng in zarter

Verbundenheit mit den Mauern und den Hugeln erlebte. Eine der

schónsten Stadte der Welt!
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Das alles zusammen haufte sich in den Traumen eines Mannes,
der nicht weiB, ob er nicht schon morgen zu Grabę getragen
wird. Ein paar Jahre verstrichen, ich war von neuem mit eucb

zusammen; und ais ich — im Warschauer Belvedere eingeschlos-
sen - von Wilna traumte und an Wilna dachte, da dachte ich

auch an euch. Ais ich zum Kampf aufforderte, um Wilna heim-

zuholen, da habe ich euch zu mir gerufen. Ich traumte und

glaubte daran, daB zwei bruderlich verbundene Herzen mir ver-

schaffen kónnten, was die Seele wiinschte. Wilna muB mein sein!

Und wie ihr darauf geantwortet habt, - lebhaft erinnere ich mich

an diesen Augenblick. In jener Zeit, da Polen kaum zu leben be-

gonnen hatte, da man von allen Seiten nach unserer Heimaterde

verlangte und die Hande nach ihr ausstreckte, ais an allen Gren-

zen der Republik Schlachten geschlagen wurden und der Krieg
noch andauerte, wahrend andere Staaten bereits im Frieden leb-

ten, ais bei uns noch die Geschiitze donnerten, wahrend dort

schon Ruhe herrschte, — da dachte niemand an Wilna, und kein

Herz machte sich um Wilna Sorge.
Ihr habt den zuverlassigsten Soldaten gestellt, den Soldaten,

der mich im Heere nie im Stiche lieB, der mir alles gab, was der
Soldat dem Fuhrer geben muB. Ich habe euch gerufen. Es kamen

jene Ostertage, ais Bataillon um Bataillon, Schwadron um Schwa-

dron gegen Wilna eilte. Und ein Gemurmel lief durch die Reihen

der Kriegskameraden: „Unser Kommandant liebt Wilna, zu

Ostern uberreichen wir ihm Wilna ais Geschenk."

Ein prachtiges Geschenkl Wenn ich daran denke, daB ihr, ohne

an die Wichtigkeit Wilnas fur uns zu denken, mir lediglich ais

Geschenk, ais Liebkosung fur das Herz des Kommandanten soviel

gegeben habt, - wenn ich uberlege, daB sich dort beim Fried-
hofstor Grab an Grab reiht, eins neben dem andem, wie Soldaten

in Reihen, — dann kann ich sagen, daB eine solche Handlungs-
weise „lieb" war. Wenn ich ans Sterben denke, dann móchte ich

mein Herz dort auf diesem Friedhof zur Ruhe betten, damit der

Fuhrer mit seinen Soldaten zusammen ruht, die ihres stolzen

Fiihrers Stirn so liebkosen konnten und so ihr Leben hinzuopfern
vermochten - nur fur ein Geschenk...
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Hermann Ullmann

Durchbruch zur Nation

Geschichte des Deutschen Volkes 1919—1933

Mit einer ausfiihrlichen Zeittafel der Geschehnisse

11. Tsd. geh. 3.8o, kart. 4-8o, in Leinen 5.8o

Die Zeit vom Kriegsende bis ig33 liegt hier ais ein geschlossener
Abschnitt der deutschen Geschichte vor. Das volksdeutsche Denken,
von dem Ullmann ausgeht, gibt ihm eine weltanschauliche Grund-

lage und bewahrt ihn vor der Uberbewertung des politischen Tages-
geschehens. So ist keine Materialsammlung entstanden, sondern ein

lebendiges Buch, das bis zum SchluB fesselt, das ohne Parteibefangen-
heit mit sachlicher Gerechtigkeiturteilt und dochso selbstverstandlich
in volksdeutscher Einstellung begriindet ist. Den Hauptinhalt seiner
Arbeit macht die offizielle Geschichte aus. Aber mit ihr ware doch
nur die Oberflache der deutschen Geschicke dargestellt, wenn nicht
auch die unterirdische, die eigentliche Geschichte dieser Zeit zum

Ausdruck karne, der seelische Zustand des Vołkes selbst. Mit be-
sonderer Aufmerksamkeit lesen wir die knappen gewichtigen Aus-

fiihrungen Ullmanns iiber die Vernichtung der Schichten, iiber die
zunehmende Vermafiung und iiber die aufienpolitische Bedingtheit
der deutschen Nachkriegsgeschichte. So kann er eine Revolution des
GeschichtsbewuBtseins verstandlich machen. Berliner Borsenzeitung

Giselher Wirsing
Zwischeneuropa und die deutsche Zukunft

Mit einer Staatenkarte. kart. 5.8o, in Leinen 7-25

Man findet in deutscher Sprache wohl kein anderes Buch, aus dem
man so viel iiber die Innen-, Aufien- und Handelspolitik Zwischen-

europas von den baltischen Randstaaten bis Rumanien lernen kann.
Erstaunlich sind die Kenntnisse Wirsings, die ihm gestatten, mit

gleicher Genauigkeit und aus eigenen Erfahrungen die historischen
und gesellschaftlichen Hintergriinde des Regimes Pilsudskis, der
Tschechoslowakei wie der osteuropaischen Staaten darzulegen. Aus-

gangs- und Zielpunkt aber ist die Auswirkung der deutschen Politik
auf weite Sicht und der Hinweis auf die dringenden geschichtlichen
Aufgaben, die Deutschland in seiner Zwischenstellung zwischen dem
Osten und Frankreich bevorstehen. Ein genaues und zuverlassiges
statistisches Materiał vervollstandigt die Ausfiihrungen.

