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Der Feldherr ist Feldherr von Anfang an oder er ist es iiber-

haupt nicht. Und dennoch, er muB es auch werden. Die ange-
borenen Eigenschaften sind immer nur Voraussetzung. Selbst das

Genie braucht Arbeit und FleiB, um die eigene Persónlichkeit
zu entwickeln. Moltke bat das deutbch ausgesprochen. Erkennen

und Kónnen muB auch von der genialsten Fiihrernatur erworben

werden.

Marschall Piłsudski ist eine echte Fiihrerpersónlichkeit. Er ist

von der Natur zum Diktator der Seelen geschaffen. Indessen

auch diese, man kann wohl sagen geborene, Herrschematur hat

gewuBt, daB man lernen miisse, um herrschen zu kónnen. Nie-
mand hat ihm dabei geholfen. Er ist den schweren Weg seines
Lebens auch im Lernen allein gegangen. Ais Soldat hat Piłsudski
sich selbst einen militarischen Autodidakten genannt. Dadurch

hat er es bei der aus innerem Drange gewollten und ais Zweck

sich selher gesetzten Entwicklung zum Fiihrertum teils naturge-
maB schwerer, teils aber auch leichter gehabt. Leichter, indem
der Suchende ungehemmt von fachlich gepragten Persónlichkei-
ten und Begriffen sich iiberwiegend dem zuwendet, was seinem

eigenen Wesen wesentlich und wichtig ist. Die Vortrage und Vor-

lesungen Piłsudskis, die dieser Band der Erinnerungen des Mar-

schalls zusammenfaBt, geben ein getreues Bild, wie er im eigenen
Innern, in den Biichern der Geschichte und in der Umwelt, in

der er wirkt, nach letzten Griinden, nach der Realitat der Ideen,
seiner Ideen, forscht. So forscht kein Mensch, der lediglich theo-
retischen Erkenntnissen nachgeht. So forscht eine Feuerseele, die
um das Schicksal des eigenen Volkes kampft. Hinter den Dingen
sucht er in Vergangenheit und Gegenwart Menschen, und wo er

die Menschen gefunden hat, forscht er nach ihrer Seele. Alles ist

ihm nichts ohne die Seele.
Er will nicht etwa, nein er muB sich mit dem Problem des

Fiihrertums bis zur eigenen inneren Klarheit auseinandersetzen.
Er kann nicht anders, ais das Problem vom Seelischen aus anzu-

packen. „Wer Seele fordert, muB Seele geben. Wer nach Seelen
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greift, muB mit der eigenen Seele bezahlen.“ Wer solche Worte

spricht oder schreibt, muB selbst eine groBe und starkę Seele
haben.

Nichts Kleines haftet diesem Seelensucber an. Er untersucht

stets nur die ganz groBen Linien und findet sie oft in iiber-
raschender Weise auch in den einfaehsten Vorgangen. Wie er

dann das Gefundene wiedergibt, wie er die aufgespiirten mora-

lischen Werte des Kampfes, die seelischen Qualitaten ais Haupt-
bestandteil des Fiihrungskónnens schildert, das ist ganz offen-

bar bereits darstellende Kunst, dichterischer Scbwung, der mit
Farben und gliihenden Bildem arbeitet. Gefiihl und Empfinden
beherrschen Begriff und Wort. Fur ihn ist Fiihren Kunst, der

Feldherr ein Kiinstler. Ganz unverkennbar braucht Piłsudski in

den sachlichsten militarischen Vortragen kiinstlerische Aus-
drucksmittel des Dichters und des Malers. Er hat sich dabei nie

gescbeut, die Grenzen menschlichen Erkennens einzugestehen. Im

Fiihrungsproblem wie in jeder Kunst steckt ein irrationaler Rest,
der intellektuell nicht zu fassen ist. Man sollte meinen, daB ein
sołches Feuer leicht dazu verfiihren konne, den Boden der Wirk-
lichkeit zu verlassen. Piłsudski kennt diese Gefahr. Ja, noch

mehr, er erkennt sie sogar ais niitzlich und unvermeidlich an.

Er weiB, daB zu seinem Fiihrertum des Erneuerers ais Kenn-
zeichen und Notwendigkeit einige Ubertreibung der Aufgabe ge-
bórt. Nur bei seinem eigenen Glauben mitsamt dessen Mangeln
wird man selig, will sagen kommt man ans Ziel. Piłsudski weiB
aber auch, daB es zweierlei ist, ob man zum Losen einer neuen

Aufgabe den Schwung einiger bewuBt tendenzióser Ubertreibung
hat, oder ob man diese Zusammenhange iibersieht und glaubt,
im Umkreis normaler Arbeitsweise geblieben zu sein. Jedem
Neuerer sind die Grenzen des Handelns anders gegeben, ais dem,
der erhalten soli. Aber die weit gezogenen Grenzen haben ihr

eigenes Recht nur fur die Zeit der Emeuerung. Es liegt viel in-

nere Ehrlichkeit in dieser Erkenntnis. Dies Streben nach Wahr-

heit und letzter Wahrhaftigkeit lebt auch sonst in Piłsudskis

Forschen und Handeln. Ihm sind genau so wie anderen groBen
Soldaten Irrtiimer unterlaufen. Graf Schlieffen zwingt in seinen

Schriften Dinge und Ereignisse mit der Macht der eigenen Ge-

dankenfolge in bestimmte Bahnen. So hat auch Piłsudski ge-

legentlich die Dinge gesehen, wie er sie sehen muBte. Und den-

noch ist dies Streben nach innerlicher Ehrlichkeit, das sich

manchmal iiber humorvolle Bemerkungen zu beiBender Ironie
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steigert, verbliiffend. Die innere Ehrlichkeit ist nicht etwa un-

bewufit. Piłsudski zahlt zu den hochsten Tugenden des Feld-

herm die, dali er keine Angst davor habe, nachzudenken, also

auch unwillkommene Gedankengange bis zu Ende zu denken.

Wer den Lebensweg des Marschalls iiberblickt, kann eigentlich
nichts anderes erwarten, ais diese unerbittliche Wabrhaftigkeit
im Handeln und im Denken. Wer sie nicht hat, muB im Kriege
verlieren.

Gewifi ist uns manches von dem, was Piłsudski in seinen

Studien iiber das Fiihrerproblem feststellt, gelaufig oder heute

wieder gelaufig. Und dennoch findet das meiste eine ganz eigen-
artige, nur diesem Mannę eigene Fassung und Bewertung. Im

Łeutigen Deutschland bringt man dieser Fassung und Bewertung
des Fiihrerproblems gewifi besonderes Verstandnis entgegen.
Wenn Piłsudski den Primat des Willens feststellt, so ist das heute

kaum noch umstritten. Handeln ist Wollen und Kónnen. Wollen

ohne Kónnen ist sinnlos. Trotzdem steht in jeder Fiihrernatur

die Willenskraft iiber der Einwirkung des Intellektes. Fur Pił
sudski aber ist dariiber hinaus jedes Fiihrerhandeln vielmebr

seeliscbe Tatigkeit. Er erkennt die seelischen Anzeichen und

Ursachen jeder Fuhrungskrise. „An den Wendepunkten des

Kampfes wird der Sieg in den gebeimen Tiefen der Seele er-

fochten, im Herzen, im Willen. In der Ausdauer des Menschen

beim kritischen Wendepunkt tritt die Technik vor dem Charakter
zuriick.“ Der Glaube an das eigene Recht oder Unrecht bringt
Sieg und Niederlage. Auch das sind vorhandene Begriffe. Aber
es ist ungeheuer eindrucksvoll, welchen Ausdruck der Marschall

dieser seelischen Tatigkeit gibt. Er spricht, und zweifellos aus

eigener Erfahrung, von einer Qual des Schaffenden. Gewitter-
stiirme rasen durch die Seele dessen, der den Entschlufi fafit. Es

ist ein ungemein sinnfalliges Bild dieser Qual, wenn er von

Seelenknoten spricht, die in der eigenen Brust zu entwirren

seien, und die man im Innem des gegnerischen Fiihrers schiirzen
miisse. Schlieffen schreibt, man diirfe vom Gegner keinen Lie-
besdienst erwarten. Das hindert ihn nicht, festzustellen, dafi

ohne einen Terentius Varro kein Cannae móglich sei. Man darf
nur den Fehler beim Gegner nicht ohne weiteres erwarten, son-

dern man mufi ihn durch das eigene Wollen herbeifiibren. Das

ist es, was Piłsudski mit dem Schiirzen des Seelenknotens in der
Brust des Gegners meint. Im zweiten Bandę der Erinnerungen ist

deutlich zu lesen, wie sich die Seelenknoten beim Fiihrer des
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polnischen Heeres lósen, und wie sie Piłsudski in der Brust

seines Gegners Tuchatschewsky entstehen laBt.

Es wiirde der gewaltigen Seele Piłsudskie durchaus nicht ent-

sprechen, wenn er nur von einer Qual des Fiihrens zu berichten

wiiBte. Ihm ist Fiihren gleichzeitig auch eine Lust. Der Wille ist
ihm nicbt etwa nur die notwendige Voraussetzung, er ist ihm

viel mehr. Er spricht von der Lust am Wołlen und nennt sie sein

gróBtes Gliick. Ein Mensch, der nur dem Gebot der Pflicht folgt,
wenn er seinen Fiihrerposten antritt, kann mancbes leisten. Eine

echte Fiihrernatur ist er nicht. Dem echten Fiihrer ist Fiihren
ein urwiichsiges Bediirfnis. Piłsudski hat ein ganz eigenes Beob-

achtungsvermógen dafiir, daB die Kraft groBer Manner nicht
nur aus der Synthese ihrer Eigenschaften, sondern sehr haufig
aus der Antithese entsteht. Lust und Qual, Leidenschaft und

kiihle Ruhe und vieles andere mehr erzeugen im fiihrenden
Mann Spannungen, aus denen erst die Kraft genialer Entschliisse

sich entwickeln kann. Piłsudski vermeidet so den Fehler, die

Menschen ohne eigene innere Widerspriiche zu sehen.

Er geht in dieser Richtung sogar noch einen Schritt weiter und

kommt zu der Erkenntnis, daB nicht nur in der Fiihrerpersón-
lichkeit Widerspriiche kraftspendend sein kónnen, sondern er

stellt die Behauptung auf, daB jeder FiihrerentschluG, vom ge-

ringsten im Alltag bis zu den Entscheidungen, die Weltgeschichte
machen, an sich einen notwendigen Widerspruch bedeutet. Wer

diese Gedankengange Piłsudskis Rest, muB sie fast ais eine Er-

lósung im Irrgarten eines schweren Problems empfinden. Nach-

tragliche Kritik an staatsmannischen oder militarischen Ent-

8chliissen ist nicht leicht. Clausewitz hat schroff darauf hinge-
wiesen, daB solche Entschliisse sozusagen subjektiv und nach

den Umstanden gewertet werden miissen, wobei sich oft das Sub-

jektive und die Umstande der Kenntnis des spateren Kritikers

verschlieBen. Daher bleibt vielfach etwas Unbefriedigendes. Es

gibt nur wenige weltgeschichtliche Entschliisse, bei denen man

nicht Meinung gegen Meinung setzen kónnte. Piłsudski weist mit

groBartiger Einfachheit nach, daB dies gar nicht anders sein

kann, daB jeder EntschluB einen inneren Widerspruch mit sich

bringt. Jeder Fiihrer, der sich zu einer Handlung entschReBt,
muB eine andere, an sich durchaus auch begriindete, unterlassen.
Es ist sehr selten in der Politik und in der Kriegfiihrung so, daB

es einen objektiv allein richtigen EntschluB gibt. Man miBver-
stehe diesen Gedanken nicht. Es handelt sich nicht um die be-
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kannte Tatsache, daB jede Lagę verschiedene Moglichkeiten der

Lósung zulaBt und daB es im wesentlichen darauf ankommt,
einen EntschluB mit ganzer Kraft durchzufiihren. Es handelt

sich hier vielmehr darum, daB in jeder Tat die Negation einer

anderen unterlassenen liegt. Dem Fiihrenden ist meist die Mehr-

zahl einander widersprechender Entschliisse bekannt. Er kann

also nicht instinktiv in einer Richtung gehen. Ihm wird der

Widersprach zur seelischen Belastung. Er will das eine und laBt

bewuBt das andere. Ich glaube, daB diese lósende und erlósende

Erkenntnis so klar selten ausgesprochen sein wird, wie bier bei

Piłsudski.

Der Marschall verschlieBt sich ferner keineswegs der niichter-

nen Wirklichkeit und den brutalen Anforderungen, die die

Kriegshandlung an die Nerven des Fiihrers stellt. Auch hier wie-

der sind es nicht alltagliche Beobachtungen, die er ausspricht.
Er schildert von sich selbst, welche ungeheure Nervenprobe der

Fiihrer an Krisentagen aushalten muB. Auch das ist an sich na-

tiirlich bekannt und nichts Neues. Es hat aber einen eigenartigen
Reiz, wenn Piłsudski zweierlei besonders hervorhebt. Er meint,
bei aller stiirmenden Willenskraft rniisse der Fiihrer die Kunst

des Wartens kónnen. Mehr noch, ein groBer Fiihrer rniisse heiter

warten und ausharren kónnen. So heiter, daB er Heiterkeit um

sich verbreitet. Vielleicht ist diese abwartende Heiterkeit einer

der feinsten Ziige am Feldherrn Piłsudski. Freilich wird er ge-
rade in diesem Zusammenhang sehr bald recht ernst. Jeder an
dere Fiihrer kann die Belastungsprobe der Nerven dadurch mil-

dern, daB er sich von auGeren Einfliissen fernhalt. Piłsudski ist

der Meinung, ein Feldherr konne sich gegen die AuBenwelt nicht

verschlossen halten. Dann wiirde er unpersónlich. Er muB sich

dem Andrang der AuBenwelt und den Einwirkungen der Kriegs-
erscheinungen offen und bewuBt aussetzen. Es ist ein echt Pił-

sudskisches Bild, in dem er diese Gedanken zusammenfaBt. Ein

Feuerbrand ist um den Feldherrn entfacht. Er ais einziger ver-

brennt nicht, sondern bleibt wie der Salamander unversehrt.

Vielleicht ist das etwas persónlich gesehen. Sicher ist, daB Pił
sudski solche Nervenprobe bestanden hat.

Es war unvermeidlich, daB der Marschall in seinem Forschen,
das immer und immer wieder Fiihrer und Fiihrertum zum Ziele

hat, eigene Wege ging. Er ist seit langem der einzige, in dem

Feldherr und Staatsmann in einer Person vereint sind. Der letzte

uns gewohnte Yertreter ist Friedrich der GroBe. Feldmarschall
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v. Hindenburg ist auch beides, ist Feldherr und ist Staatsmann.
Aber er ist es nacheinander. Der Marschall Piłsudski ist beides

und beides gleichzeitig. So geht er denn an das Problem des

Fiihrers und des Fiihrens wohl mit dem Zwecke heran, die Feld-

herrnfrage zu erforscben, aber er beginnt diese Forschung be-

wuBt ais werdender Staatsmann und beendet sie wiederum ais

Politiker.
Ais Staatsmann durchforscht er die Geschichte seines Landes,

teilt Lob und Tadel aus. Er weiB, daB jede fiihrende Persónlich-
keit in einem bestimmten Verbaltnis zur Masse stehen muB.

Piłsudski hat sich dariiber sehr deutlicb ausgesprochen. Ein

Fiihrer darf niemals unpersónlich werden. Vor allen Dingen ein
Heerfiihrer nicht. Immer muB der Befehlende Mensch sein, der

wiederum an Menschen befiehlt. Nicht das Oberkommando be-

fiehlt an die Division, nicht die Division an das Regiment, son-

dern die einzelnen Kommandeure befehlen an Kommandeure.

Man stirbt nicht auf Befehl einer Dienststelle, sondern auf Be-

fehl eines Fiihrers. Man erkennt diese Art Befehlsgewalt, die es

nur im Kriege gibt, nicht an, wenn sie unpersónlich wird. Die
sittliche Berechtigung, die ganze Kraft eines Staates einzusetzen,
laBt sich uherhaupt nur aus dem sittlichen Wollen und der sitt-

lichen Kraft des ganzen Volkes ableiten. Der Fiihrer wird zur

Verkórperung dieser sittlichen Kraft. Er kann mystisch iiber sich
selbst hinaus gesteigert werden, aber er kann niemals zu einem
abstrakten sachlichen Begriff herabsinken. Trotz dieser Erkennt-

nis hat auch Piłsudski sich jener Tragik nicht entziehen kónnen,
mit der groBe Fiihrer durch ihr eigenes Werk von der Menge
hinweg in die Einsamkeit gedrangt werden. Er hat diese Einsam-
keit fast ais etwas Selbstverstandliches hingenommen und aner-

kannt. Sein war das ganze Werk, nur er konnte es von Anfang an

fórdern und auch zu Ende bringen. Aus diesem BewuBtsein her-

aus, ein Alleiniger zu sein, gibt er dem Angriff auf Wilno 1920
einen besonderen und eigenartigen Sinn. Er muB etwas tun, was

kein anderer kann, etwas ganz AuBergewóhnliches. Er will zei-

gen, daB er leistet, was andere zu leisten nicht imstande sind,
daB er Unerhórtes, Einzigartiges kann. Er tiirmt die Schwierig-
keiten, um gleich darauf zu beweisen, daB ihre tjberwindung in-

zwischen Notwendigkeit geworden ist. Der Glaube an die eigene
Sendung ist Voraussetzung jeglicher GróBe.

Die polnische Nation hatte leider seit dem MIBerfolg von 1863

zu groBen Teilen den Glauben an eine Befreiung durch Kampf
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yęrloren. Das ist es, was den Marschall schon in jungen Jahren
iiber die Allgemeinheit hinaushebt, daB er an die Zukunft seines

Volkes glaubt. Er wird hier zum Propheten, den gerade ein na-

tionalsozialistisches Deutschland versteht. Die Erben einer Nie-

derlage kónnen sich aufraffen, wenn ihnen eine ruhmvolle Uher-

lieferung aus dieser Niederlage hinterlassen ist. Die Macht des

Gefiihls tritt hier in den Vordergrund. Piłsudski, der sich in den

Zeiten nach dem Weltkriege so oft ausdriicklich an Vernunft und

Verstand gewendet hat, betont dennocb immer wieder diese aus

dem Gefiihl erwachsene Kraft. Er sucht schon lange vor dem

Weltkriege, sein Volk wieder hart und unbeugsam zu machen.

Erziehungsmittel soli dereinst der Heeresdienst werden. Notwen-

dig ist dazu allerdings eine Idealisierung des Soldatenstandes. Es

ist nicht gleichgiiltig, wie sich eine Volksgemeinschaft zur Wehr
macht stellt.

Weil in Piłsudski Staatsmann und Feldherr vereint sind, so

sinnt er erst recht dem Verhaltnis dieser beiden Fiihrungsfak-
toren nach. Er geht von der Behauptung aus, daB der Feldherr

vom Politiker nicht zu trennen ist. Und wenn eben beides in einer
Person nicht vereint ist, so miissen beide Persónlichkeiten in

irgendeiner Art zu gemeinsamem Handeln zusammengefaBt wer
den. Ein leitender Gedanke muB den Soldaten und den Politiker

zusammenzwingen. Es ist seltsam, ein besonderes Wechselspiel
der Gedanken hierbei zu beobachten. Piłsudski betont in einer
fast schroffen Weise die Selbstandigkeit des fiihrenden Soldaten.
Er lebnt eine politische Einwirkung auf die eigentliche Heer-

fiihrung vóllig ab. „Wenn ich mit jemandem zusammen iiber-

legen sollte, wie ich zu befehlen habe, wiirde ich lieber gar nicht

befehlen, ais solche Dummbeiten machen. Es ist unmóglich, auf

dem Kampfplatz die Macht mit jemandem zu teilen.“

Und trotzdem erkennt er die Notwendigkeit einer Einwirkung
des Staatsmannes an, die sich in seiner eigenen Person in der fur
Polen schlechthin entscheidenden Stunde 1920 zu einem dem

Feldherrn iibergeordneten Faktor steigert. Er selbst gibt zu, daB

das Unternehmen gegen Wilno militarisch in einer Weise mangel-
haft vorbereitet war, die den EntschluB nicht rechtfertigte. Ge
gen dieses soldatische Wissen entschied der Staatsmann. Klarer
kann das Ubergewicht des Staatsmannes nicht zum Ausdruck ge-
bracht sein. Die politische Aufgabe jeden Krieges stellt der

Staatsmann. Wie er sie lost, das ist Sache des Feldherrn allein.

Ubrigens laBt grade der Schlag gegen Wilno eine sehr wesent-
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liche Feldherrneigenschaft bei Piłsudski erkennen, jene divina-

torische Gabe, die Grenze vom Mógbchen zum Unmóglicben zu

finden. Das Genie sieht Móglichkeiten dort, wo der normale Ver-

stand sie yerneinen muB. Leuthen und Tannenberg sind so ge-

schlagen, daB nur bóchste Feldherrnkunst solche Kiihnheit wa-

gen durfte. Irrtum und Kiihnheit liegen hier allerdings gefabr-
lich nahe beieinander. Kunersdorf zeigt, daB die Grenze iiber-

schritten, die Miihle von Verdun beweist, daB diese Grenze nicht

erkannt ist. Wilno ist ein Sieg, den die Sebergabe Piłsudskis vom

Unmóghchen zum Mógbchen gewandelt hat.

Piłsudski wuBte, daB aus der Zweibeit des Staatsmannes und

Feldberm Reibungen entsteben miissen, einfacb desbalb, weil
vom Feldberrn absolute Einordnung in die einheitbche Leitung
und gleichzeitig absolut selbstverantwortbche Fiibrung der mili-

tarischen Operation verlangt wird. Er wuBte sogar, daB diese

Reibungen selbst dann nocb entstehen kónnen, wenn beide Funk-

tionen in einer Person vereint sind, allein aus dem Unterschied
der Aufgaben. Sind die beiden Funktionen aber nicht in einer
Person vereint, dann spriiben erst recht Funken. Aus diesen Fun-

ken kann gefahrliches und niitzliches Feuer entstehen. Es liegt
nun wiederum viel innere Wahrhaftigkeit darin, wenn Piłsudski

erklart, daB die Gegensatzlicbkeit zwiscben Politik und Krieg-
fiibrung niemals ganz aus der Welt zu schaffen sei. Wie viele

groBe Manner haben sicb bemiiht, dies Problem einer tatsacb-

lichen Losung zuzufiihren. Piłsudski halt es fur an sich unlós-
bar. Immer wird eine Gegensatzlichkeit bleiben. Es bandelt sich

nur darum, das giinstigste Verhaltnis aufzuspiiren. Es ist nicht

notwendig, ja es ist nicht einmal niitzlich, die Reibung vóllig zu

beseitigen. Es bandelt sicb lediglich darum, die Forderungen der

Politik und die Forderungen des Krieges gegeneinander einzu-
schranken. Zu trennen sind sie nicht voneinander. Das Verbalt-

nis, in dem man sie zueinander stellt, das eben ist geniale Fiihrer-

tatigkeit. Man kann diese Tatigkeit erleicbtern, indem man

einen gesetzbchen Zwang zugrunde legt, indem man schon im

Frieden den Obersten Feldherrn Mitglied der Regierung sein

laBt.

Aber ein bedingungslos wirksames Mittel, man muB dies be-

tonen, erkennt Piłsudski nicht an. In jedem Kriege wird immer
wieder aufs neue die Gefabr emporwachsen. Bekommt der po-
btische Teil das unbedingte tłbergewicht, so entsteht ein System,
das nacb Piłsudskis Ansicht 1920 die sowjetrussiscbe Niederlage
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herbeigefiihrt hat. DaB ein rein militarisches Ubergewicht falsch

ist, liegt im Wesen der Sache. Es kann nicht ausbleiben, daB

man sich, gerade weil die Unlósbarkeit des Problems anerkannt

wird, nach einer Aushilfe umsieht. Das alte Rom fand in der

zeitlich bemessenen Diktatur einen Weg. Aber dieses System
Roms ist leider nicht móglich ohne die rómische Seele. Und
dennoch bleibt nichts iibrig, ais eine Persónlichkeit zu suchen,
die in der Krisis des Rrieges die beiden Machtfaktoren eint.
Graf Schlieffen sah ein Triumvirat, von denen mindestens einer
etwas vom Salból Samuels haben muB. Piłsudski laBt die letzte

Lósung offen. Einen gesetzlich zwingenden Faktor der Vereini-

gung dieser immer gegensatzlichen Machte innerhalb eines Vol-

kes muB es geben. Fehlt er, so besteht Gefahr.
Fiihren heiBt befehlen. Befehlen fordert Gehorsam. Es ist un-

endlich wohltuend, wie der Marschall die Gefahr vermeidet, sich

in komplizierte Theorien iiher den Gehorsam zu verlieren, und

immer wieder den Ausweg zur einfachen Wirklichkeit findet. Er

macht es der allgemeinen Auffassung geradezu zum Vorwurf,
daB sie unlebendig geworden ist. tłberall, wo man den Begriff
des Gehorsams festlegt, stellen sich technische Definitionen und

Regeln ein, aber man erkennt dahinter nicht immer ausreichend

den Menschen. Die beste Kriegsmaschine ist nichts wert, wenn

der Mensch sie durch unwillige Arbeit verdirbt. Piłsudski steht

bei seinen Darlegungen iiber die Beziehungen zwischen Fiihrer-

person und gefiihrter Menge offensichtlich stark unter dem Ein-

fluB seiner persónlichen Entwicklung, in der er das Eindrucks-
volłe seines eigenen Menschentums in die Waagschale geworfen
hat. Aber er trennt sich trotzdem ganz deutlich von denen, die

dem militarischen Gehorsamsbegriff insofern eine Bedingtheit
beigeben, ais sie den Gehorsam des einzelnen Truppenverbandes
an eine bestimmte Fiihrerpersónlichkeit binden. Piłsudski nennt

es ganz offen einen anarchischen Zustand, wenn die Fiihrer ihre

Truppe ais ihr persónliches Eigentum betrachten. Er vertritt die

Unbedingtheit des Gehorsams mit einer unbarmherzigen Hartę.
Er schreibt ganz deutlich, daB das Soldatsein an sich eine un-

ertragliche Unterwerfung eines Menschen unter den anderen sei.
Erst die Achtung vor dem Fiihrer und die Achtung vor dem Sol-

daten ganz allgemein mache den bedingungslosen Gehorsamsbe
griff, der keinerlei Einschrankung, welcher Art sie auch sei,
dulde, ertraglich. Dann allerdings, wenn diese hohe Achtung vor-

handen ist, dann kann man sogar von einer seelischen Schónheit
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des soldatischen Befehlens und Gehorchens sprechen. Diese

Schónheit wird geboren aus der Vereinigung von Heroismus und

Disziplin. Aus dieser Vereinigung entsteht dann das Hochste, was

der Soldat besitzt: die Ehre. Es ist ein gedanklich kiihnes An-

steigen von der unertraglichen Unterwerfung des Menschen un-

ter den unbedingten Gehorsamsbegriff iiber die Schónheit der

Seele bis zum soldatischen Ehrbegriff hin. Der Marschall hat es

vermieden, den in seiner Hartę freilich schwer zu tragenden, in

seiner Einfachheit erst wirklich groBartigen Gehorsamsbegriff
durch unendlich verwickelte und meist recht wirklichkeitsfeme

Begriffsanalysen zu zerstiickeln.
Die Geschichte jeder Wehrmacht ist die Geschichte des Be

fehlens. Hartes MuB ist der Kern jeden Fiihrungsproblems. Das

fiihrt Piłsudski dazu, sich in einer selbst bei ihm ungewóhn-
lichen Scharfe mit der Einstellung der Vertreter einer betont

individualistischen Geistesrichtung zum militarischen Fiihrungs-
problem auseinanderzusetzen. Diese Individualisten weichen nach

seiner Ansicht zweifellos vor dem Problem zuriick und iiberlas-

sen dem Soldaten die Last des Befehlens und des Miissens. Da-

bei hleibt das Problem ungelóst bestehen und nur derjenige sieht
das nicht, der es nicht sehen will. Ein Individualist in richtigem
Sinne, mit Piłsudskie Worten ein freier Demokrat, ist fiir ihn ein

alltaglicher Widerspruch zum Soldaten. Er sagt wórtlich, daB die

Kinder des Gebotes und die Kinder der Freiheit in groBen Um-

walzungen gegeneinander stehen. Wohl erkennt er die groBen
Leistungen der Schweiz an. Aber das ist eben nur eine Lósung
fiir die Schweiz. In seiner Wahrhaftigkeit bekennt Piłsudski, daB

er fiir den Gegensatz zwischen rein individueller Freiheit und
der Unterordnung unter das Gebot keine vollstandige Lósung ge-
funden babę. Fiir diesen Mann muBte die Lósung vielleicbt aus-

bleiben, weil er, um eine Lósung zu finden, Krafte in sich selbst

hatte verneinen miissen. Gott hatte in seine Brust die Kraft und

die Macht des Befehlens gelegt, dazu die Liebe zur Macht und

Kraft. Aber er war auch ein Sohn der Freiheit. Ihretwegen suchte

er die Macht. Er fand aber Macht nirgends ohne die Gewalt des

Gebotes und des Miissens. Die Elemente groBen Fiihrertums sind
in ihm vereint. Gerade deswegen erkannte er hier fiir sich ein

ewiges Problem an.

Vielleicht brauchte er iiberhaupt nicht iiberall Lósungen von

Einzelproblemen. Er hatte den einen Leitstern, die Ehre. In

drohendem Tonę ruft er: „Hiitet Euch, Ihr Herren, das Ehrge-
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fiihl anzutasten!“ Man glaubt Scharnhorst oder Gneisenau zu

hóren, wenn Piłsudski sagt: „Die Ehre ist der Gott des Soldaten,
der ihm das Gebot bringt.“

Ehre ist mehr ais ein Rechtsbegriff. Ehre ist seelischer Besitz.

So hat dieser Mann alles Handeln und Denken, alle Problematik
sein Leben lang seelisch durchgliiht. Der Sieg ist fur ihn ein see
lischer Vorgang. Der Wille beugt die Seele des Gegners. Wer aber
willensstark sein will, muB die Wahrheit in der eigenen Seele

suchen und die Kraft in der eigenen Seele entstehen lassen.

Piłsudski war ganz gewiB eine Fiihrernatur. Deshalb bewun-

dert ihn sein eigenes Volk, und nicht nur sein eigenes Volk, son-

dern die Welt. Ein echter Fiihrer ist allein der, der eine groBe
Seele hat. Er hatte sie. Sein Leben war heldisch und leidenschaft-
lich wie Beethovens Appassionata, von der gesagt ist, man wiirde

jedesmal tapferer, wenn man sie hórt. Man wird tapferer, wenn

man den Worten und Taten des Marschalls Piłsudski nachsinnt.



Handschrift zu „Militarische Vorlesungen“
Entwurf zu einer Vorlesung iiber Wilno

(Der Marschall hatte die Gewohnheit, seine Vorlesungen auf diese Weise zu

skizzieren, worauf er dann den Yortrag aus dem Stegreif hielt)



Auln. Jan Rys, Warscliau

Josef Piłsudski

bei Abnahme einer Paradę in Warschau 1933

Piłsudski: Erinnerungen III



Einleitung
von Dr. W. Lipiński





Die in diesem Band enthaltenen Vorlesungen und militari-

schen Schriften von Josef Piłsudski lassen sich, obgleich sie aus

verschiedenen Zeitabschnitten stammen, zu mebreren besonderen

Gruppen verbinden, und zwar in bezug auf ihren gedanklichen
und begrifflichen Inhalt.

Die erste Gruppe bilden Vorlesungen und Schriften, die meh-

rere Jahre vor dem Weltkrieg entstanden sind, ais Marschall Pił
sudski die militarische Ausbildung der polnischen Jugend im

Rahmen der Organisationen des Verbandes des Aktiven Kampfes
und der Schiitzenbiinde leitete und zugleich selbst eingehende
und griindliche militariscbe Studien trieb, zunachst iiber Napo-
leoniscbe Feldziige und den polnischen Aufstand gegen RuBland

vom Jahre 1863, dann aber auch iiber zeitgenóssische Kriege: den

Buren-, den Russisch-Japanischen und den Balkankrieg. Pił
sudski erforscht und vertieft sich in dieser Zeit bis in alle Einzel-

heiten in die taktischen Episoden, in denen die neue Art der

Kriegsfiihrung zum Ausdruck kommt. UberaU, wie in der ge-
schichtlichen Fernschau, so auch in den zeitgenóssischen Ereig-
nissen beschaftigt ihn vor aUem die Frage der Fiihrerschaft.

Durch seine Studien iiber die Stragetie der Revolution und der

Massenbewegungen in Verbindung mit der Erforschung der neue-

sten Taktik bildet er sich selbstandige, durchaus eigenartige Be-

griffe der Kriegsprobleme.
Gleichzeitig arbeitet Piłsudski ais Unterrichtender; er halt un-

unterbrochen Vortrage und Vorlesungen aus dem Gebiet der

strategisch-revolutionaren und militargeschichtlichen Probleme

in den hóheren Lebrgangen des Verbandes des Aktiven Kampfes
in Lemberg, sowie in Rrakau. Diese Arbeit, die im geheimen
gefiihrt werden muBte, fand einen schwachen Widerklang in

den damaligen Publikationen; erst die im Friihjahr 1914 gegriin-
dete offizielle Zeitschrift des Schiitzenbundes „Strzelec“ wird zum

Betatigungsgebiet, auf welchem Piłsudski die Móglichkeit findet,
seine wissenschaftlichen und sittlichen Grundsatze des fur den

t*
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Bund maBgebenden Erziehungs- und Schulungssystems darzu-

legen.
Die zweite Gruppe bilden die Studien, die Piłsudski iiber die

Geschichte der polnischen Aufstande gegen RuBland aus den

Jahren 1831 und 1863 durchfiibrt. Die Ereignisse des zweiten

Aufstandes iiben vor allem einen starken und entscheidenden

EinfluB auf die Seele Piłsudskis aus. Piłsudski gebórte der Gene-

ration an, die unmittelbar nach der Tragódie jener Aufstands-

jabre ins Leben getreten war, und ist mit ihrer Geschicbte durch

seine persónlichen Scbicksale wie auch durcb das Los des vor-

hergegangenen Geschłechtes eng verbunden.

Der scbópferische Intełlekt, die geistige Regsamkeit, die Pił
sudski unaufhaltsam zur Betatigung drangten, erlaubten ihm

nicbt, angesichts des Problems des Aufstands vom Jahre 1863 in

einer duldenden Haltung zu verharren. Seine Einstellung ist von

seiner Jugend auf eine tatkraftige. „Sclion friih in meinem Le-

ben“ — scbreibt er iiber sich selbst
_ „vielleicht zufolge meiner

widerspenstigen Natur, wurde ich dazu angetrieben, diesen fiir

mich seltsamen Widerspruch, der in meinem Verhaltnis zu den

Ereignissen des Jahres 1863 bestand, zu lósen.“ Diese Ereignisse
wecken in ihm „tiefe Erlebnisse“ und „ein leidenschaftliches Be-

diirfnis nacb Wahrheit“.

Das Suchen nach geschichtlicber Wahrheit, das Ablehnen der

Legende, welche die Geschehnisse des Jahres 1863 umhiillt, wird

fur Piłsudski eine Frage, der er viel Miihe widmet. Die Frucht

dieser Arbeit ist der „AbriB der Militargeschichte des Januar-

Aufstandes“, welcher die Gestalt von Vorlesungen angenommen

hat, die er im Friihling 1912 in Krakau zum Vortrag bringt und

in der im Jahre 1914 berausgegebenen Schrift „Der 22. Januar

1863“ veróffentlicht.

Die folgenden zehn Jahre, die in dem Verlauf des Weltkrieges
das Antlitz der polnischen Wirklichkeit verwandelt haben, ge-
statten ihm nicht, die Studien iiber den J anuaraufstand wieder

aufzunehmen. Erst wieder am Anfang des Jahres 1924 halt Pił
sudski, schon ais Erster Marschall von Polen, eine Vorlesung in

Warschau, betitelt: „Das Jahr 1863“. Gegen Ende desselben Jah
res halt er in Wilno auf Einladung einer Anzahl von Professoren

der dortigen Universitat drei Vorlesungen, unter dem gemein-
samen Titel: „Der EinfluB des Ostens und Westens auf Polen in

den Zeiten von 1863“. Er kehrt schlieBlich ein Jahr spater zum

fiinftenmal zu dem Thema des Aufstandes zuriick, ais er auf die
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Einladung der Offiziere des Generalstabs hin eine umfassende

Vorlesung iiber „Das gegenseitige Verhaltnis des Heeres und der

Volksgemeinschaft im Jahre 1863“ verfaBt.
In all diesen Arbeiten tritt Piłsudski gegeniiber Fragen von

umfassender Bedeutung ais Geschichtsschreiber auf, der den voll-

standigen Apparat beberrscht, sich vortrefflich der wissenschaft-
lichen Methoden bedient und sie mit der treffsicheren Zweck-

maBigkeit eines Mannes der Wissenschaft anzuwenden weiB. Den

ersten, namlich den Krakauer Vortrag „Ein AbriB der Militarge-
schichte“, stiitzt er zunachst auf eine Wiirdigung des Problems

selbst sowie aucb seiner Quellen, worauf er in einem sachlichen

Aufbau die wesentlichsten Kennzeichen des verlorenen Aufstan-
des darstellt. Er erstaunt durch die Entfaltung der Probleme,
durch die Darstełlung ihrer Wechselwirkung und durcb die in

dieser Exposition enthaltene Arbeit der Zergliederung und Zu-

sammenfassung.
Einen ganz eigenen Charakter, wie in bezug auf die formale

Arbeitsweise, so auch in Hinsicht auf den inneren Aufbau, weist
die fiinfte und letzte Arbeit auf, die er den Problemen des Auf-

standes widmet. Wenn die ersten Arbeiten den Stempel von wis-
senschaftlichen Untersuchungen tragen, die vor allem ais For-

schungs- und Erkenntnisstoff fur die Schuler der Offizierslehr-
anstalten der Schiitzenverbande dienen sollten, so werden die
zehn Jahre spater zum Ausdruck gebracbten ais Betrachtungen
gelten, in denen an Stelle der Zergliederung die Zusammenfas-

sung hervortritt und ein durcbdringender Tiefblick eines Staats
mannes den Platz einer wissenschaftlich-methodischen Unter-

suchung einnimmt: eines Staatsmannes, der die Krafte des Vol-
kes in Stunden schwerer Freiheitskampfe abwagt.

Die dritte Gruppe der Arbeiten Piłsudskis, die in diesem Band

enthalten sind und ein in sich geschlossenes Ganzes bilden, um-

faBt Vorlesungen und schriftstellerische Arbeiten, in denen Fra
gen der Fiihrerschaft im Kriege analysiert werden. In den fiinf,
an erster Stelle hier aufgenommenen, in Wilno 1923 gehaltenen
Vortragen (die leider nicht stenographiert worden sind), fiihrt

Josef Piłsudski eine Untersuchung seiner ais Oberster Feldherr,
wahrend der Wilnoexpedition im Jahre 1919 vollbrachten Fiih-

rertatigkeit durch. Die zweite Arbeit bilden zwei Vorlesungen:
iiber taktische und hóhere Fiihrung, vereint unter dem Titel

„Vom Wcsen der Fiihrung“. In diesen Vorlesungen beleuchtet

der Marschall die inneren Gesetze eines Entschlusses und die
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Pflicht des Befehlens unter Beriicksichtigung des Zeitelements,
indem er seine Ausfiihrungen durch eine Menge vortrefflich
durchdachter Beispiele aus dem Weltkrieg veranschaulicht. In

der dritten Arbeit, „Die Obersten Feldberren“, die nicht vorge-

tragen, sondern niedergeschrieben worden ist, gibt Piłsudski eine
tiefschiirfende Darstellung der Bedingungen persónlicher Be-

ziehungen, die in der Stellung des Obersten Feldberrn zu be-

achten sind. In den zwei letzten Vortragen, betitelt „Der Oberste
Feldberr in Theorie und Praxis“ und „Demokratie und Wehr
macht", entfaltet er eine tief erfaBte und zugleich anschauliche

Schilderung der Seele des Fiihrers, der unter der Last gewaltiger
Verantwortung arbeiten mufi, und untersucht die ewigen Gesetze
der Wehrmacht und des Krieges angesichts der wichtigen Sol-

datenpflichten und der Stellung, welche die Volksgemeinschaft
zu ihnen einnimmt.



Die Kampfkrisen



Diese Studie „Die Kampfkrisen“ entstand aus einer

offentlichen Vorlesung, die Josef Piłsudski im Jahre 1911

in Lemberg hielt.



Der Sieg im Kampf der heutigen Zeit ist das Ergebnis
groBer Anstrengungen, sehr langwieriger Anstrengungen,
wahrend derer die Schale des Erfolgs schwankt. Nach lan-

gem Ringen folgt schlieBlich im Kampf ein Wendepunkt,
nach dem die eine Partei der anderen unterliegt. Das ist

jener krisenhafte Augenblick des Unterliegens, des Einge-
stehens der eigenen Schwache, der Anerkennung des Uber-

gewichts des Siegers iiber sich, ein Augenblick, den man

ebenso auch bei einem Kampf der Athleten beobachten

kann. In den Kampfen unserer Zeit, die langwierig sind,
haben die seelischen Anzeichen einer Krisis groBe, gewal-
tige Bedeutung.

Im Altertum kampfte man auf diese Weise, daB die strei-

tenden Stamme sich gegenseitig ausrotteten. Der Kampf
dauerte damals nicht lange, der Wendepunkt kam schnell.

Je weiter die neuzeitlichen Kampfmittel von jenen Zeiten

entfernt sind, desto langer wahrt das Schwanken des Sie-

ges, und desto mehr steigert sich die Bedeutung der seeli
schen Ursache. Die Feuerwaffe bat die Menschen vonein-

ander entfernt, hat den Kampf verlangert, der mit der Nie-

derringung des Gegners endet. In napoleonischen Zeiten

dauern Gefechte vierundzwanzig Stunden; im Laufe eines

Tages wird die Sache entschieden. Heute dauert ein Kampf
wochenlang. Wenn wir aus dem Glauben des Altertums ein

Gleichnis schópfen wollten, um die Unsicherheit des Er-

gebnisses unserer heutigen Kampfe zu kennzeichnen, so
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miiBten wir sagen: Zeus, der die Waagschalen des Erfolges
in seinen Handen bałt, wagt heute lange und gebraucht
viel feinere Gewichte . . . Die Franzosen haben den ersten

Abschnitt eines Kampfes sebr treffend ein Gefecht des Ab-

niitzens, „combat d’usure“ genannt.
Da wird tatsachlicb die Kraft des Menschen, die Kraft

des menschlichen Cbarakters wie zwischen Miihlsteinen zer-

rieben. Das Gefecht selbst wird in seinem ersten Abschnitt

eigentlich in der Absicht gefubrt, den Gegner in einen Zu-

stand vollstandiger Erschópfung zu versetzen und darin

zur Krise zu bringen. Einen Kampf der Nerven nennt ein

zeitgenóssischer militarischer Scbriftsteller dieses Ringen.
An den Wendepunkten des Kampfes wird also der Sieg
in den geheimen Tiefen der Seele erfochten. In die Waag-
schale des Sieges fallt die Entsclieidung im Herzen, im Wil-

len, im Charakter, in der Ausdauer des Menschen. Beim

kritischen Wendepunkt tritt die Technik vor dem Charak
ter zuriick.

Was namlich die technische Seite der heutigen Kampfe
und die Verlustergebnisse betrifft, die von den kampfen-
den Parteien erlitten werden, so ist es offenbar, daB die

heutigen Kriege weniger blutig sind ais die friiberen. Na
poleon bezahlte seine Siege mit der Opferung von 40 bis

50 Prozent seiner Leute. Heute fallen etwa 20 bis 30 Pro-

zent der Kampfenden. Heute sieht man die Erscbeinung,
daB die Mordwerkzeuge noch zu einem langen Dienst fa-

hig sind, die Menschen aber verbraucht werden und zu-

riicktreten.

Einige aus den letzten Kriegen geschópfte Beispiele wer
den die Stimmungen in den jetzigen Kampfen treffend ver-

anschaulicben.

Nehmen wir ais Beispiel eine Episode aus dem Kampf
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um die Befreiung von Ladysmith wahrend des Burenkriegs.
Die Buren hatten bei Ladysmith vorteilhafte Stellungen be-

setzt, die ihnen das Zuriickschlagen der Versuche zur Ent-

setzung der belagerten Festung ermóglicbten. Dennoch

fiihrte der engliscbe General Buller eine Reihe von Ver-

suchen aus, die Festung zu befreien.

Eine der SchluBepisoden eines solchen Versuchs war

die Scblacbt um die Hóhe vom Spionskopp. Buller kann

den Widerstand der Buren nicht brechen. Vier Tage ver-

gehen mit einer zweeklosen Abnutzung der Menschenkrafte.

Da bescblieBt Buller einen Nachtangriff auf den Spions
kopp. Zweieinhalb Bataillone geben zum Angriff vor und

verdrangen die Buren aus ihrer Stellung. Ein dreifacbes

Hurra verkundet der im Tał stebenden engliscben Armee

den Sieg.
Der Buren bemachtigt sich eine groBe Entmutigung; alle

sind einer Niederlage sicher. Da fand sicb jedoch ein Mann,
es war der Burengeneral Botha, der — die von den Englan-
dern begangenen Fehler ausnutzend — ein paar bundert

Leute sammelte und sich unter Mitnabme von Artillerie an

den Gegenangriff machte. Es entspann sicb ein Kampf, der

einen ganzen Tag dauerte. Der Sieg schwankte bin und

her. Hitze, Durst, die Unmóglichkeit, die Gefallenen fort-

zuschaffen, die unbeąuemen Positionen verbraucbten die

Krafte und die Willensstarke beider kampfenden Par-

teien.

Die Nacht bricht berein. Der Anfiibrer der Englander,
Oberst Thornecroft, befiehlt den Riickzug. Ihm fehlte die

Kraft auszuharren.

Auch die Buren verlassen ihre Stellungen. Bei de Par-

teien raumen den Berg. DaB der Sieg auf der Seite der

Buren verblieb, war wiederum ein Yerdienst des Generals
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Botha, der mit Bitten und Drangen etwa 40 Leute zu sam-

meln vermochte, mit denen er die verlassene Stellung von

neuem einnahm. Auf seiten der Buren fand sich ein Mann,
dessen Krafte nicht zersetzt waren, der standhaft blieb —

und sie haben gesiegt.
Und der materielle Verlust? Er war unvergleicblich ge-

ringer ais in friiberen Zeiten: 30 Prozent an Toten und

Verwundeten. Zwei Drittel der Armee blieben unversehrt.

Nach dem verlorenen Kampf blieben zwei Drittel „lebende

Kampfer“ iibrig.
Ein anderes Beispiel aus dem Russiscb-Japanischen

Krieg. Sieben Tage kampfte man bei Liao-yang, und nach

diesen sieben Tagen verdicbteten sich auf einmal die Hoff-

nungen beider kampfenden Armeen auf einen Berg (Man-
dschujama). Dieser Berg war von der XV. japanischen Bri-

gade des Generals Okasaki besetzt. 48 Stunden hindurch

bestiirmten die Russen die Stellung dieser Brigade mit

60 Bataillonen. Die Japaner verteidigten diese Position in-

mitten der Leichen ihrer gefallenen Kameraden, beim Ge-

briill von 152 Kanonen, die ihnen den Begrabnismarsch
aufspielten. Ununterbrochen folgten einander die Sturman-

griffe der Russen. Die Brigade blieb standhaft.

Man kann diese oder jene MaBnahme der russischen Be-

fehlshaber anfechten. Das verkleinert nicht das AuBerge-
wohnliche dieses Geschehens, daB sechs Bataillone im Laufe

von 48 Stunden in ihrer Stellung ausharrten und den fiinf-

fachen Ansturm des Feindes zuriickschlugen. Ais diese

Brigade ihre Verschanzungen verlieB, waren die Menscben

Schatten ahnlich. Man muBte besondere Kompanien ab-

kommandieren, ihnen das Essen zu kochen; denn diejeni-
gen, welche die Kampfkrise durchgemacht hatten, waren

dazu nicht mehr fahig.
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Die Verluste waren auch in diesem Fali im Vergleich zu

den seelischen Erlebnissen unbedeutend: sie betrugen etwa

ein Drittel der Gesamtstarke.

Solche Kampfkrisen macht jeder Einzelne, jeder Menscb

im Laufe des Kampfes durcb. Aus den Tagebuchaufzeicb-

nungen eines russischen Hauptmanns kann man ein der-

artiges Beispiel einer individuellen Kampfkrise anfiihren.

Dieser Hauptmann erbielt den Befebl, mit seiner Kom

panie eine gewisse Stellung einzunehmen. Nach der Ein-

nahme wurde die Kompanie mit einem Hagel von Geschos-

sen iiberschiittet. Die Lagę wurde bedrohlich, verzweifelt.

Nicbt fahig, selbstandig einen EntschluB zu fassen, und

bestrebt, seine Verantwortung zu verringern, beschlieBt er,

einen Boten zum Kommandanten zu senden mit der An-

frage, was er beginnen soli.

Angesichts der verzweifelten Lagę jedoch, in der sich

seine Kompanie befand, angesichts des auf allen Seiten

lauernden Todes und Entsetzens bracbte er es nicbt iiber

sich, einem der Soldaten unmittelbar den Befehl zu ertei-

len. Er ruft also die Soldaten auf, sich freiwillig zu mel-

den. Schweigen war die Antwort auf die Aufforderung des

Hauptmanns. Zitternd, blaB, unbeweglich stehen die Sol
daten da. Der Hauptmann beginnt also zu bitten, scblieB-

lich sogar zu flehen, daB einer den Mut aufbringe, mit

einem Bericht zum Kommandanten zu geben; denn ihm

selbst ais dem Anfiihrer ist es unter strengster Verantwort-

lichkeit verboten, seinen Posten zu verlassen. Nach langem
Beschwóren meldet sich schlieBlich ein Freiwilliger. Der

Hauptmann berichtet, daB ihn beim Anblick dieses Helden

ungeacbtet der furchtbaren Lagę das Lachen ankam. Der

Freiwillige bebte am ganzen Leibe und war einer Ohn-

macht nabe. Und dennocb hatte er die Willensanspannung
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siegreich vollbracht und war aus der Kampfkrise ais Sie-

ger hervorgegangen.
Auch die Feldherren sind nicht von den schweren Au-

genblicken solcher Krisen verschont geblieben. Solche

schweren Augenblicke durchlebte Kuropatkin bei Liao-yang.
Anfangs schien sich alles zu einem Sieg fur ihn fiigen zu

wollen, bis auf einmal eine verhangnisvolle Meldung die

andere zu jagen beginnt. Die sichersten Korps versagen.

Kuropatkin wagt das Scbicksal der Schlacht. Sieben Tage
eines furchtbaren Kampfes iiben ihren EinfluB auf ihn aus.

Soli er sich geschlagen geben oder nicht? Und er entschied,
daB die Schlacht verloren war.

Und hier noch — ais Gegenstiick — das Verhalten des

Generals Kuroki in der Schlacht am Scha-he. Kuroki ist

umzingelt. Die Zufuhr der Nahrung, jene Herzader, die das

Leben der Armee unterhalt, ist durcbschnitten. Kuroki

bleibt standbaft und sendet Truppenteile seiner Armee wie

Falken gegen den angreifenden Feind.

Die Gardę ist bereits eingesetzt und zuriickgeschlagen
worden. Dasselbe Schicksal wurde General Mazumaga zu-

teil. In der Hand Kurokis blieb nur noch der letzte Ein-

satz: die Brigade des Generals Okasaki, die bekannte „Ad-
ler-Brigade“, die spater den japanischen Sieg bei Liaolian

entschied. Kuroki warf schlieBlicb diese letzte Brigade in

den Kampf. Ein schwerer Augenblick der Unsicherheit.

Die Brigade ist zum Steben gebracht. Kann Okasaki nicht

Yorwartskommen? Nein. Er wartet nur, bis unter seinem

Geschiitzfeuer der Widerstand des Feindes schmilzt. Er

lauert auf den Augenblick der Schwache. Er hat ihn ge-
wahlt------- die Brigade geht zum Angriff iiber und siegt.



Aus dem Balkankrieg



Die nachfolgenden Artikel erschienen in der Monats-

schrift „Strzelec"", die — besonders unter den Mitgliedern
der Polnischen Militdrischen Organisation — einer Yertie-

fung der kriegswissenschaftlichen Kenntnisse dienen sollte.

Das Ganze hat den Charakter einer einheitlichen und in

sich abgeschlossenen Arbeit. Die Aufsdtze sind das Ergebnis
der Studien Piłsudskis iiber den Krieg, der im Jahre 1912

auf der Balkanhalbinsel zwischen Bulgaren, Serben und

Griechen einerseits und den Turken andererseits gefuhrt
wurde.



I. Die Bulgaren

Wie es bei Kriegen meistens der Fali ist, geben die ersten

Berichte davon iiber die Einzelheiten der ausgefocbtenen
Kampfe keine geniigende Ubersicbt. Darum muB die Be-

leucbtung der taktischen Seite des letzten europaischen
Krieges — leider — noch der Zukunft iiberlassen bleiben.

Aus den allgemeinen Mitteilnngen, die man schon in der

Literatur finden kann, gewinne ich nicht den Eindruck,
daB der Balkankrieg so belehrend ware und auf taktischem

Gebiet so viel Neues gebracht hatte wie der vorhergegan-
gene Japanische Krieg.

Es wurde viel iiber die verwegenen und raschen Front-

iiberfalle der Bulgaren auf die tiirkischen Stellungen be-

richtet, und wahre Wunderdinge wurden davon erzahlt.

Nach den Angaben zu urteilen, die wir besitzen — sie sind,
wie ich nochmals betonen muB, sehr unzureichend —, ist

der Erfolg weit eher der Unzulanglichkeit des tiirkischen

Heeres zuzuschreiben ais der ZweckmaBigkeit des von den

Bulgaren angewandten Mittels, den Feind zu iiberwinden.

Selbst bei der so ungeschickt geleiteten Verteidigung, wie

sie bei den Tiirken herrschte, selbst bei solcher Mutlosig-
keit, wie sie im tiirkischen Heer in Erscheinung trat, daB

ganze Divisionen im Laufe eines Tages mehrmals einfach

schandlich aus ihren Stellungen davonliefen, verhinderten

doch die gewaltigen Verluste der Bulgaren bei jedem An-

griff den Sieger daran, seinen Erfolg einigermaBen auszu-

2 Piłsudski III
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nutzen. Jedesmal, sowohl in der ersten Schlacht bei Petra

und Kirk-Kilisse wie auch in der zweiten bei Liile-Burgas
zog sicb das gescblagene Heer des Sultans vor der bulgari-
schen Verfolgung rubig zuriick und konnte, wo entschlos-

sene Manner an der Spitze standen, sogar groBe Teile des

bei der panischen Flucht zuriickgelassenen Kriegsgerats wie

Kanonen, Wagenparks, Munition retten.

Ich muB offen gestehen, daB ich mich bei der Lektiire

der entsetzlichen Darstellungen der Panik ganzer tiirki-

scber Divisionen und Korps, bei der Nachpriifung der Ein-

zelbeiten des regellosen Riickzugs oder eigentlich eher der

Flucht der Tiirken nacb jeder Schlacht, bei der Feststel-

lung einer unglaublichen Desorganisation im tiirkischen

Heer, bei dem ein drei oder vier Tage langes Hungern die

Regel war und selbst der Oberbefehlshaber einen ganzen

Tag ohne Nahrung bleiben muBte, daB ich mich da nicht

des Eindrucks erwehren konnte, daB „die slawischen Brii-

der“ schlecht gefochten haben und eine schlechte Fiihrung
hatten. Dagegen gab die tiirkische Heeresleitung Beweise

von ungewóhnlicher Energie und Tiichtigkeit, da sie nach

so scbandlichen Niederlagen und solcber Flucht schon am

Tage nach der Schlacht etwa 40 bis 60 Kilometer hinter

den verlassenen Stellungen ihre Truppen zum Stehen brin-

gen und zu neuem Widerstand, zur Wiederaufnahme des

Kampfes zwingen konnte*). Ich kann mir nicht vorstellen,
daB bei einer etwas besseren Organisation auf tiirkischer

Seite und einer hóheren Morał im Sultanheer uberhaupt
*) Von Petra sind es 40 Kilometer nach Wisa und Liile-Burgas, von dort

bis Tschataltscha 60 Kilometer, also P/2 bis 3 Tagesmarsche. Zum Vergleicb
diene: Kuropatkin zieht sich nach der Schlacht bei Liaoyang, in der er nur leicht

geschlagen wurde, nach Mukden (etwa 80 km weit) zuriick, nach der Schlacht

bei Mukden (welche Niederlage der bei Liile-Burgas entspricht) his Sipinghai
(etwa 130 km).
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bulgarische Siege in Frage gekommen waren; so stark er-

schópften die Bulgaren ihre leidensckaftlichen — eine an-

dere Bezeichnung kann ich dafiir nicht finden — Front-

iiberfalle bis „aufs Messer“, da sie obne geniigende Feuer-

vorbereitung ansgefiihrt wurden. Einer der Beobachter, der

Italiener Zoli, oder auch Wagner von der „Reichspost“ bat

die treffende Bemerknng gemacbt, daB die verfriihten bul-

garischen Angriffe nicbt eine Folgę der Unfahigkeit der

Offiziere waren, sondern eines unaufhaltsamen Ungestiims
der Soldaten, die dem seit Jahrbunderten verbaBten Feind

so schnell wie móglicb auf den Leib riicken wollten.

Wenn also die Erfabrungen des bulgarischen Krieges
unser taktiscbes Wissen wabrscheinlicb nicht in dem MaBe

bereichern werden wie der japanische Feldzug, so kann

man doch fur die psychologiscbe oder — breiter gefaBt: —

soziologische Seite des Krieges ans der Balkan-Tragódie
sehr viel wertvolles Materiał scbopfen. Auf der einen Seite

haben wir also die Sieger. Ich spreche von den Bulgaren,
denn iiber die Serben und die Griechen babę ich leider bis

jetzt fast gar keine Nachricbten.

Selbst bei nur oberflacblicher Durchsicht der Zeitungs-
nachrichten fallt vor allem die groBe Begeisterung des

Volkes fur die Kriegssache auf. Alles ziebt in den Krieg,
alt und jung. Die Bulgaren baben binsichtlicb der Ausniit-

zung des Menschenmaterials fur den Krieg selbst die Fran-

zosen iiberfliigelt, die darin an erster Stelle in Europa ste-

hen, da sie 14 v. H. ihrer Bevólkerung in die Kriegskaders
bringen. Die Bulgaren kamen sogar auf 16 v. H. Das ganze
Land blieb ohne Arbeitskrafte auf allen Gebieten des tag-
lichen Lebens, doch nirgends wurde eine Klage, wurde

Kleinmut laut. Um nationaler Ziele willen, die weit weniger
wichtig ais unsere polnischen waren, wirft man obne Zó-
9*



20 MILITARISCHE YORLESUNGEN

gern buchstablich die ganze mannliche Bevólkerung in die

Waagschale des Geschehens. Wenn wir uns ins BewuBtsein

rufen, daB beim Aufstand von 1863 im ganzen Gebiet der

Wojewodschaften Krakau und Sandomierz mit einer Bevól-

kerung von 800 000 Einwohnern nur die kleine, 3000

Mann starkę Abteilung von Langiewicz unter den Waffen

stand, wenn wir uns daran erinnern, daB von der 4 Milli-

onen Seelen zahlenden Bevólkerung des KongreB-Kónig-
reicbs im Jahre 1863 niemals mehr ais 1 v. H. und mei-

stens noch weniger kampften, wenn wir an unsere spezi-
fisch polnische Angsthysterie vor dem Waffengebrauch ge-

geniiber dem Feind denken, so muB man nicbt nur Neid,
sondern sogar tiefe Beschamung vor jenen Gliicklichen

empfinden, die nicbts vergessen hatten.

Dasselbe muB man von der sorgfaltigen Vorbereitung der

bulgarischen Geister und Gemiiter auf die Operationsauf-
gaben des Krieges sagen. Alle jene uns fremd klingenden
Namen Kopriili, Koschana, Strunziza, Maritza oder wie

sonst diese mazedonischen Fliisse und Stadtchen heiBen,
sind den Herzen der Bulgaren vertraut und teuer geworden
durch die langjahrigen, dem Krieg vorausgehenden Frei-

scharlerkampfe in Mazedonien und — durch einen entspre-
cbend geleiteten Unterricht in der Volksschule. Fur jeden
Soldaten war der Kriegsschauplatz keine seelenlose, der

Einbildungskraft unzugangliche Ansammlung fremder geo-

graphischer Namen, sondern ein Land voll lebendigen In-

balts, mitempfundenen Streits und bewuBter Kampfe. Auch

hierin drangen sich uns dieselben Vergleiche auf. Wer von

den Polen in Galizien weiB etwas mehr iiber das KongreB-
Konigreich ais ein paar belanglose Dinge iiber Warschau

und noch einige andere Stadte in diesem Hauptteil der pol-
niscben Heimat? Wem ist hier das Leben im russiscben Teil
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Polens so vertraut, daB er im Notfall sich dort ais ein be-

wuBter Stratege — im soldatischen, nicht im generalstable-
rischen Sinne — bewahren wiirde nnd nicht ais ein Mensch,
der wie ein Blinder gefiihrt werden muB?

Dieses standige Mitleben des bulgarischen Piemont — des

Bulgarenstaates — mit GroB-Bulgarien, das noch unter tiir-

kischer Herrschaft stand, zeitigte wahrend des Krieges aus-

gezeichnete Friichte. So besetzt die schwache Division des

Generals Kowatschew binnen einigen Wochen ein Gebiet

von 20 000 Quadratkilometern, nachdem sie aus ibm einen

doppelt so starken Feind allmahlich zuriickgedrangt hatte.

Das konnte natiirlich nur deshalb geschehen, weil die ganze

Bevólkerung nicht nur das bulgarische Heer freudig ais

Stammesgenossen empfangt, sondern ihm auch jedwede
Hilfe leistet: es bei der anstrengenden Deckung vertritt,
seine Ruckenstellungen sichert, Wege ausbessert und ihm

die sorgfaltigste Fiirsorge angedeihen laBt. Leider wird

diese, gerade fur uns so interessante Seite der bulgarischen
Kriegstatigkeit — wie iibrigens in den meisten ahnlichen

Fallen — nur schwach durch die Quellen erlautert, die

mir zur Verfiigung standen.

Ebenso stiefmiitterlich behandeln dieKriegsautoren einen

anderen Teil der militarischen Tatigkeit: die Arbeit der

Freischarler-Abteilungen in Mazedonien. Dem Krieg ging
ein langjahriger Vorkampf voraus, der von den Bulgaren in

Mazedonien hartnackig gefiihrt wurde, und zwar in ahn-

licher Art wie die Revolutions-Methoden im russischen Teil

KongreBpolens wahrend der Jahre 1904—1908. Diese Ban-

den, wie man sie technisch nannte, fanden auch ais Hilfs-

werkzeug wahrend der Kampfe der regelrechten Truppen
Verwendung. Uber die technische Seite dieser Zusammen-

arbeit habe ich bis jetzt nicht das Mindeste gefunden. Wie
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einer der Korrespondenten (Wagner) mitteilt, verschwieg
man aus diplomatischen Riicksichten systematisch die Tatig
keit der Banden, weil Europa solchen ungesetzlichen Mit-

teln feindlich gegeniibersteht. Die einzige kennzeichnende

Bemerkung, die ich anfiihren kann, ist die, daB die bulga-
rischen Offiziere gróBtenteils Mazedonier von Geburt wa-

ren, also Manner, die bereits in der Friedenszeit an der

Tatigkeit und den Kampfen der Banden auf mazedoni-

schem Gebiet teilgenommen hatten. Viele Grausamkeiten,
die von den Bulgaren an der muselmanischen Bevólkerung
veriibt worden sind, sucben die Berichterstatter jetzt ge-
rade diesen Banden zuzuscbieben. Es ist schwer nachzu-

priifen, ob das der Wahrheit entspricht. Man muB aber

wohl annebmen, daB bei dem jahrhundertealten HaB gegen
die Unterdriicker, dessen AuBerungen in diesem Krieg die

Bulgaren kennzeichneten, Ausschreitungen gegen die Ge-

setze der Menschlichkeit ziemlicb allgemein waren.

Zur Erganzung der Charakteristik der Bulgaren will ich

noch hinzufiigen, daB der Prozentsatz der Analpbabeten in

ibrer Armee kaum 8 v. H. betrug.

II. Die Tiirken

Jeder, der „Bieniowski“*) gelesen hat, entsinnt sich ge-
wiB der schónen Strophen, welche sich an den mohamme-

danischen Osten wenden, den der Dichter wahrend einer

seiner Reisen kennengelernt hatte. Wie Słowacki bekennt,
hat ihm dieses Land „durch die Ahnlichkeit des Todes“

sein Vaterland vor Augen gefiihrt, „sein Herz erfaBt und

Tranen entlockt“. Dieses unbewuBte Gefiihl hat sich auch

*) „Bieniowski“ ist eine grofie Diehtung von Julius Słowacki, einem der

grofien polnischen romantischen Dichter.
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meiner bemachtigt, ais ich die tragischen Seiten der Ge-

schichte des tiirkischen Heeres wahrend des letzten Krie-

ges durchblatterte und ais Kehrreim immerfort die Verse

des Dichters zu vernehmen glaubte:

„Vergeblich, o vergeblich! Heimliche Wunden

Haben den ungliickseligen Kórper dir zerfurcht.

Das durch den Tod bereits gebleichte Antlitz

Hat meine toten Vater mir heraufbeschworen . . .“

Die Leser des „Strzelec44 mogen mir diese etwas gefiibl-
volle und lyriscbe Einleitung zu einer trockenen, bericbt-

artigen Notiz iiber die Kriegshandlungen der tiirkischen

Armee verzeihen. Diese sind aus gewissen Griinden unge-
wóhnlich lehrreich, und zwar gerade fur uns. Und zwar

deshalb vor allen Dingen fur uns, weil die tiirkischen Feld-

herren und Fiihrer die Notwendigkeit kennen, aus dem

Stegreif zu organisieren.
Die strenge, unbarmherzige und — disons le mot —

deutsche Wissenschaft hat unwiderruflich alles verurteilt,
was auch nur ein biBchen an das Organisieren einer fiir

Kriegshandlungen bestimmten Armee aus dem Stegreif er-

innert. Sie kann zum Beweis ihrer Lehrsatze auch den tiir-

kischen Feldzug anfiihren. Das turkisehe Heer befand sich,
was die Organisation betrifft, in einem erheblich scblecbte-

ren Zustand ais die Armee Napoleons III. im Jabre 1870.

Zur Wiirdigung der Sachlage geniigt es, die Gescbichte

des III. tiirkischen Armeekorps anzufiihren. Der Korps-
fiihrer, Machmud-Muchtar-Pascha, langt am 17. Oktober
— die erste Schlacbt fand am 22. Oktober statt — an, um

den Befebl iiber die Truppen zu ubernehmen, die ihn zum

er sten Małe sehen. Von den Divisionsfiihrern hat nur einer,
der Chef der 7. Division, bereits friiher das Kommando
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innegehabt, die beiden anderen sind neu ernannt. In Much-

tar-Paschas Kriegskasse befinden sicb 14 tiirkische Pfund,
ungefahr 320 Kronen! Die 8. Division gebt in den Kampf
in einer Zusammensetzung aus — zwei Bataillonen! Viele

der Bataillone zahlen im ganzen nicht mebr ais 200 bis 300

Mann, so daB sie eigentlicb eber eine Kompanie ais ein Ba-

taillon darstellen; das 8. Kavallerie-Regiment geht in einer

Starkę von 200 Mann in den Kampf, und die selbstandige
Kavallerie-Division, welcbe die Zusammenziehung und Mo-

bilmacbung der Armee decken soli, zahlt insgesamt nur —

1300 Sabel.

SchlieBlich wird dem Armeekorps noch eine Reserve-

Division aus Afiun-Karahissar beigegeben, und es geht mit

38 000 Mann in den Kampf, die in aller Eile versammelt

und organisiert waren, gleicbviel ob gut oder schlecht orga-

nisiert, aber jedenfalls aus dem Stegreif. Nach der ersten

Scblacht bei Petra und Kirk-Kilisse zieht sich das Armee
korps am 23. Oktober in vólliger Unordnung auf Wisa zu-

riick. Alles wird „perakende“, wie man bei den Tiirken

zerstreute und ohne ibren Truppenteil umherirrende Sol-

daten nennt. Machmud-Muchtar-Pascba improvisiert eine

neue Organisation des Armeekorps, das sicb bereits am 29.

wieder dem Feind entgegenstellt — kaum fiinf Tage, nach-

dem das Korps vollig in Atome zerrieben worden war. Das

ist tatsachlich eine erstaunliche Gescbwindigkeit, auf die

man neidisch sein konnte!

Mit dieser ganz aus dem Stegreif gebildeten Truppe —

die man wohl nur noch aus Tradition das III. Armeekorps
nennt — fiibrt Muchtar-Pascha einen schweren dreitagigen
Kampf auf dem rechten Fliigel der tiirkischen Armee wah-

rend der Schlacht, die aus den Zeitungen unter dem Na-

men der Schlacht von Liile-Burgas bekannt geworden ist.
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Die ersten Kampftage bringen den tiirkischen Waffen im

„III. Korps44 einen gewissen Erfolg, der zwar schwach, aber

doch ein Erfolg ist. Und ais sich schlieBlich der linkę Flii-

gel und die Mitte des kampfenden Heeres in Unordnnng
zuriickziehen, halt das Korps noch einen zweitagigen
Kampf aus, wobei es vom linken Fliigel her durch eine

ebenso improvisierte Abteilung unterstiitzt wird, die — man

weiB nicht, aus welchem Grunde — die prunkvolle Benen-

nung „XVII. Armeekorps44 tragt.
SchlieBlich miissen sich beide Korps zuriickziehen. Der

Riickzug zieht eine vollige Auflósung aller Abteilungen
nach sich. Die tiirkische Armee weicht bis vor die Mauern

Konstantinopels auf die Verteidigungslinie von Tschatal-

tscha zuriick. Es folgt eine neue improvisierte Ordnung
aller Armeekorps, welche sich inzwischen samtlich in „Pe-
rakende44-Banden verwandelt hatten. Doch noch ehe er

Tschataltscha erreicht, bildet Muchtar-Pascha wahrend der

Flucht aus dem Stegreif die Organisation seines Korps und

formt schon am sechsten Tage nach Beginn des Riickzugs
ein aus drei Divisionen bestehendes und 18 000 Mann zah-

lendes Armeekorps. Die improvisierte Neuordnung, die

schon in der ganzen Armee durchgefiihrt worden ist, bringt
hei Tschataltscha wenig Neues zu der von Muchtar-Pascha

bereits wahrend der Flucht geleisteten Arbeit hinzu.

Es ist unmóglich, wenn man eine in alle Einzelheiten

gehende ordre de bataille des Armeekorps in verschiede-

nen Zeitabschnitten des Feldzugs priift und die Nummern

der Truppenteile sowie die Namen ihrer Fiihrer zusammen-

stellt, zwischen dem einen und dem anderen Bild irgend-
eine Ahnlichkeit zu finden. Ahgesehen von der hartnackig
festgehaltenen Numerierung des III. Armeekorps und der

7., 8. und 9. Division ist alles iihrige in jeder neuen ordre
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de bataille vollkommen anders. Im letzten Befehl — auf

der Tschataltscha-Linie — hat man bereits die Numerie-

rung der Regimenter aufgegeben und nennt sie einfach

„kombiniertes Regiment der Nizams des und des Majors
oder Obersten44.

Die Organisation aus dem Stegreif war fur die tiirkische

Armee so notwendig, daB wir selbst wahrend des Kampfes
die Merkmale dieser Arbeit finden. Hier haben wir z. B.

einen Abschnitt aus dem Bericbt des Oberstleutnants Mecb-

med-Ai-Bey, den er am dritten Tage nach der Schlacht bei

Liile-Burgas an seinen Kommandanten abgesandt hat:

„Da sicb nach dem gestrigen Kampf am gestrigen Abend

die Kampfeinheiten sehr stark vermiscbt hatten, habe ich

ais Kommandant des linken Fliigels aus den Truppen, die

in meinen Handen waren, zwei Bataillone gebildet; das eine

unter der Fiihrung des Majors Dscbemal-Bey aus 270 Mann

bestehend, die zu verscbiedenen Regimentem des Nizam

gehóren, das andere aus 208 Mann, gefiihrt durch Major
Sia-Effendi vom 23. Regiment. Ich habe beide Bataillone

der Fiihrung des Obersten Fenzi-Bey iiberlassen. Es war

mir unmóglicb festzustellen, wohin sie eigentlich gehórten,
und da der Kampf bereits begonnen worden war, so habe

ich die erwahnten Bataillone Euer Exzellenz zur Verfiigung
gestellt.44

Machmud-Muchtar-Pascba improvisiert mitten im Kampf
seinen Stab, sobald er zum Kommandanten der „II. óst-

licben Armee44 ernannt worden ist, die aus drei Korps, dem

III., XVII. und XVIII., bestebt. Er nimmt dazu yerschie-
dene Perakende-Offiziere. DaB solche Perakende-Offiziere

keine Seltenheit waren, móge der folgende Absatz aus einem

Bericht des Divisionskommandeurs Dschemal-Bey bezeu-

gen:
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„. . . Ich nehme an, daB es sehr niitzlich ware, um mei-

nen rechten Fliigel zu sichern, den drei Bataillonen noch

zwei weitere beizugeben und dann alles dem Kommando

des Fiibrers der Reserve-Ersatz-Division aus Angora zu

unterstellen, welcher von Stellung zu Stellung reitet, obne

daB ibm eine besondere Aufgabe zugeteilt ware.“

Die Intendantur, die Munitionslieferung, mit einem

Wort: der ganze Dienst hinter der Front der Armee und

des Korps muBte auf die gleiche Weise improvisiert wer-

den. Derselbe Muchtar-Pascha versucht zweimal, diese fur

die Kriegfiihrung notwendigen Hilfsmittel zu organisieren.
Jedesmal geschieht es durch besondere Ernennung von Pe-

rakende-Offizieren, die dem Pascha gerade zufallig in die

Hande geraten waren. Mit einem Wort: wohin man blickt,
werden Entscheidungen improvisiert, die sehr wenig oder

gar nicht mit alledem rechnen, was der Friedenszustand

der tiirkischen Armee war.

Ebenso lag es in der ganzen Armee des Sultans, in allen

anderen Korps und Divisionen. Das III. Korps Machmud-

Muchtar-Pascbas bildete in dieser Hinsicbt durchaus keine

Ausnabme. Wenn man alle Bericbte iiber die ungliickseli-
gen Perakende durchblattert, erbalt man entscbieden den

Eindruck, daB man es nicht mit einer regelrechten Armee

eines Staates zu tun hat, sondern mit einem Aufstand oder

einer Revolution, mit einem Krieg ohne geregelte und in

unumstrittenem Besitz befindliche Grundlage. Nur Frank-

reich kónnte mit den Beispielen aus der groBen franzósi-

schen Revolution und mit der „defense nationale“ des Jah-

res 1870 in dieser Hinsicbt mit der Tiirkei wahrend des

letzten Balkankrieges vielleicbt verglichen werden. Wenn

ich den Dichter Słowacki travestieren diirfte, so wiirde ich

sagen, daB durch diese „Ahnlicbkeit“, aber nicht mit dem
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Tode, sondern durch die Ahnlichkeit des Lebens, und zwar

des Kriegslebens in diesen Bildern aus dem Balkankrieg
meine Aufmerksamkeit gerade auf die Tiirken gelenkt wor-

den ist. Ich glaube, daB ein Studium dieser Improvisations-
arbeit der muselmanischen Fiihrer uns sehr viel Belebrung
geben kann.

Zunachst einige allgemeine Worte iiber die Improvisa-
tion selbst. Wie ich bereits oben sagte, zuckt die unbarm-

berzige Wissenschaft mit veracbtlichem Lacheln die Ach-

seln iiber die sehweren, in blutigem SchweiB unternomme-

nen Versuche, eine Kriegsorganisation zu improvisieren.
Sie weist mit bosbaftem Triumph auf die Folgen eines sol-

chen Unternebmens — in Frankreich im Jahre 1870,
bei den Improvisationen Kuropatkins im Japaniscben
Kriege — und wird schlieBlich die tiirkiscben Niederlagen
gerade diesem Umstand zuschreiben. Und dennocb!

Dennoch beginnt unsere neuzeitliche Kriegswissenschaft
mit den improvisierten republikanischen und napoleoni-
schen Armeen, in Zeiten, in denen man weniger dariiber

nachgriibelte, eine hunderttausendkópfige Armee fast ohne

Kaders zu bilden, ais jetzt, wenn es gilt, einer mit Miihe

gescbaffenen Organisation ein einziges Bataillon hinzuzu-

fiigen. Damals gab die Improvisation Frankreich den un-

bedingten Sieg iiber die Feinde, noch ehe Napoleons Genie

in seiner ganzen Herrlicbkeit erstrablte und ehe die groBe
Armee von Jena und Austerlitz, von Wagram und Fried-

land geschaffen worden war.

Ohne auf die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der An-

schauungen iiber eine Stegreiforganisation des Heeres ein-

zugeben, bleibt es eine unbedingte Wabrbeit: daB der-

jenige viel vermag, der unter einem Zwang handelt. Und

fur alle diejengen, welche gezwungen sind, wird es auBer-
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ordentlich lehrreich sein, zu betrachten, wie sich andere

geholfen haben, die in einer Zwangslage waren, wie in die-

sem Fali die Tiirken.

Die erste Improvisation vor der Scblaeht bei Petra und

Erikler bat es mit einem organisierten Menschenmaterial

zu tun, und zwar mit Bataillonen, Brigaden und Divisio-

nen, welche die tiirkische Armee in Friedenszeiten geschaf-
fen hatte und welche eine schlecht durchdachte Mobil-

machung bereitstellte, die nicht mit den Mangeln eines

riesigen Verkehrsnetzes in den riickwartigen Verbindun-

gen des Heeres gerechnet hatte. Die organisatorische Ar-

beit der tiirkischen Fiihrer, die eine nicht bis zur Kriegs-
tiichtigkeit entwickelte Armee in den Kampf fiibren muB-

ten, hatte darauf zu beruhen, schadliche Trugbilder wie

die von Divisionen, die aus zwei Bataillonen besteben, oder

von Regimentem aus ein paar Kompanien zu beseitigen
und von vornherein das Menschenmaterial aus den Kampf-
formationen auszuscheiden, das nicht geniigend oder gar
nicht fur den Kampf ausgebildet war. Das haben die tiir-

kischen Generale nicht getan. In ihnen wirkte noch un-

hewuBt der Glaube an die Richtigkeit der Mobilmachungs-
Anordnungen nach, die Uberzeugung vom groBen Wert

der ganzen Organisations-Maschinerie des Staates und der

Armee. Die Folgen ihrer Abneigung, die Organisation gró-
Berer Truppenteile zu improvisieren, ais die Mascbinerie

versagte, haben aber den Tiirken viel Scbaden zugefiigt.
Die Schein-Bataillone, -Regimenter, -Brigaden und -Divi-

sionen hielten einen durchaus wirklichen Raum besetzt, der

keineswegs der wirklichen zur Verfiigung stehenden Starkę
entsprach. So hatte man in der ersten Schlacht auf einer
Front von iiber 40 Kilometern etwa 60 000 Mann aufge-
stellt. In der zweiten Schlacht, bei Liile-Burgas war eine
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Front von 50 Kilometern mit 70 000 Mann besetzt. Erst in

der Tschataltscha-Stellung erreicht die Frontlange ein et-

was normaleres Verhaltnis zur Kampferzahl.
Auch das Verhaltnis der verschiedenen Waffengattungen

war ganz unnaturlich. Ais Beispiel will ich die 7. Division

anfiihren, dereń Zusammensetzung schwach war und nicht

mehr ais 6—7000 Mann zahlte, aber mit 12 Artillerie-Bat-

terien (72 Geschiitzen) belastet war. Diese Division muBte

iiber ein schwieriges, aufgeweichtes Gelande vorriicken, um

den rechten Heeresfliigel zu decken. Von der Fahigkeit,
die zur Fliigeldeckung notwendigen Bewegungen auszufiih-

ren, konnte wobl kaum die Rede sein; die Infanterie war

einfacb nicbts anderes ais die gewóhnlicbe Bewachung der

sicb kaum vorwartsbewegenden Artillerie. So bat denn auch

die 7. Division ihre Aufgabe nicht erfiillt und iiberlieB

beim Riickzug einen Teil ihrer Artillerie im StraBen-

sehmutz dem Feind ais Beute. Das folgte auf ganz natiir-

liche Weise daraus, daB bei der fehlerhaften Mobil-

machung die Artillerie — wenn man die Zahl der Ge-

schiitze und nicht die der Munitionsparks zusammen-

nimmt — zur Kampfbereitschaft der anderen Waffengat
tungen in entschiedenem Widerspruch stand. Aber niemand

von denen, die das Kommando innehatten, hatte den Mut

gehabt, das „nicht improvisierte“ Mobilmachungsschema
anzutasten, das mit ganz handwerksmaBiger Genauigkeit die

Tiirkei mit 24 Armeekorps aus je drei Divisionen bedacht

hatte, dereń Wert aber natiirlich nur auf dem Papier stand.

AuBer den Seheinbataillonen und -korps gab es in den

Reihen des tiirkischen Heeres auch Scheinsoldaten, d. h.

solche, dereń Leben in Friedenszeiten sie keineswegs zu

Soldaten in Kriegszeiten tauglieh machte. Von ihnen be-

zeugt ein tiirkischer Offizier in seinem Bericht, daB sie
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„den Gewehrkolben beim ScbieBen an die Stirn (sic!) oder

an den Bauch anlegten“. Der Glaube an die Mobilmacbung
auf dem Papier und die Furcbt vor Improvisation batten

die tiirkischen Fiihrer auch in solcben Fali en davor zuriick-

gehalten, in das Mobilisierungsschema irgendwelche Ande-

rungen einzufiigen. Man zwangte solcbe Scbeinsoldaten und

auch die feindlieh gesinnten Griechen und Bulgaren zur

Truppe und fiihrte sie in die Schiitzenlinie und den Gra-

ben. Die Zahl dieser Soldaten war schon deshalb verhalt-

nismaBig groB, weil man das bessere Materiał schon im

Kampf gegen den albanischen Aufstand und im Tripolis-
Krieg verbraucht hatte und weil man, auf Grund der see-

lenlosen Billigkeit der Gesetze, dieselben Reservisten nicht

im gleichen Jahre nocb einmal ausheben wollte. Fur diese

wichtigste Notwendigkeit muBte also in iiberwiegender An-

zahl minderwertiges Menscbenmaterial berhalten, das nur

infolge der „konstitutionellen“ Gleichheit aller Burger vor

dem Gesetz in die Reservistenlisten eingetragen worden

war.

Bei der Organisierung des tiirkischen Heeres feblte in

den ersten Tagen der Geist der EntscbluBkraft und der Im-

provisation. Gewisse Dinge tat man aus Zwang, aber im

allgemeinen war Geborsam vor den in Friedenszeiten aus-

gearbeiteten Regeln und Vorschriften zu beobachten. Diese

Regeln und Vorschriften baben ibre Febler und Unzulang-
lichkeiten vollkommen erwiesen. Die meiste Improvisa-
tionsarbeit wurde vielleicbt in den allerersten Tagen des

Krieges bei der notwendigen Organisierung der Kriegs-
hilfsmittel geleistet, wie z. B. der Intendantur und Heeres-

verwaltung, also bei Dingen, die sich am schwierigsten im-

provisieren lassen und die Achillesferse jeder militarischen

Stegreifleistung bilden. An allem herrscbte Mangel: an
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Kleidung und Stiefeln fur die zusammengeholten Reservi-

sten, an Wagen und Pferden fur die Proviant- und Muni-

tionskolonnen, an Brot fiir die Menschen, an Hafer fiir

die Pferde und an geschickten und geschulten Verwaltern

fiir alle diese Bediirfnisse.

Mit einer solchen „nicht zu Ende improvisierten“ Armee

haben die tiirkischen Feldherren die erste Schlacht an der

Front Timurhauli-Erikler in den Tagen des 22. und 23. Ok-

tober geliefert, die mit einer vólligen Niederlage der Tiir-

ken endete. Der iiberwiegende Teil der Truppen flob auf

das schandlicbste vom Kampfplatz, selbst ohne daB er vom

Feinde verfolgt wurde. Ganz geringe Verluste — von 10

bis 15 Mann — geniigten, um ganze Bataillone und Begi-
menter in panischer Angst und Verwirrung ibr Heil in der

Flucht suchen zu lassen, wobei sie sich noch gegenseitig be-

schossen. Fast die halbe Artillerie blieb auf den Feldern

im Schmutz stecken. Die Befestigungen von Kirk-Kilisse

wurden ohne einen ScbuB geraumt, denn nur der Korps-
kommandant mit seinem Stab und 150 Perakende-Sol-

daten aus verschiedenen Begimentern blieben wahrend der

Nacbt auf dem Posten. Im III. Armeekorps z. B. konnte

sogar von der Aufstellung einer Nachhut gar keine Bede

sein; denn der General, dem mąn das aufgetragen hatte,
war ganz mutterseelenallein, selbst ohne Adjutanten zuriick-

geblieben und muBte diese verantwortungsschwere Auf-

gabe allein durchfuhren, naturgemaB obne irgendeinen
Nutzen.

Der nachtliche Biiekzug — eigentlich die Flucht — in

der Nacht vom 22. auf den 23. fiir die einen, vom 23. auf

den 24. fiir die anderen verwandelte die ganze tiirkische

Armee in ein Menscbenchaos, in dem von einer Verbindung
zwiscben den Truppen keine Bede sein konnte. Zum Gliick
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fiir die Tiirken nahm der Feind die Ver£olgung nicht auf

und begniigte sich mit der Besetzung der von der geschla-

genen Armee verlassenen Stellungen. Das gewahrte etwas

— iibrigens sehr kurz bemessene — Zeit, um eine neue

Heeresorganisation zu improvisieren. Diesmal war die

Dringlichkeit einer Improvisation so sichtbar, daB selbst

der groBte Sklave der papierenen Einrichtungen und Ver-

ordnungen sie in Angriff nehmen muBte. Sie lag auch tie-

fer im Wesen der Dinge.
Vor allem war das Menschenmaterial, aus dem man ein

Heer zurechtstutzen konnte, diesmal ein ganz anderes. Es

iiberwog nicht — wie vorher — der Soldat, der durcb die

Zivil- und Militarverwaltung auf Grund der bestehenden

Verordnungen aus dem Landesinnern geliefert worden war.

Es gab natiirlich in den Reihen der Reservisten, die man

zu Divisionen und Bataillonen zusammengefaBt hatte, auch

solche, aber sie waren in der Minderheit. Die iiberwiegende
Mehrzahl hatte etwas von einer Freiwilligen-Formation an

sich. Tatsachlich war bei der Aufreibung der Armee wah-

rend der Flucht jegliche Kontrolle der Vorgesetzten iiber

die Mannschaften verlorengegangen. Jeder machte halt, wo

er wollte; jeder konnte, wenn es ilun beliebte, den weiteren

Heeresdienst vermeiden, indem er sich den Menschenmas-

sen der vor den Schrecken des Krieges nach der Landes-

hauptstadt Konstantinopel fliicbtenden Landbevólkerung
anschloB. Die iibriggeblieben waren, waren also solche, die

mehr Widerstandskraft und mehr Lust hatten, das Vater-

land zu verteidigen, schlieBlich auch solche, die in dieser

Sintflut nicht den Rest ihrer soldatischen Erziehung, nicht

die innere Disziplin verloren hatten. Die Improvisation be-

deutete zwar eine um so schwierigere Aufgabe, ais sie fast

mit Einzelpersonen rechnen muBte, die vorher nicht in

o Piłsudski Ul
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Gruppen organisiert waren; das Menschenmaterial war

aber entscbieden besser und fur militariscbe Zwecke ge-

eigneter. Es verschwand z. B. das cbristlicbe Element aus

der Armee, das naturgemaB zum Feind binneigte, es ver-

scbwanden auch die geistig und kórperlich Scbwacben.

Wie weit diese, wenn icb so sagen darf, naturliche Aus-

lese reichte, kann man aus den folgenden Żabien beurtei-

len: Das III. Armeekorps stellte sich zum Kampf bei Erik-

ler-Petra in einer Starkę von vier Divisionen, welcbe ins-

gesamt 38 000 Mann ausmacbten. Am Abend des 27. Okto-

ber jedoch, am vierten Tage nacb der Beendigung der

Scblacbt, bericbtete Macbmud-Muchtar-Pascba dem Kriegs-
minister, er habe unter seinem Befebl 10 000 Mann und

nur noch zwei von den vier Divisionskommandeuren, aber

keinen einzigen Intendanturbeamten. Die Verluste in der

Schlacbt waren nicbt groB, bocbstens 1000 Mann. Der Rest

war auf der Flucht verlorengegangen, ein Verlust des

schlechteren Menscbenmaterials auf Grund einer natiir-

licben Auslese. In den anderen Armeekorps ereignete sich

selbstverst'andlich das gleiche wie im III. Korps.
AuBerdem begann man nun das Menschenmaterial je

nacb seinen Befahigungen fiir diesen oder jenen Zweck

einzuteilen. Wie icb oben bemerkte, befanden sich in den

tiirkischen Reihen zahlreiche Menschen, die in Friedens-

zeiten keine militarische Ausbildung erhalten hatten. Das

waren eben diejenigen, die beim SchieBen den Gewehrkol-

ben an die Stirn legten und die nicht die blasseste Ahnung
davon hatten, welchen Zwecken die Spaten, die sie trugen,
und andere ahnliche Dinge dienen sollten. Diesmal suchte

man iiberall, wo es durchfiihrbar war, bei den Bataillonen

besondere Kompanien aus ungeiibten Leuten zu bilden, die

fiir Transportdienste und alle anderen Hilfsarbeiten bereit-
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gestellt wurden. Das verminderte allerdings die Zahl der in

den Kampf gebrachten Gewebre — die Bataillone zablten

bisweilen nur zwei schwache Kompanien —, aber man

batte dafiir den Vorteil, daB die Gewebre nicbt nur scbein-

bar waren.

Wenn wir noch die notwendigen Bemuhungen hinzu-

rechnen, mit Hilfe der Perakende-Offiziere eine Heeres-

nnd Etappenverwaltung zu improvisieren — eine Arbeit,
die dadurcb etwas erleicbtert wurde, daB die Verbindungs-
linie um zwei bis drei Tagesmarsche verkiirzt war —, miis-

sen wir die Organisationsarbeit der tiirkischen Heereslei-

tung ais sehr scbwer und interessant bezeicbnen, und da-

durch noch um so schwerer, ais sie fast unter dem feind-

lichen Kugelregen vollbracht werden muBte. Fiirwahr, die

Widerstandskraft der tiirkischen Art ist seltsam, wenn fiinf

Tage nach der Aufreibung der Armee der Oberkommandie-

rende einen Befehl erlassen kann, der auf der ganzen Front

den Angriff anordnet! Selbstverstandlicb war in diesem

Zeitpnnkt die Organisationsarbeit nicht beendet.

Und nun die zweite Schlacht bei Liile-Burgas. Die Tiir-

ken kampfen drei Tage lang an der ganzen Front, fiinf

Tage lang auf dem ostlichen, rechten Fliigel. Diese Schlacht

ist die blutigste des ganzen Krieges. Sie erinnert in keiner

Hinsicht an die Schlachten im Norden von Adrianopel und

Kirk-Kilisse. Die Improvisation hat ihre Feuerprobe be-

standen. Zwar haben die Tiirken die Schlacht verloren, aber

sie brachten den Bulgaren so schwere Verluste bei, daB von

einer Verfolgung durch sie keine Rede sein konnte. Der

Riickzug vollzieht sich in gróBter Ordnung und mit sebr

geringen Verlusten an Kriegsmaterial: Artillerie, Munition

und Wagenparks.
Die dritte Improvisation fand wahrend des Riickzugs

3’
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nach der Schlacht bei Liile-Burgas und in den befestigten
Stellungen von Tschataltscba statt. Sie unterscheidet sich

hinsichtlich des Menschenmaterials nicht grundsatzlicb von

den vorbergehenden. Dafiir wird aber eine durcbgreifende
Veranderung in der gesamten Heeresorganisation einge-
fiihrt: endlich verschwinden die papierenen Scbeinkorps
und -divisionen mit ihren unniitzen und schadlichen Be-

standen an Offizieren und Generalen, „die keine eigenen
Aufgaben zu erfiillen haben“. Die ganze Armee ist jetzt in

drei, diesmal wirkliche Armeekorps mit tatsachlich vorhan-

denen Divisionen, Regimentem und Bataillonen eingeteilt.
Die administrative Organisation wird vorziiglich durcb die

Nahe der Hauptbasis — Konstantinopel — mit ihren ge-

waltigen Transportmitteln und Verwaltungsmóglichkeiten
erleichtert. An dieser Front leistet die tiirkische Armee

dem Feind endlich erfolgreich Widerstand und macbt von

ihr aus im geeigneten Augenblick einen Ausfall, um wenig-
stens einen Teil des vorber Verlorenen zuriickzugewinnen.

Wie wir sehen, ist im Laufe eines einmonatigen Feld-

zugs der Aufbau des tiirkiscben Heeres einer griindlichen
Umgestaltung unterzogen worden. Von der vorherigen Or
ganisation auf dem Papier ist fast kein Stein auf dem an-

deren geblieben, und die entschlossene Improvisationstatig-
keit der tiirkischen Heerfiihrer hat das Reich vor der vol-

ligen und endgiiltigen Zerschlagung gerettet. Uber die tat-

sachlichen Ursacben der Niederlagen wird ein anderes Mai

die Rede sein.
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III. Die Ursachen der turkischen Niederlagen
Das Schicksał, das blind genannt wird und das doch klug

genug ist, die Kliigsten zu betriigen und irrezufiihren, Eat

uns manchmal Beispiele von ZusammenstóBen zwischen

Staaten und Vólkern gegeben, bei denen alle menscblicben

Berecbnungen getauscht wurden. Die Franzosen und das

verbiindete Europa wahrend der GroBen Revolution, die-

selben Franzosen und die Deutscben im Jahre 1870

mit seinen blitzschnellen deutschen Siegen, die Russen

und die Japaner, und schlieBlicb jetzt die Tiirken und

die Bulgaren — das sind Beispiele dieses vermeintlich

blinden Schicksals. Wenn man dann nachtraglich unter-

sucht, was den siegreichen Helden den Siegeskranz auf die

Stirn gedriickt hat, so wird den Forscher stets die zwangs-

laufige, eiserne Notwendigkeit fesseln, eine Notwendigkeit
des Schicksals, die allen Fehlern selbst der Sieger zum

Trotz, dem Mut aucb eines Hektor zuwider immer und im-

mer wieder die Fahnen der vom Schicksał Begiinstigten mit

dem Siegeslorbeer schmuckt. Nach einer gewissen Zeit kom-

men dann die technischen Analytiker und griibeln, ohne

auf diesen Fatalismus zu acbten, sehr ernst dariiber nach,
ob Bazaine infolge der deutschen Fehler hatte Frankreich

retten kónnen, ob Kuropatkin bei Liao-yang hatte Kuroki

besiegen kónnen, ob----------- man kónnte diese Beispiele
beliebig vermehren. Die einzige richtige Antwort darauf

waren die Verse des Dichters, die ich in meinem vorigen
Aufsatz angefiihrt hatte:

„Vergeblich, o vergeblich! Heimliche Wunden

haben den ungliickseligen Kórper dir zerfurcht.“

Was fur eine „heimliche Wunde“ ist es denn, der das

Schicksał eine ebenso „heimliche Tugend“ entgegenstellt?
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Es ist nichts anderes ais die immaterielle Starkę, die in der

militarischen Sprache die Morał der Truppen genannt
wird.

Der wesentlichste Teil der „Moral“ der Truppen ist das

leidenschaftliche Streben nach dem Sieg, nach Zermalmung
und endgiiltiger Uberwindung des Feindes sowie der Glaube

an den Erfolg der eigenen Waffen und ein daraus flieBen-

des soldatisches Selbstvertrauen. Diese Gefiihle — denn es

sind freilich Gefiible — schaffen in den Massen der Sol-

daten eine Grundlage fur die Entfaltung aller soldatischen

Tugenden, wie Mut, Ausdauer, gute Laune im Ertragen der

Miihen der Kampfe und des Krieges iiberhaupt. Sie ver-

leiben eine scbicksalsstarkę Kraft, die zum Siege fiibrt, be-

sonders wenn sie beim Feind auf jene „beimlicben Wun-

den“ stóBt, d. h. auf die gerade entgegengesetzten Empfin-
dungen. In unserem „technischen“ und zugleich „pazifisti-
scben“ Jahrhundert laBt sicb ein starkes Streben wahrneb-

men, diese urgewaltigen Gefiible durch tecbniscbe Werte

zu ersetzen, also durcb gute Organisation, durch Disziplin,
Zucbt und Ordnung. łeb wagę die Behauptung, daB die

tecbniscben Vorziige oder Febler nur ein Ersatz fur die ge-
nannten elementaren Grundlagen der Morał des Soldaten

und der Truppe sind, ein Notbebelf, der fur die Kriegs-
arbeit meistens unzureichend bleibt.

So unterstreicht die Kritik der Ersatz-Tecbniker gegen-
iiber den Tiirken mit groBer Genugtuung die Tatsache einer

ungewóhnlichen Desorganisation bei den Truppen des Sul-

tans, eines auBerordentlichen Mangels an Disziplin bei den

Marschen, den Kampfen und allen anderen Kriegsband-
lungen. Sie sieht darin die Hauptursache fiir die tiirkischen

Niederlagen und nennt es einen Mangel an sittlichen Wer-

ten in der Armee, bei den hoheren wie bei den niederen
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Stufen. Man muB tatsachlich zugeben, daB bei der tiirki-

scben Armee in dieser Hinsicbt erschreckende Dinge ge-
scbahen. Icb wahle aufs Geratewohl einige Beispiele aus

den Tatsachen, die mir zur Verfiigung stehen.

1. Alle diese Menschen — es ist bier von Reservisten die

Rede — wurden nacb der Einberufung schnell eingeklei-
det und nacb wenigen Tagen, ohne Nachpriifung, ob sie mit

den Waffen umgeben konnen, zum Babnbof gebracht und

in die Kampftruppen eingereiht. Manche wurden sogar un-

eingeldeidet verscbickt, weil man darauf recbnete, auf den

weiteren Stationen wiirden Uniformlager vorhanden sein.

Darauf wurden 10 000 Mann uneingeldeidet wieder zuriick-

gesandt, um erst uniformiert zu werden.

2. Bei jedem Regiment stand ein Wagenpark mit Uni-

formen und Waffen, die zur Ausriistung der zu den Trup-
pen stoBenden Soldaten bestimmt waren. Kaum waren diese

armen Menschen bei ihrer Kompanie angelangt, so kleide-

ten sie sich in der kalten und regnerischen freien Luft aus

und suchten sich vom Wagen ibre Kleidung zusammen.

Man driickte ihnen ein Gewebr in die Hand, und die Un-

teroffiziere gaben ibnen Anweisungen, wie man diese Waffe

handhaben und laden muBte. Viele von diesen sełtsamen

Soldaten zogen, wenn sie keine passende Uniform gefunden
hatten, wieder von dannen, wie sie gekommen waren, und

manch einer von ibnen war bereits am folgenden Tage tot-

geschossen, auch ohne vor dem Tode die Genugtuung ge-
nossen zu haben, daB er eine Soldatenuniform hatte tra-

gen diirfen.

3. Die gróBte Sorge des ICommandanten war der Pro-

viantmangel. Die hungrigen Soldaten, die nur karglich mit

einigen Stiicken KommiBbrot verseben wurden, verlieBen

jeden Abend die Stellungen, um binter der Front nacb ir-
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gendwelcher Nahrung zu suchen. Man konnte bei dieser

Sachlage nichts tun, um die Leute auf ihren Posten zu

halten.
4. Die Soldaten hatten oft im Verlauf von 36 Stunden

nur eine Handvoll getrockneten, ungekochten Reis im

Mund. Sie hatten auch kein Wasser, denn die kleinen Feld-

flaschen waren schon gleich im Anfang leer getrunken. Die

Toten und Verwundeten wurden erst nach langerer Zeit

weggeschafft. So taumelten die Soldaten beim Gehen und

hatten nicht einmal Kraft genug, um etwas warmes Essen

fur sich abzukochen; andere muBten dazu befohlen wer-

den, um es fur sie zu tun.

5. Bei der Armee befand sich die Versorgung der Ver-

wundeten in sehr schlechtem Zustand; eigentlich gab es sie

iiberhaupt nicht. Das hatte auf die Geistesverfassung der

Soldaten einen sehr nachteiligen EinfluB. Hunderte dieser

Ungliicklichen, die nirgends Zuflucht fanden, lagen voll-

standig erschópft mitten im StraBenschmutz oder in den

Stadtchen vor den Haustiiren auf dem Boden und erfiill-

ten die Luft mit ihren Klagen.
6. Um die Verwundeten kiimmerte man sich wenig. „Ich

weiB, daB niemand mehr an mich denkt“, laBt sich einer

der verwundeten Soldaten vernehmen, „ich hin zu nichts

mehr niitze. Wir Verwundeten sind nur eine Last. Sie

móchten, daB wir sterben.“ Ein Arzt riihmte sich, daB er

einen falschen Alarm veranlaBt hatte, damit die Leicht-

verwundeten — und dereń waren iiber 1000 Mann — da-

vonliefen. „Ich kenne kein besseres Geheimmittel“, sagte
er, „um ein uberfiilltes Feldlazarett zu entlasten!“

7. Der Anblick der fliichtenden Soldaten war so er-

schiitternd, daB nur die Feder eines Zola einen Begriff da-

von hatte gehen kónnen. Es gab keine Ordnung. Die Ver-
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wundeten flohen mit den Gesunden zusammen; jeder
machte halt, wo er wollte und wie es gerade kam, und um-

ging die mitten auf dem Wege ohne Gespann und Be-

mannung stehenden Wagen oder Geschiitze. Das war

keine geordnete Armee mehr, sondern eine hungrige, ver-

zweifelte Masse von Schiffbriichigen, ohne Ordnung und

Regel.
8. „Wir liefen links, dann rechts vor uns hin, zuweilen

auch zuriick. Oft begriffen wir nicht, wohin und wozu wir

uns weiterbewegten. Jemand ziindete abseits ein Feuer an,

einzelne blieben bei ibm stehen, andere stieBen sie hei-

seite, um selbst wiederum von den Nachfolgenden verdrangt
zu werden. Ein gewaltiges Durcheinander von Menschen

auf dem Wege und auf den umliegenden Feldern.“ Es ist

keine Rede von Regimentem oder Bataillonen, von geregel-
ten Feldlagern oder Ruheplatzen, nicht einmal von irgend-
einem Zufluchtsort. AU das ernahrt sicb, man weiB nicht

wovon. Das Armeekorps schmilzt unterwegs derart zusam
men, daB es schlieBlich kaum noch dreitausend und ein

paar hundert Mann zahlt.

9. Bei den ersten besten Truppenbewegungen in den

Stellungen entstand sogleich ein unbeschreibliches Durch-

einander und eine beispiellose Unordnung. Nach dem ge-

ringfugigsten Kampf muBte eine Pause angeordnet werden,
um die Einheiten, Bataillone und Kompanien wieder in

Form zu bringen.
10. Ein Regiment, das zu spat den Marscbbefehl erhalt,

riickt aus, ohne den Soldaten Essen gegeben zu haben. Die

hungrigen Leute werden bald schlapp und beginnen eine

gewisse Nervositat zu zeigen. Kaum waren sie ein paar hun
dert Meter in der Dunkelheit marschiert, so kamen die

einzelnen Einheiten, die Kompanien, derart durcheinander,
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daB man bałt machen muBte, um etwas Ordnung bineinzu-

bringen. In noch starkerem MaBe wiederholte sicb das

Durcheinander beim Passieren eines FliiBcbens und eines

jenseits gelegenen Dorfes. Es fielen Schiisse, und der Oberst

wie auch sein Stellvertreter wurden verwundet. Das Durch
einander wurde nocb gróBer.

Diese Reihe von Beispielen geniigt wohl, um die voll-

standige Desorganisation und eine beacbtliche Auflosung
zu bezeugen, nicht wahr? Hier muB ich aber sogleicb ge-

stehen, daB ich mit diesen Beispielen den Leser absichtlich

irregefiihrt habe. Sie betreffen namlich nicht alle die tiir-

kiscbe Armee im letzten Feldzug. Ich babę sie nebeneinan-

der gestellt, weil sie eine vóllige Ubereinstimmung aufwei-

sen. Und ich bin iiberzeugt, daB selbst der scharfste Be-

urteiler nicht erraten wird, welches Beispiel sich auf die

Besiegten bezieht und welches auf die Sieger. Jawobl, auf

die Sieger! Und nicht auf die ersten besten.

Alle ungeraden Beispiele sind Bericbten aus der tiirki-

scben Armee wahrend des letzten Krieges entnommen.

Wir wollen uns aber die Beispiele, die mit einer geraden
Zabl verseben sind, einmal naher anseben. Ich fangę
also an.

Nr. 2 — ist das Bild der Aufstellung der Armee durch

Napoleon vor der siegreichen Schlacbt bei Ligny im Jahre

1814.

Nr. 4 — ist die Brigade des Generals Okasaki nach dem

sechsunddreiBigstundigen Kampf gegen zwei russische Ar-

meekorps um die Mandschujama. Nachdem sie sechs An-

griffe mit aufgepflanztem Bajonett abgescblagen und die

feindliche Ubermacht siegreich zuriickgewiesen hat, verlaBt

sie nun ihre Stellungen, um durch eine andere Brigade er-

setzt zu werden.
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Nr. 6 — sind Bilder der siegreichen Armee Napoleons
nach der Schlacht bei Friedland.

Nr. 8 — stellt den Aufmarsch des furchteinflóBenden

Marschalls Davoust dar, der auf Napoleons Befehl in Eil-

marschen auf Wien, nach den beruhmten Schlachtfeldern

von Austerlitz marschiert, um dort die am starksten ge-
fahrdete Stellung einzunehmen, namlich die Verbindungs-
linie der franzósischen Armee zu decken, die von einer

gewaltigen ósterreichisch-russiscben Uhermacht bedroht

wird.
Nr. 10 schlieBlich — das ist keine Perakende, kein un-

gliickseliges tiirkiscbes Regiment! Es ist das tapfere 10. ja-
panische Regiment vor dem glanzenden Sieg bei dem

Nachtangriff auf Sankei-seki-sau in der Schlacht am

Scha-he.

Wenn ich die hier zusammengestellten Beispiele aus dem

Kriegsgeschehen anfiihre, so will ich damit selbstverstand-

lich nicht behaupten, daB der Sieg mit solchen Beweisen

von Unordnung, mangelhafter Vorbereitung und derglei-
chen mehr verbunden sein muB, wie man es bei Nieder-

lagen und Zusammenbriichen sieht. Weder der Vormarsch

des Marschalls Davoust, noch das Durcheinander im 10. ja-
panischen Regiment heim Angriff, noch auch die zyni-
schen Worte des Feldlazarettarztes aus napoleonischer Zeit

sind fur mich Vorbilder, und ich halte sie nicht fiir fórder-

lich fiir den Sieg. Ich habe diese Ausziige, die aus meinen

kriegsgeschichtlichen Studien stammen, nur dazu zusam-

mengestellt, um die wirklichen Grundlagen der soldatischen

Morał oder — besser gesagt — der Morał im Kriege hervor-

zuheben und zu unterstreichen, daB Ordnung und Regel,
eine feste Organisation, gute und rechtzeitige Vorbereitung
der Einzelheiten, eine gute Yersorgung der Truppen usw.
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nicht grundsatzlich die Vorbedingungen jener schicksals-

schweren Morał sind.

Der grundsatzliche Unterschied zwischen den Beispielen
mit gerader und denjenigen mit ungerader Nummer beruht

gerade auf dieser „Morał44. Wahrend sie nach dem geist-
reichen Ausdruck eines franzosischen Militarschriftstellers

eine Zerriittung der Organisation nach hinten („une de-

route en arriere44) hervorruft, bewirkt sie in den geraden
Beispielen eine ebensolche Zerriittung, aber nacb vorwarts

(„une deroute en avant“).
Dasselbe kónnte icb mit Beweisen fur die militarische

Disziplin in der preuBischen Armee wahrend des franzósi-

schen Feldzugs belegen, was die Leser vermutlich beson-

ders interessieren wiirde. Ich kónnte auch Beispiele ent-

gegengesetzter Art iiber die seinerzeit bestdisziplinierte rus-

sische Armee wahrend des Japanischen Krieges anfiihren.

Das wiirde mich aber in einem Aufsatz, der ohnehin schon

viele Abschweifungen enthalt, allzu weit fiihren. Ich nehme

an, daB der Leser mir auch so glauben wird, daB die

Schicksalsmacht, die im Kriege den einen Niederlagen, den

anderen Siege bereitet, die Morał der Truppen ist. Die Mo
rał ist aber Leidenschaft und Glauben, obwohl jene nichts

mit Sittłichkeit und dieser nichts mit Verstand und Klug-
heit zu tun haben.

Dem, der den Krieg richtig begreifen will, empfehle
ich, jene Vorgange zu studieren, bei denen die Sieger eines

Krieges in einer bestimmten Schlacht oder einem Kampf
besiegt werden, oder umgekehrt: wo die Besiegten des Krie
ges zeitweise siegreiche Uberwinder sind. Da kommt wohl

am deutlichsten der Wertunterschied zwischen den kamp-
fenden Parteien zum Vorschein. Hier wird am klarsten

sichtbar, mit welch gewaltiger Reibung bei den einen die
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Kriegsmaschinerie, selbst bei ihren Erfolgen arbeitet, um-

gekehrt aber, mit welcher Leichtigkeit die anderen jede

Niederlage iiberwinden*).
Um den moralischen Stand der tiirkiscben Truppen zu

veranschaulicben, wahle icb also Augenblicke, in denen sie

siegreich waren und mehr Selbstvertrauen haben konnten

und muBten, Augenblicke, in denen festgestellt wurde, daB

sich der Feind geschlagen vor ihnen zuriickzieht.

Das erste Beispiel entnehme ich der groBen „bataille de

rencontre“, der ersten wahrend des Feldzuges, die am

22. Oktober stattfand. An der riesigen Front begegneten
sich, ganz unabhangig voneinander und infolge des beider-

seits schlecbten Kundschafterdienstes unerwartet, die Vor-

huten der beiden Heere. Trotz aller Schwierigkeiten, wel-

che ein derartiger Kampf den Truppen bietet, blieb am

Abend das Ubergewicht auf der Seite des schlechter orga-

nisierten Gegners, also auf der tiirkischen Seite. Um die

Morał der Truppen zu beleuchten, halte ich mich nicht bei

der ganzen Kampffront auf, sondern wahle jenen Ab-

schnitt aus, auf dem der ZusammenstoB — die „rencontre“,

um es ,,polnisch“ auszudriicken — mich am meisten an

unsere kleinen Geplankel auf den Feldern von Zamarty-
nów**) erinnern, wo die Schiitzen bei einem plótzlichen

*) Trotz meiner eigenen Anklage uber die Abschweifungen will ich mir doch

noch erlauben, aus dem Gefiihl begreiflicher „Schadenfreude“ ein Beispiel von der

Einnahme desFleckensHei-kau-tai durch dieRussen anzufiihren.Man Stelle sich vor,

da6 ein ganzes Armeekorps, und zwar eines der besten, mit seiner Artillerie im

Laufe eines ganzen Tages einen Dorfflecken zu erobern sucht, der von drei Schwa-

dronen Kavallerie und einem balben Bataillon ReserveTnfanterie verteidigt wird.

Schliefilich weichen diese Truppen; denn, wie der japanische Major uber dieses

Ungliick berichtet, „konnte die japanische Kavallerie, da sie keine Seitengewehre
hatte, nicht den Endkampfaufnehmen“. Man kann sich in den russischen Sieg hin-

eindenken und mub bei diesem Triumph die Worte des Dichters wiederholen:

„Vergeblich, o vergeblich! Heimliche Wunden . .

**) Ubungsplatz der Schiitzen bei Lemberg.
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ZusammenstoB auf kaum 50 Scbritt Abstand beiderseits

mit unerhorter Kiihnheit zum Angriff iibergingen und auf

einen Raum von 30 bis 50 Scbritt eine ,,taktiscbe“ Urn-

gebung ausfiihrten.

In der Umgegend von Getschenlda erobert die aus einem

Bataillon des 1. Regiments und aus dem 6. Regiment be-

stehende bulgarische Vorhut in einem Gefecht unter gro-
Ben Verlusten zwei tiirkiscbe Batterien. Die Tiirken geben
mit einer schwacben Reserve-Division aus Ismid zum Ge-

genstoB vor. Die Seitendeckung der Bulgaren — drei Batail-

lone und ein Regiment —- stóBt gleichzeitig auf die anriik-

kende Vorbut der 3. tiirkiseben Division, die ungefahr
ebenso stark ist wie die Bulgaren. Das mit hohen Strau-

chern bewachsene Gelande hat bei dem unzureichenden

Erkundungsdienst eine fur beide Teile unerwartete Begeg-
nung bewirkt. Die beiden Batterien der Vorhut, die sofort

durch Gewehrfeuer beschossen wurden, erlitten groBe Ver-

luste. Die Bulgaren entfalteten scbnell ibre Bataillone,
stiirzten mit lauten Zurufen in breiter Front und mit aufge-
pflanztem Seitengewehr zum Angriff vor — und im Nu

lagen iiber 1000 Mann am Boden, von dem aus nachster

Entfernung abgegebenen mórderiscben Feuer der Tiirken

niedergemaht. Die Bulgaren zogen sich in Unordnung um

einige Kilometer zuriick. Dasselbe ereignete sich auch bei

Getschenkla. Die Division Ismid fiihrte auf den durch die

groBen Verluste geschwacbten Feind einen kiihnen Uber-

fall aus, nahm ihm die eroberten Batterien wieder ab und

warf ihn dann ebenfalls einige Kilometer weit zuriick.

Von den tiirkiseben Soldaten sah also jeder den auf die-

sem Absehnitt geschlagenen Feind, der sich in Verwirrung
zunickzog. Jeder muBte die groBen Verluste wahrgenom-
men haben, welche die bulgarischen Regimenter bei den
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vorangegangenen Angriffen erlitten hatten. Hunderte von

toten Feinden bedeckten das Scblachtfeld, und ein Vorge-
hen der ganzen tiirkischen Armee war zweifellos festzustel-

len. Also ein Sieg, gleich bei der ersten Begegnung mit dem

Feind! Also Selbstvertrauen bei dem Soldaten, der besser

und scblagfertiger ais der Feind ist? Nein, nicbts davon!

Die „heimlichen Wunden44 tun das Ihre . . .

In der gleichen Nacht, nacb dem am Abend erfochtenen

Siege fliichtet die Division Ismid in wilder Verwirrung und

Panik, ohne von irgend jemand angegriffen zu sein. Die

Soldaten beschieBen einander in der Dunkelbeit. Nun wer-

den mir die „Teehniker44 sagen: Ja, das ist eine Reserve-

Division! Aber nein, die benacbbarte 2. aktive Division

handelt genau so. Nacb einer schneidigen Zuriickweisung
des Feindes bei dem ZusammenstoB von Siiliolu ziebt sie

sich zuriick, oder besser gesagt: nimmt sie mit derselben

Kopflosigkeit ReiBaus wie die Kameraden von der Reserve.

Diesem scbónen Beispiel folgend, fiihrt die ganze Armee

eine „deroute en arriere44 aus und verwandelt die glanzen-
den „Armeekorps44 und „Divisionen“ in Perakende-Banden,
die in der Nacht umherirren, ihre Generale, Geschiitze und

Fahnen verlassen und ihre Gewehre dazu benutzen, die

eigenen Kameraden zu beschieBen; denn der Feind, der

am Abend schwere Yerluste erlitten hatte, zog sich einige
Kilometer weit zuriick und fing inzwischen an, sich aus

groBer Vorsicht einzugraben, da er — einen tiirkischen

Angriff erwartete!

Kann man ein krasseres Beispiel fur eine Niederlage in-

folge des Tiefstandes der militarischen Morał bei einer

Truppe finden? Kampf, Sieg und Niederlage geschehen
nicht im materiellen Gelande, nicht mit Hilfe der wirk-

lichen Kugeln und Seitengewehre oder der neuesten tech-
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nischen Erfindungen — all das hatte nicht den geringsten
EinfluB. Der Kampf fand vielmehr im unstofflichen

menschlichen Geist statt; dort stieBen die schwachen

„heimlichen Tugenden44 des turkischen Soldaten mit seinen

schweren „heimlichen Wunden“, seiner „Moral“ zusammen,

und es ergab sich eine fabelhafte Niederlage der ersten.

Die weiteren, bereits materiellen Ergebnisse sind nur eine

gewóhnliche Folgę der lebhaften geistigen Erregung, die in

diesem immateriellen Kampf durchlebt worden war.

Nehmen wir ein anderes Beispiel, wiederum aus einer

Zeit, da die Tiirken iiber die Bulgaren gesiegt hatten. Wie

ich bereits in meinem vorigen Aufsatz ausfiibrte, hatten die

tiirkischen Fiihrer ihr Heer nacb der ersten Niederlage in

besserer Zusammenstellung erneut in den Kampf gefiihrt.
Die Zusammenstellung war auch in moralischer Hinsicbt

besser, denn bei der allgemeinen „deroute en arriere“ blie-

ben die Menschen von gróBerer seelischer Kraft bei den

Fahnen. Ein Sieg, allerdings nur ein zeitweiliger und un-

bedeutender, war den Tiirken diesmal beim III. Armeekorps
unter dem Befehl Machmud-Mucbtar-Paschas beschieden.

Ich entnebme die Beschreibungen seiner „Siege“ seinem

im Ton durchaus aufrichtigen Biicblein:

Schon am ersten Tag, dem 29. Oktober, berichtete der

Divisionskommandeur Dschemal-Bey u. a.: „Die Infanterie

begann unter der Wirkung des feindlichen Artilleriefeuers

sich von selbst, ohne ausdrucklichen Befehl zuriickzuzie-

hen. Ich vermochte den Fliehenden den Weg zu verlegen
und zwang die Leute unter Bedrohung mit dem Revolver,
wieder vorzugehen.“

Am selben Tage versuchte eines der Regimenter wahrend

des Kampfes in Unordnung zu fliichten; aber die vor-

sichtshalber in seinem Riicken aufgestellte Kavallerie
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brachte das Regiment unter ahnlichen Drohungen zum

Stehen.

Trotz dieser unangenehmen Vorfalle wurden die Bul-

garen mit vereinten Kraften nicht nur zuriickgeschlagen,
sondern sie zogen sich, in ihrer linken Flankę von Umfas-

sung bedroht, etwas zuriick. Machmud-Muchtar-Pascha ritt

die Front der Regimenter ab und begliickwiinschte die

Truppen zum erfochtenen Sieg.
Am folgenden Tage, dem 30. Oktober, dauert der Kampf

fort. Die Tiirken greifen an. Beim Angriff zieht sich die

Division Dschemal-Beys viermal „in der gróBten Unord-

nung“ zuriick, nnd zwei Divisionskommandeure fiihren die

zuruckweichenden Truppen jedesmal mit Gewaltanwendung
wieder in den Kampf. Einer von ibnen berichtet, daB er

infolge dieser Anstrengung „nicht mebr die Kraft besaBe,
sich im Sattel zu halten“. Auch diesmal werden die Bulga-
ren gezwungen, in eine neue Verteidigungsstellung zuriick-

zugehen.
Am 31. Oktober herrschte schwache Kampftatigkeit, von

der sich aus den Berichten eines der Generale nur eine Zu-

sammenfassung der Eindriicke entnehmen laBt:

„Wenn das III. Armeekorps in dreitagigem schweren

Kampf mit Gottes Hilfe Erfolg hatte, so muBten doch die

Divisionskommandeure und der Stab des Armeekorps an

den gefahrlichsten Stellen Posten fassen, um eine Flucht

der Truppen zu verhindern. Aber so kónnen die Dinge
nicht weitergehen! Es ist nicht móglich, die Leute ununter-

brochen mit Sabel und Revolver zu bedrohen oder die

Korpskommandanten zu zwingen, sich unablassig in den

ersten Reihen aufzuhalten, um die Soldaten anzufeuern.44

Einen Tag spater, am 1. November, muBten zwei Korps
kommandanten folgende Aufgahe erfiillen: Einige Batail-

4 Piłsudski III



50 MILITARISCHE YORLESUNGEN

lone versucbten, einen Hiigel zu besetzen, ais unweit von

ihnen ein paar Granaten platzten. Entsetzt wandten sich

die Bataillone sofort zur Flucht. „Wir bestiegen mit dem

ganzen Stab unverziiglich die Pferde und ritten mit blank-

gezogenen Sabeln auf die Fliebenden ein. Unter Drohun-

gen und scharfen Zurufen zwangen wir sie, haltzuma-

chen“, erzahlt Machmud-Muchtar-Pascha.

Scbon in dieser Nacht war die ganze moraliscbe Kraft

des tiirkischen Soldaten erschópft, und auch die kórper-
liche Kraft der Generale und Obersten ging infolge des

Hin- und Herfuebtelns mit dem Sabel und der standi-

gen Bedrobung der IJntergebenen mit dem Revolver zur

Neige.
Es folgte, was kommen muBte, was man wahrend der

fiinf vorangegangerien Tage nur mit iibermenscblicher

Kraft vermieden hatte: eine allgemeine, regellose Flucht

der Regimenter und Divisionen setzte ein, abermals ohne

Verfolgung durch den Feind, der naeh fiinf Tagen kleiner

Niederlagen von allem genug batte.

Beweisen all diese Beispiele nicht iiberzeugend genug,
daB der tiirkiscbe Soldat den Sieg nicht leidenschaftlich

suchte? Bekunden diese Dinge nicht, daB er selbst bei

sichtbaren Erfolgen seiner Waffen an ihren Sieg nicht

glaubte? Einen Sieg z. B. so zu erfechten, wie das unsere

polnischen Politiker in ihren Debatten iiber mógliche und

unmogliche Kriege verlangen: nachdem man einige Bluts-

tropfen — bei Gott nur gar nicht mehr! — vergossen hat,
ja, das ware dem tiirkischen Soldaten schon lieb gewesen!
Wenn ibm dabei noch jemand batte garantieren oder be
weisen kónnen, daB der Sieg auf seiner Seite bleiben

wiirde, so hatte er wohl anstandig kampfen kónnen. Aber

aus eigenem EntscbluB wollte er weder kampfen, noch
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glaubte er an den Erfolg seiner Anstrengungen. Und das

ist die Grundursache der tiirkischen Niederlagen.
Eine griindlichere soziale und geschichtliche Deutung

dieser Erscheinung wiirde andersartige Untersuchungen er-

fordern ais diese, die in den Spalten des „Strzelec14 ihren

Platz finden sollen. Hier will ich nur meinen Eindruck in

dieser Hinsicht zusammenfassen. Mir scheint, daB bei den

heutigen Tiirken durch ihre MiBerfolge auf allen Gebieten

ibres Gottesstaates die moralische, gefiihlsmaBige Lehre ab-

gestorben ist, die sie einst zu leidenschaftlichen Kampfen
um die wirtschaftliche und politische Vormaehtstellung
iiber die Unglaubigen trieb. Die Beriihrung mit Europa
brachte ihnen an Stelle dieser moraliscben Doktrin nur eine

verstandesmaBige, die importiert, aber nicht erlebt war

und dem Gefiihl nichts gab. Von den Schaden, die

gerade diese europaische Doktrinenreiterei bei den Tiirken

auf militarischem Gebiet anrichtete, werde ich ein ander-

mal sprecben.

IV. Die Ursachen der tiirkischen Niederlagen
Zweiter Teil

In meinem letzten Aufsatz habe ich versucht, die grund
satzliche Ursache fur die Niederlage der muselmaniscben

Truppen darzustellen. Fur mich ist es der Tiefstand der

militarischen Morał, d. h. der Mangel an leidenschaft-

lichem Willen zum Siege und an einem berecbtigten oder

unberechtigten Glauben an den eigenen Waffenerfolg. Da

die Eigenschaften der bulgarischen Soldaten genau ent-

gegengesetzt waren, so waren die Niederlagen nicht abzu-
wenden. Das brachte die Armee des Sultans von vorne-

berein in eine schwere Lagę, die gewissermaBen nur durch

Ersatzeigenschaften fur die grundsatzliche „Kriegsmoral11,
4*
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durch Ordnung und Regel, innere militarische Zucht, durch

gute technische Ausriistung und schlieBlich durch die Starkę
der aufgestellten Truppen erleichtert werden konnte. Die

Kriegsgeschichte kennt eine Menge solcher Beispiele, in

denen solche Ersatzeigenschaften fiir einen Endsieg ge-

niigten. Man erinnere sich nur an den englischen Buren-

krieg in der neuesten Kriegsgeschichte, um fiir diese Be-

hauptung einen Beleg zu haben.

Das Ungliick der Tiirken wollte aber, daB der Krieg ihr

Heer in der Zeit seiner Reorganisation iiberraschte. Da hat-

ten ihm die neu importierten Grundsatze das noch nicht

gehen kónnen, was ihnen an guten Eigenschaften inne-

wohnte, hatten aber doch schon den wirklichen Wert dessen

zerstórt, was vor den Reformen vorhanden gewesen war.

Uherdies war der Eifer in der Neugestaltung — auf allen

Gebieten des tiirkischen Lebens — so groB, daB er in den

Kópfen eine Art von schulmeisterlichem Besserwissen er-

zeugte, das sich meistens mit eingebildeten, unwirklichen

Vorstellungen von den Dingen verbindet. Vermutlich wurde

diese Einstellung noch dadurcb verstarkt, daB die Lehrmei-

ster der Tiirken Deutsche waren, die auf jedem Gebiet ver-

schiedene Lehrsatze und Regeln fiir den Export bereit bal-

ten. Ich glaube, daB die tiirkische Erfahrung in dieser

Hinsicbt fiir uns Anfanger auf dem Gebiet des Militaris-

mus recht lebrreicb sein kann. Man kann nicht bereit-

stehende Muster blind nachahmen, die den Bedingungen
der bei uns notwendigen Kriegfiihrung gar nicht angepaBt
sind. Vor allen Dingen handelt es sich dabei um den Or-

ganisationsplan selbst.

In der Tiirkei batte man das deutsche, oder sagen wir

besser: das europaiscbe System unverandert iibertragen.
Auch bei uns sind ja standig Neigungen vorhanden, eine
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regelrechte Armee nachzuaffen, obwohl die Grundsatze der

Bildung eines Freiwilligenheeres nichts mit dem gesetz-
lichen Zwang gemeinsam haben, der in der regelrecbten
Armee besteht. Wie in dem einen so werden auch in dem

anderen Fali anstatt der Wirklichkeit nur Trugbilder das

Ergebnis sein. Webe dann denen, die — wie die Tiirken —

auf ihre papierenen Armeen, Kriegsbereitschaften, Korps
und selbst Kompanien vertrauen!

Man batte also in der Tiirkei vor allen Dingen in Uber-

einstimmung mit den europaischen Grundsatzen die allge-
meine Wehrpflicht eingefiihrt und das ganze Reich in Ge-

biete eingeteilt, die der Zahl der Armeekorps entsprechen
sollten. So kamen 24 solcher Bezirke heraus, obwohl es im

ganzen tiirkischen Heer, wie ein Schriftsteller sehr witzig
bemerkte, vielleicht kaum vier Generale gab, die ein Ar
meekorps zu befehligen fahig waren. Dabei hatte man auch

nicht an das Fehlen eines Wegenetzes gedacht und gar

nicht damit gerechnet, daB der europaische Teil des tiirki-

schen Imperiums eine starkę ehristliehe Bevólkerung be-

sitzt, die in ihrer Gesinnung ais unzuverlassig gelten muB

und zum Militardienst bisher nicht herangezogen wurde.

Ein solches System erfordert eine langjahrige Arbeit, um

gute Ergebnisse zu zeitigen (man denke an Japan), um

Tausende und Abertausende von Reservisten, wie das in

Europa iiblich ist, auszubilden und vorzubereiten, die dann

bei der Mobilmachung die Kaders ausfiillen sollen. Zu

einer solchen Organisation hatte man einen Teil der aktiven

Truppen in Kader-Bataillone, -Regimenter und -Divisionen

eingeteilt, die aber angesichts der finanziellen Nóte natur-

gemaB nicht zahlreich waren. Schwache Kaders und starkę
Reserven sind aber keine gute Grundlage fur die Krieg-
fiihrung und geben den Organisations-Einheiten nicht die
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notwendige Bestandigkeit. Wie muBten diese Dinge erst

aussehen, ais der Krieg in einem Augenblick ausbrach, da

diese Reserve noch sehr schwach und oft ungeniigend ge-
schult und ausgebildet war. Inzwischen batte man aber das

allerdings nicbt europaische Heer, das wie die friiberen

Armeen mit langfristigem Militardienst immer an gewissen
bedrohten Punkten konzentriert war, vóllig desorganisiert.

Wenn wir noch die groBe Langsamkeit der Mobilmachung
hinzunehmen, die durcb den Mangel an VerkehrsstraBen

im Innern des Landes und durch die sprichwórtlich unge-
schickte Zivilverwaltung in der Tiirkei bedingt war, so er-

halten wir das Bild einer vóllig auf dem Papier stehenden

Militarorganisation. Ais man diese Maschinerie in Bewe-

gung setzte, kamen anstatt der erwarteten Armeekorps, Di-

visionen und Bataillone ganz unwirkliche Einheiten ber-

aus: Armeekorps von der Starkę einer Division, Divisionen

von der Starkę eines Regiments, Bataillone die eigentlich
Kompanien waren. Das alles war auf auBerordentlich

schwacben Kaders aufgebaut, die oft durch ein wertloses

Menschengemiscb verwassert waren. Das waren die Leute,
die den Gewehrkolben beim Anlegen an die Stirn bielten

und nicht begreifen konnten, wozu man ihnen einen Spa-
ten an die Seite gehangt hatte, da sie doch keine Gartner,
sondern echte und recbte Soldaten waren.

Wenn in dieser zahlenmaBigen Entwertung der militari-

schen Einheiten eine gewisse Regel geberrscht hatte, ware

die Not lange nicbt so groB gewesen. Mag eine Kompanie
den stolzen Namen sogar einer „Armee“ annebmen, wenn

das ihren Mut steigert. Aber die tiirkischen Armeekorps,
Divisionen und Regimenter waren von so versehiedener

Starkę, daB jede Móglichkeit eines Uberblicks verloren-

gehen muBte. UnbewuBt oder voll einfaltigen Glaubens
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biirdete man diesen militarischen Einheiten Pflichten auf,
die wohl ihren Benennungen, aber nicht ibrem effektiven

Stand entsprachen. In der ganzen diesbeziiglichen militari
schen Korrespondenz habe ich keine Spur davon gefunden,
daB man sich bemiiht hatte, den Schein von der Wirklich-

keit zu trennen. Eine Division nannte man einfach Divi-

sion, auch wenn sie weniger Soldaten ais ein Regiment
zahlte. Nur in einem einzigen Fali setzt der Kommandant

des II. Armeekorps, der anscbeinend vorsichtiger ais die

anderen war, in einer Mitteilung an seinen Kollegen vom

III. Armeekorps iiber die Bewegung einer seiner Divisionen

die Zahl der Soldaten — zweitausend — in Klammern

hinzu.

Die Selbsttauscbung iiber die Begriffe war so stark, daB

sie sogar die fahigeren unter den tiirkisehen Fuhrern an-

steckte. Zu diesen ist zweifellos der Oberbefehlsbaber des

III. Armeekorps, Machmud-Mucbtar-Pascha, zu zablen. Das

Kavallerie-Regiment, das seinem Korps zugeteilt wurde, be-

trug — nach Abkommandierung einer Anzabl von Reitern

zum Stabe — sagę und schreibe 80 Mann. Diesem „Regi-
ment“ iibertrug man die Aufgabe, den rechten Fliigel zu

decken und nacb den riickwartigen Stellungen des Feindes

bin Aufldarungsdienste auszufiibren. Im Laufe der Scblacht

aber, ais sich mitten in der tiirkisehen Stellung zwischen

den Divisionen eine Liicke von mebreren Kilometern ge-
bildet hatte, sandte man ihm noch einen erganzenden Be-

fehl, die Verbindung zwischen den Divisionen aufrecht zu

erhalten! Derselbe Macbmud-Mucbtar-Pascba wurde nach

dem errungenen — ich will nicht sagen: Sieg, aber immer-

hin — Erfolg iiber die Bulgaren in der Schlacht von Liile-

Burgas zum Oberbefehlsbaber der „óstlichen Armee“ er-

nannt, die aus dem III., XVII. und XVIII. Armeekorps be-
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stand, zusammen aber hóchstens einige 20 000 Mann zahlte.

Sofort ging der Pascha daran, einen neuen „Armee“-Stab
zu bilden, denn seinem friiheren III. Korps wollte er nicht

den Stab wegnehmen.
Die „Ahnlichkeit des Lebens“ erinnert mich mit diesen

Erscheinungen an die „toten Vater“ und die „Briider, die

am Leben sind“. Hier wie dort dieselbe Neigung,
die tatsacbliche Schwache mit wohlklingenden Namen zu

verdecken, das gleiche Spiel mit „Armeekorps41 und „Ar-
meen44, dazu ein Leben des Scheins, ohne die Fahigkeit,
der scbweren, nackten Wirklicbkeit klar und fest ins Auge
zu schauen, die doch nicht mit bunten Kleidern vermummt

ist.

Eine ebensolche schulmeisterliche Organisation, oder

besser: Desorganisation herrscbte auch beim Offizierkorps.
Es war unmóglich, eine geniigende Anzahl europaisch aus-

gebildeter Offiziere zu finden, welche die Stabe jener 24

Armeekorps und ihrer entsprecbenden Zabl von Divisio-

nen batten besetzen kónnen. Um wieviel weniger war es

fur die Truppen selbst der Fali! Trotzdem hatte man aus

dem Heer eine Anzahl wenig gebildeter Offiziere — oft

waren sie sogar Analphabeten! — zu entfernen begonnen,
die sich doch in der Armee eingelebt und ein besonderes

Element gebildet hatten, wie es eine gewisse Einheit der

Begriffe und des Lebens zwischen Offizieren und Soldaten

bedingte. Zweifellos haben zur Zerriittung und zum Man-

gel an innerer Zncht im Heer die standigen tiirkiscben Re-

volntionen und Gegenrevolutionen sehr stark beigetragen,
die immer wieder Angebórige der Armee, weil sie Anhan-

ger dieser oder jener Richtung waren, auf die StraBe setz-

ten oder des Landes verwiesen. Vor allem aber bat der

Armee, wie ich glaube, geschadet, daB man aus ihr ent-
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fernt hatte, was iiber die Einheitlichkeit und den Zusam
menhalt des Heeres, iiber die Verbundenbeit und das ge-
meinsame Leben von Offizier und Soldat entschied.

In dieser Hinsicbt waren dem turkischen Volk, das doch

die Armee bildete, zweifellos die europaischen liberalen

Theoretiker — die Jungtiirken — am meisten fremd. Wenn

ihre Lehren, anstatt rein tbeoretisch zu sein, dem iiberwie-

genden Teil des Volkes eine sittliche Losung vermittelt

hatten, Gefiihl und Leidenschaft, wie es z. B. in der fran-

zósischen Revolution der Fali war, so ware die Sache an-

ders gewesen. So aber konnte die Europaisierung des Hee
res nur nach langerer Zeit Ergebnisse zeitigen, wenn sich

der Soldat — der Sohn des ungebildeten Volkes — an die

Zusammenarbeit mit dem Offizier — dem europaisch ge-
bildeten geistigen Menschen — hatte gewóhnen kónnen,
wie es bei den meisten europaischen Heeren der Fali ist.

Da aber der Krieg ganz zu Anfang des Umbaus der alten

Tiirkei ausbrach, muBte der Soldat ganz ohne ein gefiibls-
maBiges Verhaltnis zu seinen Offizieren bleiben. Da er die

unaufbdrlichen Veranderungen um sich herum nicht ver-

stand und nicht erfaBte, so ging ihm die natiirliche Grund-

lage des Denkens verloren, ais welche ihm bisher der iiber-

lieferte óstliche Fatalismus der Sóhne des Propheten ge-

niigt hatte. Ich weiB nicht, ob die tiirkische Armee in ihrer

alten Zusammensetzung gesiegt hatte. Ich bin aber sicher,
daB sie mehr Zusammenhalt und Ausdauer im Ungliick be-

wiesen hatte, wenn die Hand Europas sie nicht beriihrt

und ihr jene theoretischen Scheinbegriffe zum Geschenk

gemacht hatte, an die man mit bewunderungswiirdiger Ein-

falt glaubte.
DaB die Reformen lebensfremd und nicht den besonde-

ren Bedingungen des turkischen Daseins angepaBt waren,
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trat auch bei der Ausgestaltung aller zum Krieg gehórigen
Hilfsobliegenheiten in Erscheinung. Bei der Artillerie z. B.

hatte man getan, was am leichtesten war: man versah jene
24 Armeekorps mit einer entsprechenden Anzabl von Ge-

scbiitzen. Man vernachlassigte, was schwieriger war: die

Munitionskolonnen und die gute Zufuhr von Munition.

Das Ergebnis lag auf der Hand: zahlreiche Batterien konn-

ten nur fur beschrankte Zeit in den Kampf eingreifen,
danacb stellten sie eber ein Hindernis ais eine Hilfe dar,
und bei Riickziigen suchte man sie loszuwerden und iiber-

lieB sie dem Feind ais Beute. Bei der am schwersten zu

bildenden Verwaltungsorganisation, der Intendantur, den

Etappen, allen den riickwartigen Verbindungen einer in

Kriegsbandlungen begriffenen Armee, vertraute man auf

die Eisenbahnen, die man aber nicbt sachgemaB zu ver-

walten verstand. Die einfacheren Verkehrsmittel, die mit

den Lebensbegriffen der Asiaten mehr im Einklang stan-

den, vernachlassigte man indessen. So batten die Bulgaren
z. B. fur den Heeresbedarf alle Zugochsen mobilisiert und

spannten sie ebensogut vor schwere Belagerungsgescbiitze
wie vor Munitions- oder Proviantwagen. Die Tiirken dage-
gen, die ibr Transportwesen auf der „europaischen“ Ei-

senbahn aufgebaut hatten, erlebten es, daB Kanonen und

Gewehre laut nach Munition verlangten und gleichzeitig
zahlreiche Waggons mit ihrer Ladung irgendwo einige zehn

oder zwanzig Kilometer weiter weltverloren auf Neben-

gleisen standen. Wahrend die Soldaten vor Hunger und

Entbehrungen zugrunde gingen, hatten sich die „europai-
schen“ Konserven im Wirrwarr des Eisenbabnwesens ir
gendwo derartig verloren, daB sie zu guter Letzt den Bul
garen in die Hande fielen oder auf den Riickziigen ver-

nicbtet werden muBten.
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Auf taktischem Gebiet werden wir bei den Tiirken die-

selbe tórichte Buchstabenglaubigkeit, verbunden mit aller-

lei Tauscbungen iiber die Kriegstatigkeit finden. Wer von

noch so unfertigen Anfangern in militarischen Dingen
kennt nicht die Lebre von der Uberlegenbeit des Angriffs
iiber die Verteidigung, der Offensive iiber die Defensive.

So treibt also der Oberkommandierende Nazim-Pascha die

ungeordneten tiirkiscben Horden, die keinen sicheren

Stiitzpunkt hinter sich haben, zum Angriff vor. Die Tiir
ken verlassen ibre befestigten Stellungen, um mit Miibe

und ungeordnet einen eintagigen Vormarsch zu unterneh-

men, nur damit ihnen die Bulgaren nicht mit der Offen-

sive zuvorkommen und damit sie nicht, Gott behiite, in

der befestigten Linie Kirk-Kilisse-Adrianopel in der De-

fensive bleiben. Zwei Tage sind so fiir die Organisations-
arbeit, die jetzt der tiirkischen Armee am notwendigsten
ware, verloren. Schon durch den kriegsmaBigen Vormarsch

sind die Truppen desorganisiert, die Lieferung aller erfor-

derlichen Dinge ist erschwert, das SelbstbewuBtsein der

Soldaten, die vielleicbt in ihren Schiitzengraben viel tapfe-
rer gekampft hatten, ist verschlecbtert. Alles das sind die

Folgen eines Bucbstabenglaubens. Wenn man dann in den

Berichten der verschiedenen Generale und Obersten vom

standigen Entscheiden iiber Aufgaben im Geist der Offen-

sive bei immerwabrendem Riickzug und Flucht vor dem

Feind liest, so tun sie einem leid. Aber zugleich muB man

iiber diese ungliickseligen Anfiibrer von Perakende-Armeen

lachen, die in ihrer Einfalt leeren Worten Glauben schenk-

ten und sich mit ibnen hartnackig die traurige Wirklich-

keit zu verschleiern suchten.

Wenn ich die Lebren kurz zusammenfassen soli, die sich

fiir uns aus den tiirkischen Niederlagen ergeben, so móchte
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ich sagen: Fort mit allen organisatorischen Tauschungen,
fort mit jeglichem militarischen Buchstabenglauben! Kamp-
fen und siegen kann man unter den schwierigsten Bedin-

gungen; selbst einer sebr scbweren Lagę kann man sich

entzieben. Aber man muB es leidenschaftlich begehren und

sogar der schwarzesten Wahrbeit scharf ins Auge blicken,
ohne sie durch Tauschung oder Einbildung verscbónen zu

wollen.



Abrifi der Militargeschichte
des Januar-Aufstandes



Diese in der Schule der Sozialpolitischen Wissenschaften
in Krakau gehaltenen Vorlesungen waren fur die Schiller

des Offizierskurses des Krakauer „Strzelec“ (Schiitzen-
bund) bestimmt.

Sie wurden von Piłsudski im Jahre 1914 in Buchform
bei Rzepecki in Posen unter dem Titel „Der 22. Januar
1863“ in popularer Fassung herausgegeben.

Die vorliegende Fassung ist das Ergebnis der heraus-

geberischen Arbeit des Chefs des Militarhistorischen Biiros,
des unlangst verstorbenen Generals J. Stachiewicz und des

Hauptmanns Stefan Pomarański.

Die Herausgeber setzten sich ais Ziel, alle Umarbeitun-

gen zu vermeiden, um die Niederschrift so wenig wie mog-

lich von den tatsdchlich gehaltenen Vorlesungen abweichen

zu lassen.

Das Original-Stenogramm der Vorlesungen wird im Ar-

chiv des „lnstituts zur Erforschung der neuesten Geschichte

Polens“ aufbewahrt.



Erste Vorlesung
(13. Februar 1912)

Meine Vorlesungen muB ich mit einigen Anmerkungen
versehen.

Die erste betrifft den Inbalt. Ich habe die Vorlesungen
„Die Militargescbicbte der polnischen Aufstande44 betitelt.

Das ist ein so umfangreicber Gegenstand, daB ich nicbt in

der Lagę ware, ihn ganz zu erschópfen. Das hat mich dazu

gezwungen, meine Vorlesungen auf einen einzigen Zeitab-

scbnitt zu begrenzen. Ich habe das Jabr 1863 gewablt. Ich

bin bei diesem Jabr stehengeblieben, denn es nabt seine

fiinfzigjahrige Wiederkehr, und ich mochte meinerseits et-

was zur Ehrung dieses Jahrestages beitragen. AuBerdem

besitzen wir, was alle anderen Aufstande anlangt, viele

wertvolle Werke, welche die militarische Seite in erscbóp-
fender Weise behandeln, wahrend iiber diesen Stoff eigent-
licb keine Arbeit vorliegt. Der Gegenstand lockte mich da-

ber, und ich wollte auf diese Weise eine Liicke ausfiillen,
die in der Geschicbte jenes Aufstandes besteht.

Nach diesem Jahr war namlich die Ansicbt vorherr-

schend, dereń Leitspruch die Worte Kaiser Alexanders II.

bildeten: „Keine Traume!44 Unter dem Eindruck einer sol-

chen Anschauung wuchs die polniscbe Volksgemeinscbaft
nach dem Aufstand auf. Im Sinne dieser Losung wurde

alles von der Volksgemeinschaft abgelehnt, was mit bewaff-

netem Kampf zusammenhing. Infolge einer solchen Ein-
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stellung wurde in der Geschichte des Jahres 1863 die mili
tarische Seite ganzlich vernachlassigt.

Ais ich iiber den riesigen Umfang dieser Aufgabe nach-

dacbte, kam ich zu der Uberzeugung, daB die Erfassung
des Ganzen von der militarischen Seite eine Unmóglichkeit
ist angesichts der kurzeń Zeitspanne und gewisser Quellen-
mangel, von denen noch spater die Rede sein wird. Infolge-
dessen habe ich mich darauf beschrankt, den Kriegsverlauf,
wie er bei den Kampfen des Jahres 1863 in die Erschei-

nung getreten ist, und ibre Entwicklung unter diesen oder

anderen Umstanden darzulegen. Ich móchte meine Kritik

móglichst sachlich halten und hin bestrebt, mich in die

Lagę derjenigen zu versetzen, die damals gewirkt haben.

Ihr werdet bei mir keine Ausfalle oder Kritik hinsichtlich

der Beschlusse finden, die dem Aufstand galten. Ich nehme

sie ais Tatsache an. Alle, die von mir eine andere Auffas-

sung erwarten sollten, werden somit enttauscht werden.

Die zweite Anmerkung betrifft die Quellen, die uns bei

der Behandlung des gegebenen Stoffes zur Verfiigung
stehen.

Jede Geschichtsschreibung muB sich auf Quellen stiit-

zen, und ihre kritische Betrachtung bildet die Unterlage
fiir die historiscbe Bearbeitung. Leider liegen fur jenes
Teilgebiet, das den Inhalt meiner Vorlesungen bilden soli,
sehr wenig Quellen vor. Jeder, der die Geschichte des Jah
res 1863 bearbeitet, muB sich iiber einen fiihlbaren Man-

gel an Dokumenten beklagen, und was die militarische

Seite betrifft, ist dieser Mangel besonders erschreckend.

Gewóhnliche, unmittelbare Quellen fehlen fast ganzlich.
Das sind immer die Befehle, Berichte, mit einem Wort:

die ganze Kriegskanzlei. Solcbe Quellen bestehen fiir die

polnische Seite aus begreiflichen Grunden eigentlich gar
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nicht, fur die russische aber sind sie jedem nicht amtlichen

Forscher unzuganglich. Darum ist ihre Darstellung und kri-

tische Beurteilung unmóglich.
Wenn ich mich nun den Quellen zuwende, die wir be-

sitzen, so teile ich sie in russische und polnische ein. In-

folge der Eigenart dieses Krieges haben die russischen Be-

hórden und kleinen Unterfiihrer die Geschichte in furcht-

barer Weise gefalscht. Sie beschrieben Schlachten, die gar
nicht stattgefunden hatten; manchmal wiederum stellten

sie Uberfalle auf fast webrlose Menschen ais Kampfe mit

bewaffneten Banden dar, verschwiegen ihre Verluste und

iiberschatzten diejenigen ihrer Feinde.

Von diesen Quellen will ich folgende Werke anfiihren:

1. dasjenige von Sergius Gesket, welches die anstandigste
Behandlung der Anfange des Aufstandes ist, und 2. jene
von Nicolas Berg und Nikolas Pawlischtschew. Diese beiden

letzten, die auch vielen polnischen Verfassern ais Grund-

lage fur die Behandlung der Geschichte des Jahres 1863

gedient haben, stiitzen sich vornehmlich auf Angaben, die

von Verratern vor den Untersuchungskommissionen ge-
macht worden sind. Man muB staunen, wie man von pol-
nischer Seite solche Quellen benutzen konnte. Der allge-
meine Mangel daran erklart es.

Berg stiitzt sich auf Angaben 1. von Oskar Awejda und

2. von Karol Majewski. Diese beiden Herren waren freche

Angeber. Und auf die Bandę ihrer Bekenntnisse stiitzt sich

auch einer der polnischen Geschichtsschreiber, und zwar

Przyborowski. Wir wissen gut, daB Menschen, die Angebe-
reien machen, in ihren Gestandnissen liigen. Kann man

aber sein Urteil auf Liigen aufbauen?

Wenn ich mich polnischen Werken zuwende, so muB ich

vor allen Dingen feststellen, daB sie die militarische Seite

5 Piłsudski III
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nicht umfassen. Von diesen Bearbeitungen erwahne ich die

Geschichte von Bolesław Limanowski, die fiir die allge-
meine Kenntnis der Zeit wichtig ist, obgleich sie der mili-

tarischen Seite wenig Beachtung schenkt, sowie das Werk

von Walery Przyborowski, das sich viel eingehender mit

der militariscben Seite der Frage befaBt. Da das letztge-
nannte Werk die am breitesten angelegte und der Ge
schichte dieses Aufstandes gewidmete Arbeit ist, bildet sie

ein notwendiges Hilfsmittel, das jedermann benutzen muB.

Sie besitzt jedoch zwei Fehler: sie stiitzt sich auf Angaben
von Verratern und entnimmt ihnen die Grundlage zur Be-

urteilung verscbiedenster Erscheinungen. Was die milita-

riscbe Seite betrifft, so hat Przyborowski sie iiberwiegend
auf Grund russischer Werke und polnischer Memoiren be-

arbeitet. Den zweiten sehr groBen Mangel dieser Arbeit

bilden ihre politischen Gesichtspunkte, die das Jahr 1863

vor der polnischen Volksgemeinschaft anklagen. Darin spie-
gelt sich jene offentliche Meinung wieder, die dieses Jabr

aus dem Gedachtnis und den Herzen der Polen auszutilgen
suchte. Deswegen sind viele seiner Behauptungen, Darstel-

lungen und Urteile mit dem gróBten Vorbehalt aufzuneb-

men. Der dritte Mangel berubt darin, daB der Verfasser

dieses Werkes, der das Gliick hatte, beim Aufstand unter

Fiihrung von Langiewicz zu kampfen, diesen Feldherrn mit

besonderer Vorliebe behandelt und die Handlungen ande-

rer Manner durcbaus ungerecht beurteilt, um seinen Lieb-

ling um so schóner herauszustreichen.

Eine besondere Gattung von Quellenmaterial sind die

zahlreichen Memoiren. Sie zeichnen sich jedoch einerseits

sehr oft durch groBe Rubmredigkeit und Ubertreibung aus,

so daB sie dadurch unwillkiirlich ein gewisses MiBbehagen
erwecken; andererseits sind sie zu sehr der óffentlichen
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Meinung unterworfen, ais waren sie nicht um der ge-
schichtlichen Wahrheit willen geschrieben, sondern um Ju-

gendfehler und Jugendvergeben zu recbtfertigen. Darum

mussen viele von diesen Memoiren ebenfalls mit groBer
Vorsicht behandelt werden.

ScblieBlich gibt es fur mich noch eine besonders wich-

tige Quelle: die Erfahrungen unserer kurz verflossenen re-

volutionaren Zeitlaufte. Hatte ich diese Revolution nicht

erlebt, so besaBe ich nicht den Schliissel zu sehr vielen

Fragen aus dem Jahre 1863. Da alle Revolutionen einander

gleichen, kann jemand, der nicht selbst die Revolution er
lebt hat, die Revolutionare kaum gebhhrend einschatzen.

Ais ich vor der Revolution verschiedene Biicher iiber das

Jahr 1863 zur Hand nahm, waren mir sehr viele Dinge un-

verstandlich; ich konnte mir nicht vorstellen, wie diese

oder jene Geschehnisse stattfinden konnten. Und darin

sind auch die Ursachen dafiir zu suchen, daB die Kritiker

bisweilen verschiedene Erscheinungen jener Epoche einsei-

tig auffassen: sie beurteilen die Zeiten der Revolution vom

Gesichtspunkt der Friedenszeiten aus und andererseits den

ungeregelten Krieg vom Gesichtspunkt der regularen
Wehrmacht.

Ais drittes mussen die Angaben erwahnt werden, welche

die historische Geographie und Statistik betreffen. Vor al-

lem ist die Einteilung des Landes sowohl von feindlicher

Seite wie auch seitens der Revolution wichtig. Die Revo-

lution teilte das KongreB-Kónigreich in Wojewodschaften
ein; es gab dereń acht. Vier entsprachen vollkommen der

Einteilung in Gouvernements: 1. die Wojewodschaft von

Sandomir entsprach dem Gouvernement Radom; 2. die

Wojewodschaft von Lublin dem Gouvernement Lublin;
3. die Wojewodschaft von Podlasie dem Gouvernement
s*
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Siedlce; 4. die Wojewodschaft von Masowien fast ganzlich
dem Gouvernement Warschau. Die anderen vier Wojewod-
schaften entsprachen nicht ganz dieser Einteilung. Die Gou-

vernementsvonŁomża und Piotrków* ) verschwanden. 5. Die

Wojewodschaft von Krakau entsprach dem Gouvernement

Kielce und dem siidlichen Teil des Gouvernements von

Piotrków. 6. Zur Wojewodschaft Kalisz wurde das Gouver-

nement Kalisz und die iibrigen Teile des Gouvernements

Piotrków einbezogen. Von den nórdlichen Wojewodschaf-
ten umfaBte 7. diejenige von Augustów das spatere Gou-

vernement Suwałki und Teile des Gouvernements Łomża;
8. die Wojewodschaft von Płock vereinigte den anderen

Teil des Gouvernements Łomża und das Gouvernement

Płock.

Die Bevólkerungsziffer des KongreB-Kónigreichs betrug
damals viereinhalb Millionen; es wohnten somit auf dem-

selben Raum iiber zweimal weniger Menschen ais gegen-

wartig. Warschau zahlte 170 000 Einwohner, das heiBt so

viel wie Krakau heutzutage.
Die Zusammensetzung der Bevólkerung war von der heu-

ligen etwas verschieden. Die Landbevólkerung iiberwog,
auch die Lebensweise der Bewohner war landwirtschaft-

lich. Die Industrie befand sich kaum in den Anfangen der

Entwicklung; Zuckerfabriken, EisengieBereien und an ein-

zelnen Platzen Webereien herrscbten vor. Warschau war

zu jener Zeit das gróBte Industriezentrum Polens.

Wicbtig ist auch in allen Kriegen das Verkebrsnetz.

Hier bestanden 1863 groBe Unterschiede zu heute. Die

Eisenbahnen befanden sich noch ganz im Anfang ihrer

Entwicklung und spielten keine hervorragende Rolle. Es

gab damals die folgenden drei Eisenbahnlinien: die Strecke

*) Petrikau.
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Warschau—Wien, Warschau—Bydgoszcz*) und Warschau
—St. Petersburg. Unter solchen Umstanden hatten die ge-

pflasterten HeerstraBen um so gróBere Bedeutung. Die

Hauptwege waren: auf dem linken Weichselufer die Kra-

kauer HeerstraBe iiber Radom und Kielce und zwei Heer
straBen in der Richtung von Berlin; auf dem rechten Ufer

die Lubliner HeerstraBe iiber Garwolin, die St. Petersbur-

ger quer durch die Wojewodschaften von Płock und Augu
stów und scblieBlich die Chaussee nach Brześć. AuBerdem

ist noch das kleinere Wegenetz zu beachten, das sich von

den Hauptstadten in KongreBpolen in verschiedenen Rich-

tungen ausbreitete, also von Lublin, Radom, Kalisz, Płock

usw. An diesen Wegen entlang zogen sich Telegraphen-
linien.

Und nun noch etwas Geschichte.

Vor dem Aufstand ereignete sich in der Zeit des Krim-

feldzugs im Jahre 1855 ein wichtiger Vorfall: der Tod Ni-

kolaus’ I. Sein Sohn, Alexander II., zeichnete sich am An-

fang seiner Regierung durch einen sogenannten Liberalis-

mus aus und begann verschiedene groBe Reformen einzu-

fiihren. Das erweckte in RuBland eine gewaltige liberale

und revolutionare Bewegung. Sie war so stark, daB sie sich

selbst in die entlegenen Winkel des amtlichen Lebens Ein-

gang verschaffte. Keine Kanzlei war mehr vor einem ge-
wissen EinfluB und der Einmischung der Liberalen sicher.

Ich mache deshalb darauf aufmerksam, weil dieser Zu-

stand auf alle Berechnungen des Jahres 1863 einen auBer-

ordentlich groBen EinfluB hatte. Der Glaube und die Hoff-

nung, daB russische Beamten- und besonders Militarkreise

nicht nur an der polnischen, sondern auch an der russi-

schen Revolution Anteil nehmen wiirden, bildete am An-

‘) Bromberg.



70 MILITARISCHE YORLESONGEN

fang des Aufstandes langere Zeit hindurch die Grundlage
fur verschiedene militarische Piane.

Dem Ausbruch des Aufstandes in Polen ging eine Art

Garung in Gestalt patriotischer Kundgebungen voraus. Die

Regierung sehwankte in ibren Entschliissen, so daB sie den

Eindruck der Schwache erweckte, was bei den Menschen

eine Zuversicbt hervorrief, die das Entstehen einer Revo-

lutionspartei sehr begiinstigte. An die Spitze dieser Partei

stellte sicb das sogenannte Nationale Zentralkomitee, wel-

ches sicb um die Mitte des Jabres 1862 endgiiltig gebildet
batte.

Wie wenig die Volksgemeinschaft vorher an einen be-

waffneten Aufstand gedacht hatte, kann man daraus schlie-

Ben, daB, ais im Marz 1861 die Regierung in Warschau in-

folge gewisser Kundgebungen eine Anzahl von Macbtbefug-
nissen der sogenannten Stadtischen Delegation iibertrug,
diese mit ihren Reamten, die damals Konstabler hieBen,
sich hauptsachlich damit befaBte, unter der Bevolkerung
nach Waffen zu sucben und diese zu beschlagnahmen. Wie

sollte das also eine Herausforderung der Regierung sein?

Der Kampfgedanke bestand somit damals in der polniscben
Volksgemeinschaft nicht. Von militarischen Vorbereitungen
konnen wir also erst von der Mitte des Jabres 1862 an spre-

chen, ais aus der Mitte der „Roten“ das schon erwahnte, aus

sieben Personen bestehende Zentrale Komitee entstand. Die-

sem Komitee traten ais Mitglieder auch Offiziere der revo-

lutionaren, halb polniscben, halb russischen Organisation
bei, die sich im Offizierskorps der Armee gebildet hatte.

Die Hervorragendsten unter ibnen waren Jarosław Dąbrow
ski, der wahrend der Pariser Kommune sein Leben lieB,
und Zygmunt Padlewski, der wahrend des Aufstandes hin-

gerichtet wurde; beide gehórten dem Komitee an. Sie wa-
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ren die einzigen Berufssoldaten im Zentralen Komitee und

die einzigen wirklichen Gewahrsmanner, auf denen die

Verantwortung fiir die Vorbereitungsarbeiten und den

Plan des Aufstandes von 1863 rubte.

Um die Krafte vorzubereiten, ging man damals zur Or-

ganisierung der Verscbwórung iiber. Sie war auf einem Sy
stem von Zehnergruppen aufgebaut. Aus den Zehnergrup-
pen bildeten sich Hundertscbaften. An der Spitze je einer

Organisation standen in jeder Wojewodschaft Bevollmach-

tigte des Zentralen Komitees.

Diese Verschwórung breitete sich sehr rasch aus und er-

reicbte im Januar 1863 vor dem Ausbrucb des Aufstandes

einen Umfang, dessen Zahlen Bewunderung fiir die Tat-

kraft und die groBe Yerschworerkunst abnotigen, die man

an diese Arbeit gewendet hatte. Die auf diesem Gebiet an-

gegebenen Zahlen seheinen etwas verdachtig, denn sie

stammen aus den Aussagen von Awejda. Kurz vor dem

Aufstand nahm man ais Unterlage fiir die Berecbnung: in

der Wojewodschaft Płock 5000 Mann, in der Wojewod-
schaft Lublin 5000, in Masowien 4000, in Podlasie 4000,
in der Wojewodschaft Kalisz 2000, in der Wojewodschaft
Sandomir 2000, in der Wojewodschaft Krakau 1000 und

in Augustów 700.

Ein anderes damaliges Mitglied des Komitees, Bronisław

Szwarce, ein Mann, der kein Verrater war und lange Zeit

in Zwangsarbeit verbracbt hatte, fiibrt an dieser Zahlen-

aufstellung gewisse sehr glaubbafte Anderungen durch, die

durcbaus dem Eindruck entsprecben, den ich beim Studium

dieser Angelegenheit gewonnen habe. Aus Riicksichten auf

die Verschwórung konnte man nicht die Reihen der eigent-
lichen Kampfer kontrollieren und muBte sich mit den Fiih-

rern begniigen, so daB die Zehnergruppen nur in der Ein-
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bildung verblieben. Das schreibt ein Mann, der einen Mo-

nat vor Ausbruch des Aufstandes verhaftet worden war.

Tatsachlicb bestanden die Zebnergruppen vermutlich nur

in der Einbildung. Diese Meinung bekraftigt die Tatsacbe,
daB in derselben Januarnacht die Anzahl der Aufstandi-

scben betrachtlicb kleiner war, weiter aber aucb der Urn-

stand, daB wahrend des Aufstandes niemals mebr ais

30 000 Mann auf dem Kampfplatz waren.

Die Verscbwórer-Verbande, die vor dem Ausbruch des

Aufstandes gebildet waren, beschaftigten sicb vornehmlich

mit ihrer Ausbreitung, das heiBt mit der Werbearbeit und

dem weiteren Ausbau der Verschwórung. Die Krafte dieser

Menschen verscblang in iiberwiegendem MaBe die groBe
Menge von Agitationsarbeiten.

Aucb die Zeit der Organisationsleiter wurde hiervon in

Ansprucb genommen. Sie muBten notwendigerweise mit al-

lerhand organisatorischen Sorgen und mit allerlei Kund-

gebungen wie Aufmarschen und ahnlichen Matzchen bela-

stet werden, so daB auf die militariscbe Bereitschaft sebr

wenig geachtet wurde. Nur an einzelnen Platzen wurden

gewisse Anfange im Exerzieren gemacht, und man fiihrte

gewisse Kriegsvorbereitungen durcb.

Eine zweite notwendige Sache fur einen Aufstand sind

die Waffen. Diese besaB das KongreB-Kónigreich nicht,
denn seit dem im Jahre 1861 verbangten Standrecht wurde

es mebrmals entwaffnet, wobei der Bevólkerung alle Arten

von Bewaffnung abgenommen wurden. Waffen waren also

in sehr geringem MaBe vorbanden. Also war es eine Not-

wendigkeit, die Bewaffnung vorzubereiten. Das Zentral-

komitee begann nun dariiber nachzudenken. Man sandte

dazu Abgesandte ins Ausland, die dort ibre Einkaufe ma-

chen und dann die Waffen nach Polen schaffen sollten. In
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Paris jedoch verhaftete man unsere Abgesandten und iiber-

gab sogar die bei ihnen gefundenen Papiere den russischen

Behórden. Das geschah im Dezember 1862, so daB die rus
sischen Behorden fast am Vorabend des Ausbrucbes von

den Vorbereitungen benachrichtigt wurden. Trotzdem wur-

den mannigfache Waffen erstanden — hauptsachlich in

Liittich und in London —und man setzte die Wege fest,
auf denen sie nach Polen gelangen sollten. AuBerdem war

man bemiiht, im Lande selbst alles zusammenzuraffen, was

an Waffenstiicken zu erlangen war, aber die Ergebnisse
waren in dieser Hinsicht sehr unansehnlich. Bis zur Ja-

nuarnacht batte man, nach den damaligen Berichten, kaum

600 Jagdflinten aus den verschiedenen Teilen des Landes

zusammengebracbt; dazu kamen nocb eine Anzahl von Pi-

stolen und Revolvern und schlieBlich eine gewisse Menge
blanker Waffen, und zwar Sensen.

So viel hatte man fur die Bewaffnung vor dem Ausbruch

des Aufstandes getan.
Wir wollen zu guter Letzt noch die Reibe der Anfiihrer

betrachten, die man vorbereitete, um ihnen im Aufstand

leitende Stellungen anzuvertrauen.

Ein solcher Hauptkommandant war Zygmunt Padlewski,
ein verhaltnismaBig gut ausgebildeter Offizier, welcber sich

durch eine Eigenschaft auszeichnete, die er in seiner gan-
zen Tatigkeit bezeugte: durch Mangel an Eigensinn. Dieser

Mann lieB sich sehr schnell enttauschen und war Einfliis-

sen leicht zuganglich. Die zweite Persónlichkeit, die sich

an die Spitze der Ereignisse schob, war Jarosław Dąbrow
ski, ein Mann, der viel energischer, kiihner und unterneh-

mender war. Er wurde leider vor Ausbruch des Aufstandes

verhaftet und saB wahrend des ganzen Aufstandes in der

Stadtfestung gefangen.
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AuBerdem hatte man Kommandanten fur einzelne Lan-

desteile bestimmt. Es wurden dereń mehrere ernannt. Fur

die Wojewodschaft Sandomir war es Langiewicz, der aus

Warschau am 12. Januar in ein ihm vóllig fremdes Gebiet

gesandt wurde, zu dem er vorber keinerlei Beziehungen
gehabt batte. Fur die Wojewodschaft Podlasie wurde Wa
lery Lewandowski bestimmt, der Anfang Januar dorthin

abreiste. In einer gliicklicheren Lagę befand sicb der Kom-

mandant der Wojewodschaft Krakau, Apolinary Kurowski,
ein ortsansassiger Burger.

Die anderen Unterfiihrer, die wir noch in Betracht zie-

hen wollen, begaben sicb alle erst im Januar auf ibre Po-

sten. Antoni Jeziorański z. B. reiste am 16. Januar in den

Landkreis Rawa, Josef Oxiński am gleichen Tage in die

Kaliszer Wojewodschaft. Nur Roman Rogiński arbeitete in

der Wojewodschaft Podlasie schon etwas langere Zeit.

So bot sicb in allgemeinen Umrissen vor dem Ausbruch

des Aufstandes der Zustand der Vorbereitungen auf pol-
nischer Seite dar.

Zweite Vorlesung
(14. Februar 1912)

Um mit den Vorbereitungen zum Aufstand abzuschlie-

Ben, muB ich noch zwei Einrichtungen erwahnen, die in

hohem MaBe zur besseren Ausfiihrung des Vorhabens bei-

getragen haben und einen gewissen Stolz der Aufstands-

bewegung bildeten. Die erste war die Schule in Genua und

spater in Cuneo, die aus besonderen politischen Griinden

dorthin verlegt wurde. Sie war durch einen Kreis von Of-

fiziers-Emigranten und jungen Polen aus Paris gegriindet
worden. Die Schule bestand ein ganzes Jahr und wurde
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im September 1862 von der italienischen Regierung ge-
schlossen. Sie bat etwa 200 Menschen ausgebildet und ib-

nen die Schulung der niederen Offizierscbargen gegeben.
Bei dem Mangel an militarischer Ausbildung hat diese

Scłiule in hohem MaBe zur Besserung der entsprechenden
Verhaltnisse in Polen beigetragen. Sie bildete auch in poli-
tischer Hinsicht einen gewissen Mittelpunkt der Erzie-

hungsarbeit. Aus dieser Schule sind denn auch in groBer
Zahl Vorkampfer des Aufstandes hervorgegangen, die fast

alle durch ihr Blut auf den Schlacbtfeldern oder durch

Gefangenschaft in Sibirien ihre Schuldigkeit getan haben.

Nur wenige von den Zóglingen dieser Schule sind nicbt

denkwiirdige Gestalten in der Gescbicbte des Aufstandes

geworden.
Ein zweites besonderes Verdienst des Zentralen Komi-

tees ist die Organisierung der spateren biirgerlicben Na-

tional-Regierung, die es vor Ausbruch des Aufstandes aus-

baute. Diese Organisation zeichnete sich durch gewisse Ei-

genschaften aus, die man wohl in keinem anderen Lande

in Revolutionszeiten antreffen konnte. Sie reichte bis in

die entlegensten Landesteile und war so tatkraftig und

stark, daB sie ais Muster fur solcbe revolutionaren Organi-
sationen gelten darf. Fur die Zwecke des Krieges war die

Organisation des Verkebrswesens sehr wichtig, die wahrend

der ganzen Dauer des Aufstandes der Kriegssacbe unge-
wóhnliche Dienste leistete. Diese biirgerlicbe Organisation
verbrauchte jedoch eine Menge von Menschenkraften, die

man aus den Reserven der Verschworenen entnehmen

muBte. Das verminderte betracbtlich das fur den Waffen-

kampf auf den Schlachtfeldern benótigte Menscbenmaterial

zugunsten einer biirgerlichen Organisation, die wahrend

des ganzen Aufstandes tatig blieb.
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Das ist in groBen Umrissen der Stand der Vorbereitun-

gen, den die Verkehrsorganisation unter Leitung des Zen-

tralkomitees fur die militarische Seite des Aufstands er-

reicbt hatte. Es ist nun an der Zeit, daB ich euch eine Kri-

tik der Handlungsweise verschiedener damaliger Vorkamp-
fer gebe, eine Kritik, die — wie gesagt — moglichst unbe-

fangen sein soli und von der Voraussetzung ausgebt, daB

man sich in die Lagę derjenigen versetzen muB, die da-

mals gewirkt haben.

In erster Linie lenkt die unzureicbende Vorbereitung
des Menschenmaterials, dessen sich der Aufstand bediente,
die Aufmerksamkeit auf sicb. Dieses Menschenmaterial be-

stand bauptsacblich aus Stadtern und Arbeitern, ziemlich

zahlreicben Vertretern der sogenannten Intelligenz und

endlicb aus landlicber Bevólkerung, privaten Angestellten
bei Grundbesitzern und in Fabrikbetrieben. Das Haupt-
element bildete das Biirgertum, in dem damals das Hand-

werk iiberwog. Betracbtet man die Herkunft der Verschwó-

rer, so bildeten die Bewohner der Stadte und Stadtchen

die Hauptmacbt. Ali diese Menschen waren in militariscber

Hinsicht nicbt fur irgendeinen Krieg vorbereitet, denn die

militarische Ausbildung wurde dazumal anders ais jetzt ge-
staltet. Die Armeen jener Zeiten wurden nicht auf Grund

der allgemeinen Dienstpflicbt gebildet, sondern durch Re-

krutierung, und der Rekrut wurde im KongreB-Konigreich
fur zehn Jabre zum Militar eingezogen. Seine militarischen

Erfahrungen lieBen sich durch die Bevólkerung durchaus

nicht nutzbar macben.

AuBerdem bewirkten einerseits eine langere Zeit der

Ruhe und andererseits die Entwaffnung Polens, daB die

Bevólkerung mit dem Waffengebrauch nicht vertraut war.

Die Waffe, selbst die einfachste wie die Sense, bedeu-
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tete insbesondere fiir das Biirgertum etwas vollkommen

Neues.

Ich finde nun in den Memoiren keine Tatigkeit der

Hauptleiter erwahnt, welche die Bevólkerung fiir den

nahenden Krieg vorbereitet hatte. Wenn auch einzelne zu-

weilen etwas von den Versuchen erwahnen, eine Schulung
der Soldaten durchzufuhren, so miissen das anscheinend so

seltene Dinge gewesen sein, daB die Memoirenschreiber

diese Arbeit einfach iibergehen. In den Erinnerungen der

fiihrenden Mitglieder des Zentralkomitees finden wir

nicht einmal den Gedanken, daB man Menschen zum Krieg
vorzubereiten hatte. Sie waren von der Arbeit an der wei-

teren Ausbreitung der Verscbwórung und an der Ausbes-

serung der entstehenden Organisationsliicken in Anspruch
genommen, hatten viel mit inneren Angelegenbeiten wie

etwa Kundgebungen zu tun, befaBten sicb mit biirgerlichen
Dingen, mit dem Aufbau einer biirgerlichen Verschwórung,
und waren von den Ereignissen, die in schneller Folgę auf

sie einstiirmten, vollstandig erfiillt — aber an technische

Fragen, die mit der Kriegfiibrung verbunden sind, dachte

man fast gar nicht. Ich sagę aus Gewissenhaftigkeit „fast“,
denn ich glaube, daB nur bei einem der Memoirenverfasser

dessen Erwahnung getan wird.

IJm so unangenehmer beriibrt mich der Umstand, daB

ich beim Lesen von Memoiren, welche den Aufstand be-

schreiben, in den Erinnerungen von Belina aus dem Kreise

Łęczyca, die Nachricht fand, daB der neue Kommandant,
ais er im Mai oder Juni 1863, also schon nach dem Aus-

bruch des Aufstandes dorthin kam, ais erstes eine Unter-

offizierschule griindete. Ware es nicht an der Zeit gewesen,
solche Schulen friiher anzulegen? War es nicht notwendig,
sich rechtzeitig damit zu befassen, was spater, wenn die
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Flinten losgingen, gemacht werden muBte? Wenn man den

biirgerlichen Dienst, das Verkehrswesen und verschiedenes

andere mehr so gut einzurichten vermocht hatte, ware es

da nicht um so leichter gewesen, die Aufmerksamkeit den-

jenigen Vorbereitungen zuzuwenden, die fur die Kriegfiih-
rung nnentbebrlich waren?

Zweifellos muB jede Verschwórerorganisation, die unter

den Lebensverhaltnissen der russiscben Gewaltherrschaft

lebte und sich entwickelte, also den standigen Druck der

Verfolgung auszubalten hatte, vor allem auf die eigene Si-

cherheit bedacht sein. Die Umgestaltung einer solchen Or-

ganisation in eine offene ist nicbt leicbt und erfordert Zeit

zur Ausfiihrung. Aber diese Zeit ware spater gewonnen

gewesen, wenn man friiber die Vorbereitungen durcbge-
fiihrt hatte, um die Menschen fur den Krieg zu erziehen.

Die kriegsmaBige Ausbildung dieser Elemente hatte iiber-

dies zweifellos zur Gesundung der militarischen Verbalt-

nisse gefiibrt. Sie hatte den Menschen Beschaftigung ge-

geben und hatte sie manchmal vor verschiedenen Hand-

lungen bewahrt, die damals geschahen. Die Menschen hat-

ten dann mehr mit den technischen Schwierigkeiten ge-
rechnet, und das wiirde den Leichtsinn vermindert haben,
mit welchem man den Krieg vom Zaune brach. Ich will

mich hier auf die Meinung eines Mannes berufen, dem

man in diesem Fali am meisten Glauben schenken darf,
namlich auf die Worte von Szwarce, der nicht aus politi-
schen Griinden oder um sich vor den russischen Gendar-

men herauszureden, zu liigen brauchte. Er behauptet nam
lich, daB eine allseitige Vorbereitung des Aufstandes unter

solchen Umstanden unmóglich war. Es ist auch nicht ver-

wunderlich, daB es mit der Organisation sehr betrachtlich

haperte.



ABRISS DER MII.ITARGESCHICIITE DES JANUAR-ADFSTANDES 79

Eine zweite Angelegenheit von nicht geringerer Wichtig-
keit ist die Frage der Bewaffnung. Die Angriffe wegen des

Mangels an Waffen und an geniigender Vorsorge in dieser

Richtung sind bekannt und berechtigt. Docb sehen wir ein-

mal zu, woher die Waffen genommen wurden. Man kaufte

sie in London, Paris, Belgien, Italien — also in Landem,
die nicbt Nachbarn des KongreB-Kónigreicbs sind, und

setzte sich dabei den verschiedensten Scbwierigkeiten und

Hindernissen bei den Transporten aus. Die nachstliegen-
den Lander beachtete man nicbt, und doch waren sie vor

allem dazu berufen, unsere Waffenlieferanten zu werden.

Von dort ber braucbte man die Waffen nicht iiber ver-

schiedene Grenzen zu befórdern. Diese Situation aber war

das Ergebnis der noch frischen Uberlieferung von der Hei-

ligen Allianz der drei GroBmachte, die Polen geteilt hat-

ten, das Ergebnis der Unsicherheit, welche die Verscbwórer

hinsichtlich Osterreichs und PreuBens empfanden, sie war

schlieBlich auch die Folgę der damaligen Sachlage, daB die

Revolution damals ihre Stiitzpunkte in KongreBpolen und

in der Emigration hatte. In Galizien oder PreuBen war das

polnische Element viel starker ais im Westen Europas ge-
fesselt. Nicbt unwichtig war auch die Verbundenbeit unse-

rer Irredenta mit der Freiheitsbewegung der ganzen Welt,
die in Westeuropa stark, in Deutschland und Ósterreich
aber schwach war.

Zugleich muB ich die Aufmerksamkeit darauf lenken,
daB die Waffenlieferung zentralisiert war und ausschlieB-

lich in den Handen des Zentralkomitees lag. Die órtlichen

Behórden und Wojewodschaften waren davon ganz ausge-
schlossen. Das entsprach der Politik des Zentralkomitees,
nicht Ol ins Feuer zu gieBen. Es ist wobl móglicb,
daB eine sehr weitgehende Yorsicht das Komitee lei-
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tete, ais es die Zentralisation der Waffenlieferungen durch-

fiihrle.

Es muB aber zugegeben werden, daB eine solche MaB-

nahme bei breit angelegten Vorbereitungen unter konspira-
tiven Verbaltnissen ungiinstige Ergebnisse zeitigen muBte,
zunachst schon wegen des betrachtlicben Wagnisses, das

jede Zentralisation mit sicb bringt. Man batte dann die

Vorbereitungsarbeit vielleicht nicbt verschiedenartigen un-

vorhergesehenen Umstanden ausgesetzt, die zu solcben Ka-

tastropben wie der erwabnten vom Dezember 1862 fiihrten.

Die órtlichen Krafte der einzelnen Wojewodschaften hat-

ten, mit den Platzbedingungen rechnend, die Waffen viel

besser und sicherer sammeln und aus den nahen Grenzge-
bieten PreuBens und Ósterreichs herausziehen kónnen,
wenn sie dort auch nicht so reichlich vorhanden gewesen
waren. Einzelne dieser órtlichen Vertreter entzogen sich

denn auch der starken Hand des Zentralkomitees, einige
Anfiibrer unternahmen selbstandige Bemiihungen um die

Beschaffung von Waffen, was — wie sich spater zeigte —

der Sache geniitzt hat.

Ich nehme aber an, daB man in dieser Hinsicht das Zen-

tralkomitee nicbt anklagen kann. Seine vorsichtige Politik

war bei den bestehenden Verhaltnissen geboten. Das Zen-

tralkomitee hat meiner Meinung nach einen Fehler began-
gen: daB es keine entsprecbenden militariscben Organisa-
tionen in der Provinz geschaffen hat. Uberall hatte es dort

biirgerlicbe Organisationen gebildet, aber Kriegsorganisa-
tionen besaB es nicbt. Ich wundere mich aber nicht, daB

das Zentralkomitee zógerte, den biirgerlicben Organisatio
nen Waffen anzuvertrauen.

Was von den Waffen gilt, trifft unbedingt auch fur alles

iibrige zu, was mit der Ausriistung der Soldaten zusammen-
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hangt. Uberhaupt nichts war vorbereitet. Man hatte nicht

daran gedacht. Einer der bervorragendsten Manner jener
Zeiten, Langiewicz, sagt nach der Besichtigung der ihm zu-

gewiesenen Wojewodschaft von Sandomierz mit Reeht, er

hatte den Eindruck gewonnen, ais ob der Aufstand ein

Jagdvergniigen von wenigen Stunden sein sollte. So sahen

die Vorbereitungen aus.

Ich Stelle das ais unzweifelhafte Schuld des Zentral-

komitees fest. Es war ein Mangel der militarischen Organi-
sation und der Vertrauensmanner auf diesem Gebiet, und

zwar der Kommandanten in der Provinz. Diese Anfiihrer

waren aus Warschau erst im Januar abgereist, in manchen

Fallen kaum einige Tage vor dem Ausbruch der Revolu-

tion. Meistens kannten sie ihr Terrain nicht. Jeder verlor

sich, auf seinem Posten angelangt, in Tausende von Einzel-

heiten; jeder brauchte Zeit, um sich mit seiner neuen Lagę
Yertraut zu machen. Diese Zeit wurde ihm nicht gewahrt.
Das Nichtvorhandensein dieser Kriegskommandanten an

Ort und Stelle ist eine der schwersten Siinden, die das Zen-

tralkomitee hinsichtlich der Kriegsbereitschaft begangen
hat. Waren diese Kommandanten wenigstens einige Monate

an Ort und Stelle gewesen, so hatten auch die Ergebnisse
ihrer Arbeit unbedingt andere sein kónnen.

Jeder Plan, der in dem einen oder anderen Gehirn ent-

standen ist, erfordert ausfiihrende Helfer. Kein Plan kann

alle Einzelheiten umfassen. Diese Einzelheiten, die iiber

das Gelingen des Plans entscheiden, muB irgend jemand
yorbereiten und in die Wirklichkeit umsetzen. Das war die

Aufgabe der Kommandanten in den Wojewodschaften.
Ihre Pflicht war es, an Ort und Stelle zu iiberlegen, wie

das Materiał auszunutzen und wie diese oder jene Piane

des Zentralen Komitees auszufuhren waren. Es ist sicher,
6 Piłsudski III
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daB Manner, die sich langere Zeit an ihrem dauernden

Platz solchen Aufgaben gewidmet batten, auch binsicbtlich

des Krieges sehr viel batten vorbereiten kónnen. Ihre Ar-

beit hatte Abanderungen und Beratungen beim Zentralen

Komitee zur Folgę gebabt und hatte seine Piane der tat-

sachlichen Verwirklichung nahergebracht.
Wenn ich mit der Anldage hervortrete, daB sie gar nicbt

an den Krieg gedacbt baben und einen Krieg erklarten,
obne sich auf ibn vorbereitet zu haben, so muB ich, wenn

ich diese Sache analysiere, und auf Grund meiner Kennt-

nis der Geistesart der Revolution zugeben, daB man ihnen

viele ihrer Siinden verzeiben kann, wenn man sie ais Re-

volutionare betrachtet. Was schafft die Kraft der Revolu-

tion vor ibrem Ausbruch, die Technik oder etwas anderes?

Nein, die Macht der Revolution bildet das, was in den

Kópfen der Menscben vorgeht; sie bilden die Grundlage,
obne die keine Revolution entsteben kónnte. Bei solchen

geschichtlicben Erscbeinungen mag man die herrlichste

Technik bereitstellen, und es fehlte an Leidenschaften, so

gabe es keine Revolution; schlechtere technische Ausrii-

stung jedoch bei starker Leidenscbaft, und die Revolution

wird da sein. Darin liegt ihre Macht, darauf beruht die

Grundlage jeder Revolution. Und bei dieser Leidenschaft,
bei dem Willen, Krafte aufzubauen, wenn man sieht, daB

die Kraft der Leidenschaft in allem Bestehenden einen

Umsturz hervorruft, wundere man sich nicht, wenn der

Wille vorberrschend ist, diese Grundlagen zu festigen, und

wenn darauf die Anstrengungen der Fiihrer gerichtet sind.

Es verlohnt, einmal dariiber nacbzudenken, wer diese

Revolution leitet. Ein Student, ein junger Offizier, ein klei-

ner Beamter -— Menscben, die in der Regel keinen EinfluB

haben, dereń Stimme nicbts bedeutet. Und diesen Men-
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schen gehorcht auf einmal das ganze Land. Dieser fabel-

hafte Aufstieg, diese wunderbare Entfaltung einer Rolle,
die diese Menschen zu spielen beginnen, diese marchen-

hafte Verwandlung, welche aus Menschen, die nichts be-

deuteten, eine Macht scbafft, diese Metamorphose muB

den Menschen den Kopf verdrehen. Die Menschen glauben
an die Kraft. Das langsame, schrittweise Aufwachsen der

Technik neben der elementaren Leidenschaft erweckt den

Eindruck, daB dort die Kraft ist, daB man sich auf die

Macht der Leidenschaft stiitzen muB. Es ist namlich eine

hezeichnende Eigenart in allen vorrevolutionaren Zeiten,
daB die Regierungen sich vor der Revolution zuriickziehen.

Die Menschen beobachten das und sind davon iiberzeugt,
daB es unter demEinfluB dieser fabelhaften Krafte geschieht.

Das sind die seelischen Umstande der Revolution, die

Farbenblindheit erzeugen und einen iibertriebenen Glau
ben an jene Krafte wachrufen, die wir in uns tragen. Dar-

aus entsteht eine Art von Verblendung, die uns dazu ver-

fiihrt, alles das, was spater notwendig und unerlaBlich sein

wird, wenn der Kampf zu wiiten beginnt, noch weiter auf

den zweiten Plan zuriickzustellen. Wenn wir jedoch weiter

die Bedinguńgen in Betracht ziehen, unter denen irgend-
eine Revolution siegreich ist, so miissen wir feststellen, daB

keine siegen kónnte, wenn sie ihre Berechnungen nur auf

technischen Fragen aufbauen wiirde.

Dritte Vorlesung
(15. Februar 1912)

In der vorhergehenden Vorlesung versuchte ich zu er-

klaren, warum die Leitung der geplanten Revolution im

KongreB-Konigreich nicht in geniigender Weise an tech-

6*
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nische Vorbereitungen gedacht hat. Ich war bestrebt, darzu-

legen, daB die Grundlagen einer jeden Revolution die

menschlicben Leidenscbaften sind. Es ware ein Fehler der

Revolutionsleitung, wenn sie diese Unterlage und ibre ent-

sprechende Durcbarbeitung auBer acbt lieBe, um so mehr,
da der Zustand der Erregung und der Revolutionierung im

vorrevolutionaren Zeitabscbnitt ein sichtbares Ergebnis in

Gestalt des Zuriickweichens der bisherigen Regierung zei-

tigt. Die bereits erfochtenen Siege berechtigen zur Einschat-

znng der Kraft und der Macht einer Bewegung. Der Auf-

stand vom Jahre 1863 war in dieser Hinsicht vielen Revo-

lutionen sehr ahnlich, oder besser gesagt: allen Revolu-

tionen, die irgendwann auf Erden stattfanden. In ruhigen
Zeiten glauben die Menschen nicht an Revolution, und dar-

um bereiten sie sich nicbt darauf vor. Wenn aber die Revo-

lution da ist, hal man dazu keine Zeil mehr.

Die genannte Vernachlassigung entschuldigt auch die

Talsache keineswegs, daB der Aufstand friiher ausbrechen

sollte; denn das Zentralkomitee sah eine Verzógerung von

kaum einigen Monaten voraus. Eine solcbe Verzógerung
konnte also die erwahnte Nachlassigkeit auf dem Gebiet der

technischen Vorbereitungen nicht rechtfertigen. In dieser

Hinsicht teile ich vollkommen das Urteil des Vertreters

eines fremden Staates, der sich wahrend des Krieges von

1863 ais eine Art von Beobachter und Militarattache beim

polnischen Heer eingefunden hatte. Es war der Major des

Schweizer Generalstabs Erlach, welcber ein Biichlein hin-

terlassen bat, das seine Eindriicke aus jenen Zeiten wieder-

gibt. Verschiedene seiner sehr giinstigen Urteile werden

haufig in den geschichtlichen Bearbeitungen des Aufstan-

des angefiihrt. Er unterstreicht jedoch mit groBer Uberzeu-

gungskraft in seinen SchluBfolgerungen, daB der Aufstand
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nicht vorbereitet war, und er bebauptet, fiir die Schweiz

ware daraus die Lebre zu ziehen, daB die Ergebnisse eines

Volkskrieges um so giinstiger sein werden, je besser und

langer er vorbereitet wird.

Wenn ich mich jetzt dem Aufstandsplan des Zentral-

komitees zuwende, so halte ich es fiir ratsam, zunachst die

Frage aufzuwerfen, was eigentlicb einem Plan unterworfen

sein muB. In regelrecbten Kriegen plant man nicht den

Krieg vom Anfang bis zum Ende. Nur sein Anfang unter-

liegt einem Plan: die Mobilisation und die strategiscbe
Konzentration. Die weiteren Dinge und der Verlauf des

Krieges selbst kónnen nicht nach einem Plan aufgebaut
werden, denn sie hangen zum groBen Teil vom Gegner ab.

Der Krieg wird also nur in seinem Anfang auf einen Plan

gestiitzt. Fiir die weiteren Abschnitte gibt es nur maB-

gebende Leitgedanken. Der Ablauf der Ereignisse ver-

liert sich im Nebel des Unbestimmten. Nur fiir den

Anfang kónnen die Armeestabe vor dem Krieg Piane

entwerfen.

Wenn wir aber zu den Umstanden einer Revolution zu-

riickkehren, bei denen eine feindlicbe Regierung vorbanden

ist, welcbe iiber das ganze Gebiet berrscht und darauf wirt-

schaftet, so werden wir sofort erkennen, daB selbst der

Plan, der aufgestellt werden kónnte, stets gróBeren Un-

sicherheiten unterworfen ist ais derjenige fiir eine regel-
recbte Armee. Die Armee besitzt immer die Kenntnis und

die Sicherheit des Gelandes, das sie innehalt, sowie genaue

Berichte, was ihre eigenen Krafte und ibre ersten Absich-

ten anlangt. In der Revolution stehen selbst diese Grund-

lagen unter einem Fragezeichen.
Schon die Mobilisation ist den Beobacbtungen des Fein-

des ausgesetzt und auch der Einwirkung seines schlechten
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Willens unterworfen, und die Konzentration selbst wird un-

sicher und in ihren Berechnungen schwankend. Daher sind

auch alle revolutionaren Piane fur einen ruhigen und ver-

standigen Blick wahnwitzige, verwegene Vorhaben, die ein

bedachtsamer Verstand ais unausfiihrbar ansieht.

Die Revolution kann ebenfalls nur ihren Anfang planen,
den icb den Vorkampf nenne, welcher geliefert werden

muB, um Móglichkeiten zu baben, die Revolution weiterzu-

fuhren. Einen Plan fur diesen Vorkampf aufzustellen, ist

die Pflicht des revolutionaren Stabes. Er ist eine psycho-
logische Notwendigkeit, er ist, wenn ich so sagen darf, ein

Geschwiir, das platzen muB; ein seelisches Anwachsen, eine

seelische Notwendigkeit, auf die die eine wie die andere

Seite hinsteuert. Kluge Regierungen sind bestrebt, die Re-

volution zu einem verfriihten Ausbruch herauszufordern,
wenn die Regierungskrafte noch nicht durch jene elemen-

tare Erscbeinung des revolutionaren Geistes demoralisiert

sind. Aber auch die Revolutionare streben danach unter

dem EinfluB eines Drucks von unten: es entscheiden die

unteren Scbichten, die nicht iiberlegen, nicht berechnen

und nicht nachdenken.

Eine Revolution, welche nicht zum offenen Ausbruch

eines kórperlichen Ringens gelangtc, ist keine Revolution.

Und dabei ist es ganz gleich, ob der Ausbruch nur an einer

Stelle erfolgen wird, wie das sehr oft der Fali war; oder

ob es ein Kampf sein wird, den man am Hauptsitz des

Feindes oder irgendwo anders fiihrt; ob es eine „hereinflu-
tende“ Revolution wird, die an verschiedenen Stellen offen

hervorbricht, wie es bei nationalen Revolutionen meistens

geschieht; ob sie sofortige Ergebnisse zeitigt oder dann wie-

der einen langen Zeitraum hindurch mit der Macht ringen
wird, das ist ganz gleichgiiltig. In jedem Fali besteht die



ABP.ISS DER MILITARGESCHICHTE DES JANUAR-AUFSTANDES 87

Notwendigkeit, einen Vorkampf auszufechten, fur den man

einen Plan entwerfen muB.

Dieser Vorkampf ist immer eine Uberraschung, nicht nur

fiir die Regierung, gegen die der Ausbruch erfolgt ist, son-

dern auch fiir die Umgebung, fiir alle, die an der Ver-

schwórung nicht unmittelbar beleiligt sind. Nun ist es einer

der iiblichen Febler, daB die Revolutionare nicht mit der

Uberraschung rechnen, die der Ausbruch der Revolution fiir

die Allgemeinheit mit sich bringt. Das ist wiederum jene
seelische Farbenblindheit bei den Revolutionaren, die den

breiten Massen nicht die notwendige Zeit gónnen wollen,
sich mit dem Kampf vertraut zu machen.

Von der Art, in welcher diese erste Schlacht gefiihrt wird,
und von ihren Ergebnissen, von der Wirkung, die sie aus-

iibt, hangt meistens das weitere Schicksal der Revolution

ab. Wenn der erste Kampf verloren ist, dann ist zumeist die

Revolution eine verlorene Sache, und umgekehrt: wenn er

gewonnen wird, dann wird dadurch der groBen Revolution

ein Schwung versetzt, der zum Siege fiibrt. Darum ist es

die Pflicht der revolutionaren Leiter, den Vorkampf vor

dem Ausbruch móglichst gut auszuarbeiten und sich be-

stens darauf vorzubereiten; dieser Vorkampf muB nach

Moglichkeit siegreich gestaltet werden. Und in dieser Hin-

sicht sind die allgemeinen Gesetze der Strategie und Tak-

tik verbindlich. Man muB alles in die Scbale der Ereignisse
werfen, damit dieser Vorkampf fiir den Bestand der Revo-

lution die Grundlagen erkampft, damit er die Mobilisation

und die Konzentration der revolutionaren Krafte ermóg-
licht.

Ein solcher Vorkampf ist besonders bei den Bedingun-
gen, unter denen sich KongreBpolen befindet, sozusagen

Pflicht, und zwar deswegen, weil KongreBpolen ais ein
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Land in Abhangigkeit keine eigene Regierung besitzt,
welche die Revolution verhaltnismaBig leicht stiirzen

kónnte. Darum sind alle Bemiihungen der Revolution in

KongreBpolen viel schwieriger ais anderswo durchzufuhren.

Der Vorkampf muB daher hier auf einem breiten Plan auf-

gebaut werden. Ein Scblag an einer Stelle wird keinen Er-

folg haben.

Wenn wir nun zu den Planen iibergehen, welche die

Fiihrer des Aufstandes entworfen baben, so gibt es dereń

zwei. Der erste Plan — der von Jarosław Dąbrowski
stammte — war nocb am Anfang des Jahres 1862, vor der

Entstehung des Zentralkomitees aufgestellt, ais die verschie-

denen revolutionaren Gruppen sich noch nicht zu einer

einzigen Organisation zusammengeschlossen hatten, ais sie

noch sozusagen fóderativ miteinander verbunden waren

und das Zentralkomitee noch nicht aus ihnen hervorge-
wachsen war. Damals trat Dąbrowski ais Vertreter der stad-

tischen Organisation und der militarischen Verschwórung
in der russischen Armee mit folgendem Plan bervor: Die

Verscbworenen, dereń Zahl 7000 Mann betragen sollte (in
Warschau 2500), versammeln sich (am 26. Juni) bei der

Warschauer Zitadelle mit den Waffen, die sie gerade ba
ben. Die eingeweihten Offiziere óffnen ihnen die Torę der

Zitadelle, durch welche die Aufstandischen ins Innere der

Festung dringen; sie entwaffnen die Besatzung und beset-

zen die Magazine. Ein gewisser Teil der Verschworenen

zerstreut sich inzwischen, um in der Stadt die hóheren

Truppenfiihrer und Offiziere zu verhaften oder zu tóten.

Die Glocken werden gelautet, und man ist bemiiht, sich des

Arsenals zu bemacbtigen. Unterdessen sollen sich die im

Lager von Powązki stationierten Truppen móglichst gleich-
giiltig verbalten. Die zur Yerschwórung gehórenden Offi-
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ziere sollen die Zelte der Kommandofiibrer umzingeln. Im

auBersten Falle sollen sie vorzutauschen suclien, vom Ge-

neralstab ware ein Befehl eingetroffen, die Trnppen einige
Meilen hinter Warschau zuriickzuverlegen. Ungefahr das-

selbe sollte sicb bei der Festung Modlin zutragen, wo 70 000

Gewehre aufgestapelt waren. Die Offiziere und Fahnriche

sollten dort durch Óffnung eines Tores die Verscbwórer

einlassen. In der Provinz, in den Gouvernements- und

Kreisstadten werden Uberfalle auf die Garnisonen ausge-

fiihrt, und man ist bemiibt, diese Platze in seine Gewalt zu

bekommen. Dąbrowski drangte darauf, den Zeitpunkt auf

den 26. Juni festzusetzen, aus Riicksicht darauf, daB bei

einem spateren Termin der Aufstand der wichtigen Hilfe

der verschworenen Offiziere verlustig geben wiirde; denn

die Regierung ware entscblossen, in der Voraussicbt eines

Revolutionsausbruchs zu einer massenweisen Versetzung
der Offiziere polniscber Nationalitat aus KongreBpolen ins

Innere RuBlands iiberzugeben. Dabei behauptete er, daB

nicht allein die Offiziere, sondern aucb Soldaten der Sache

der Revolution verbunden waren und forderten, man

solle ihnen nach Ausbrucb der Revolution erlauben,
eine revolutionare Legion gegen das zaristiscbe RuBland

zu bilden.

Dieser Plan kam aus sehr verschiedenen Griinden nicbt

zur Ausfiihrung; hauptsacblich darum, weil es sich erwies,
daB sich die russische Armee durchaus nicht in einer fur

die Revolution so giinstigen Geistesverfassung befand, wie

das Dąbrowski geglaubt hatte. Nichtsdestoweniger miissen

wir diesen Plan priifen. Dąbrowskis Plan siebt einen sehr

gewagten Vorkampf vor, der aber im Falle des Gelingens
fiir die weitere Entwicklung der Revolution eine breite Un-

terlage bietet. Zweitens stiitzt er sich auf Yerschworene, wo
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sie wirklich vorhanden sind. Er macht keinen komplizierten
Aufmarsch oder dergleichen erforderlich. Der einzige Fali

einer Verschiebung der Verschwórer ware die Uberrumpe-
lung der Festung Modlin gewesen. Das sind die guten Sei-

ten des Planes. Hier gibt es keine unnotigen Manover, zu

denen neue Menscben meistens nicht fahig sind. Die dritte

gute Eigenschaft des Planes liegt darin, daB man alles un-

mittelbar auf eine Kartę setzt, daB in ihm genug Schwung
vorbanden ist, der die Art und die Kraft der Revolution

kennzeichnet. Wenn dieser Plan hatte ausgefiihrt werden

kónnen, so hatte sich der Aufstand sofort kraftig auf eigene
FiiBe gestellt, oder er ware mit einemmal erloschen.

Die schwache Seite dieses Planes — wie iibrigens bei

allen Revolutionsplanen — bildet seine Stiitzung auf

„Kunstgriffe“. Das ist nicht offene Kraft, sondern das Mit-

tel der List. Das Recbnen mit Móglicbkeiten, Schlauheiten

und scbnellen Entschliissen, das Handeln ohne Reserven
— das sind die scbwacben Punkte, die stets bei allen sol-

chen Planen auftreten miissen. Ein noch schlimmerer Nach-

teil ist dabei der Umstand, daB sich dieser Plan nicht auf

tatsachlich vorhandene, sondern auf vermeintliche Krafte

stiitzt, die erst fremde Menschen verleihen kónnen. Er

stiitzt sich auf die Hilfe der russischen Soldaten und Offi-

ziere. Daher ist es auch nicht verwunderlich, daB den an-

deren Mitgliedern des Zentralkomitees diese ganze Hilfe

unausfiihrbar erschien. Obgleich Dąbrowski sehr stark dar-

auf drangte, seinen Plan anzunehmen, forderte man, daB

er zuvor die Vertreter der militarischen Organisationen zu-

sammenberief, um sich mit ihnen zu verstandigen. Auf die
ser Versammlung wurde es offenbar, daB Dąbrowski sich

von seinem Fanatismus hatte hinreiBen lassen.

Weder gab es viele revolutionare Offiziere, noch waren
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sie ihrer eigenen Untergebenen sicher. Nur ein einziger
rechnete bestimmt auf seine Kompanie, die anderen waren

dagegen selber iiberzeugt, daB die Soldaten gegen die Revo-

lution kampfen wiirden.

Trotzdem war Jarosław Dąbrowski ein ausgezeichneter
Revolutionar. Zu einem solchen SchluB berechtigen ver-

schiedene Tatsachen. Zum Beweis, wie breit die revolutio-

nare Strómung in der Armee war, will ich Ihnen eine

scheinbar anekdotisch klingende Gescbichte erzahlen, die

einer der militarischen Organisatoren des Aufstandes in der

Provinz, und zwar in der Wojewodschaft Kalisz, Oxiński,
erlebte. Vor seiner Abreise zum „Aufstand“ am 16. Januar

sprach er einen Offizier, der die Verschwórung leitete. Da

dieser die Adressen der zur Verschwórung in der Wojewod
schaft Kalisz gehórenden Offiziere nicht zur Hand batte,
so wieś er ihm nur die Manner an, an die er sich wegen
weiterer Informationen wenden sollte. Er sagte ihm nur,

daB die meisten Verschwórer in der Artillerie zu finden

waren. Oxiński kommt nach Warta. In der Konditorei er-

kundigt er sich nach dem Artillerie-Kommandanten und be-

gibt sich zu ihm. Er laBt ihn das Zeichen sehen, welches

das Abzeichen der Verschwórer war. Der Offizier ist be-

stiirzt, nimmt jedoch ein gleiches Abzeichen aus der Tasche

und zeigt es Oxiński. Die allgemeine Gesinnung berechtigte
anscheinend zu solchen Methoden.

Der schlimmste Fehler in Dąbrowskis Plan war aber der,
daB er infolge seiner Tauschung iiber die Starkę der revo-

lutionaren Bewegung in RuBland voraussetzte, die Revolu-

tionsangelegenheiten in Polen lieBen sich mit denen in

RuBland zu einem Ganzen vereinen, und die polnische
Frage kónnte somit die Sache der inneren Umwalzung fur

das ganze russische Reich werden. Darum besitzt sein Plan
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auch die wesentlichen Merkmale einer inneren Revolution,
sieht aber den Krieg nicht einmal voraus.

Der zweite Plan fur den Revolutionsausbruch wurde von

Zygmunt Padlewski vorgelegt. Dieser Plan ist ganz anderer

Art: er ist nebelhaft und im Stil eines groBen Krieges ge-
dacht. Padlewski beriicksicbtigt in erster Linie die Ver-

kehrsverbindungen zwischen Warschau und dem iibrigen
Land. Der Plan erforderte, daB der Aufstand mit gróBter
Kraft im Osten zum Ausbruch karne, damit die Revolution

so die Verbindungen Warschaus und des KongreB-Kónig-
reichs mit dem iibrigen RuBland in ihre Gewalt bekame.

Im Falle eines MiBerfolges der ersten Uberfalle konnte

dann in weiterer Folgę ein Druck nacb Osten und Norden,
auf Litauen zu ausgeiibt werden. So ware dem von der Re-

volution erfaBten Gebiet eine móglicbst groBe Ausdehnung
zu sichern und waren die Verbindungen fur die Regie-
rungstruppen unsicher zu machen. Unterdessen sollte Lan
giewicz im Siiden, gewissermaBen unter dem Scbutz jener
Kampflinien im Osten und Norden eine Armee formieren

und mit ihr gegen Warschau anriicken.

Der Vorkampf ist in diesem Plan zuruckgestellt; er fehlt

eigentlich ganz. Es gibt nur einen allgemein gehaltenen
Entwurf fur einen Feldzug, der jahrelang dauern konnte.

Er entbalt keine Angaben dariiber, wie man die giinstigen
Bedingungen fiir einen solchen Feldzug erkampfen sollte.

Hier liegen gewisse Selbsttauschungen vor. Auch der Ge-

danke taucht darin auf, die Festungen Modlin und Zamość

dank den Beziehungen zur russiscben Armee zu besetzen,
wozu man — wie ich bereits erwahnte — ein groBes Frage-
zeichen setzen muB. Aber scblieBlich waren bier die Uber
falle auf die Garnisonen ais etwas Nebensachliches beriick-

sicbtigt, was nicht so sehr zum Plan selbst gehorte.
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Das sind die beiden Piane, die vor Ausbruch der Revo-

lution bestanden. Der eine — ein revolutionarer Plan, der

andere dagegen — ein Kriegsplan obne Grundlagen, um ihn

zu fiibren. Eine der ernsthaftesten Liicken im zweiten Plan

ist besonders die vóllige Nicbtbeacbtung der Grenzen. Die

Grenzen bleiben geschlossen. Und wenn man Dąbrowski
nocb damit entscbuldigen kann, daB er dies vergiBt, weil er

allein die innere Revolution beriicksicbtigt, so kann man

Padlewski in dieser Hinsieht keineswegs rechtfertigen.
Es bleibt endlich eine Frage iibrig, die bis zuletzt nicbt

entschieden wurde: die Frage des Oberbefehls. Sie spielt
im Kriege eine sebr groBe Rolle. Diese Frage verursacbte

ófters starkę Reibereien und Meinungsverschiedenbeiten,
und ich werde wobl der Wahrheit nabe sein, wenn ich be-

baupte, daB die Diktatur ais das einzige Mittel betrachtet

wurde, diese Frage zu lósen.

Auf diese Einzelheit móchte ich also die Aufmerksamkeit

lenken, denn sie hat in der Militargescbichte des Aufstan-

des eine sehr scbwerwiegende Rolle gespielt und hat in

bohem MaBe dazu beigetragen, die schwacben Seiten des

Aufstandes von 1863 zu vermehren. Wir wissen aus der

Geschichte, daB die Kriegsdiktatur unter solchen Umstan-

den, wie wir sie damals batten, eine Selbsttauscbung ist. Es

gab zwei Fiihrer, die diesen Titel trugen: Mierosławski und

spater Langiewicz. In beiden Fallen konnte ein Diktator,
welcher Polen regierte, nur die Hundertschaften befehli-

gen, die sich in seinem Lager befanden. Und zu einer sol
chen Tatigkeit wollte man sowohl Mierosławski wie auch

Langiewicz zwingen! Die einzige wirklicbe Diktatur, die

hatte bestehen kónnen, war mit Warschau verbunden. Dort

liefen die Faden aus dem ganzen Lande zusammen; dort-

hin fiihrten alle