Im W. G. Kom Verlag, Breslau erschien

Heinrich Koitz / Manner um Piłsudski



Hans Backer

Deutschland und das Abendłand
kart. 3.6o

Das Buch gehort zu den Werken, die innerhalb der gewaltigen Um-

walzung unserer Zeit um die Deutung des neuen deutschen Welt-
bildes aus eigenem Geschichtswillen heraus ringen. Die Schrift geht
in vollem Bewufitsein der Verantwortung einen eigenen Weg. In
einer umfassenden Schau der Zusammenhange zeigt Hans Backer
die Gipfelpunkte und Gegensatze der zwei groBen Welten: des
Abendlandes von Bom bis Byzanz mit seinen festgefiigten Ordnungen
und des deutsch-germanischen Lebenskreises, dem jetzt zum letzten-
mal die Moglichkeit gegeben ist, in seine urtiimlich deutsche Ge-
schichtsbahn zu kommen. Diese gewaltige Aufgabe beleuchtet und

begriindet der Verfasser aus dem Lebensganzen des deutschen Volkes.
Um die Erkenntnis dieser metapbysischen Machte geht es hier, die
im deutschen Geschichtsraum heute Verwirklichung suchen und in
alle Lebensbezirke, die religiósen wie die politischen, eindringen.

Wilhelm Rófile / Heroische Politik
Staat und Nation ais Aufgabe. kart. 3.4o

Rofile, der Herausgeber der Biicher von Lagarde, bestimmt Inhalt
und Umfang der Politik ais Verwirklichung der Aufgabe, die Staat
und Nation gesetzt ist. Wer Politik und Geschichte ais „Sinn-
gebung“ erkennen will, greife zu diesem Buch.

Geschichte: Geschichte lafit sich nicht erklaren / Der Inhalt der Ge
schichte ist die jeweilige geschichtliche Aufgabe / Geschichte schreitet
in Revolutionen fort / Das Verhaltnis zur Revolution entscheidet
iiber das Verhaltnis zur Geschichte. / Es gibt keine geschichtliche
Gerechtigkeit.
Volk, Staat, Nation: Ein Volk wird Nation durch Staat / Der Staat
erhalt seinen Sinn von einer geschichtlichen Aufgabe / Der Staat
ist die Verkorperung des Geschichtlichen.

Politik: Politik ist der zur Geschichte erhobene Augenblick / Das

Wesen der Politik ist Kampf / Politik beruht auf persónlichem Ein-
satz / Politik wurzelt im Glauben / Politische Ethik ist Kampf-Ethik
Volksgemeinschaft ist die Herrschaft einer gemeinsamen politischen
Idee / Nur die heroische Gesinnung ist der Geschichte gewachsen.
Deutsche Allgemeine Zeitung: Neben Moeller van den Bruck ist kein

Buch, das mit so stahlerner Scharfe den neuen Sinn unserer Ge
schichte, nein, den letzten Sinn der Geschichte iiberhaupt aufdeckt.



Das Bauernepos der Weltliteratur!

W. St. Reymont / Die Bauera

2 Bandę 19. Tsd., in Leinen i5.—

Fur dieses gewaltige und einzigartige Werk, das sinnbiidlich ist
fur alles Menschendasein, erhielt Reymont 1924 den Nobelpreis.

Stimmen deutscher Dichter und Schriftsteller
Hermann LSns: Ein erschutterndes Selbstbekenntnis eines Volkes,
eine Generalbeichte, eine EntbloCung der Seele des Ackerbauers.
Das Buch ist mehr ais ein Kunstwerk, es ist ein Notruf, denn der
Bauer ist die Grundlage eines Volkes, das sich behaupten will.

Paul Ernst: Das Ganze ist von einer wunderbaren Schónheit, es ist
von der Schónheit des vollendetsten Kunstwerkes, bei dem man das
Stoffliche langst vergessen, den unmittelbaren Empfindungseindruck
allmahlich iiberwunden hat und nur noch die reine Heiterkeit der
freien und leicht in der Luft schwebenden Kunst fiihlt.

Friedrich Griese: Ich halte „Die Bauern“ ohne Einschrankung fur

ein ganz grofies Buch mit seinen dunkeln Seelen- und Naturstim-

mungen, der Grenzenlosigkeit seines Hintergrundes, dem dumpfen
Hall, der unterirdisch klopft, iiber der Erde aufgenommen wird und
im Endlosen verklingt.
D. H. Sarnetzki: Es istauGerZweifel: ReymontgehórtderWeltliteratur
an. Sein episches Hauptwerk ist mehr ais eine Schilderung des
Bauernlebens — es ist sinnbiidlich fiir alles Menschendasein iiber-

haupt. Jahreszeit — Seelenleben, Saat und Ernte, Hochzeit und Tod
sind hier zu Bildern von homerischer GróBe gestaltet.
Rhein.-Westfalische Zeitung: Die Schicksale der Dorfgemeinde sind

nicht die Welt, aber es ist der Kosmos, soweit dieser erfiillt und be-

wegt ist von menschlichem Empfinden und Begehren, Hassen und

Lieben, Beten und Lastern. Das Buch schildert keine Natur. Herbst
und Winter, Friihling und Sommer bieten die mystische Dimension,
in der wie in den Eddaliedern die Tage dahingehen.
Miinchner Neueste Nachrichten: Es kann von diesem Werk gar nicht

genug gesprochen werden. Der ganze Stoff beruht hier in derWieder-

entdeckung der urmytischen Einheit zwischen Mensch und Natur-

welt. In der Wahrheit, in der furchtbar und fruchtbar schónen
Unerbittlichkeit und kiinstlerischen Riicksichtslosigkeit, womit das

geschieht, ohne irgend welche revolutionare Geste oder ethische Phrase.

Eugen Diederichs Yerlag Jena






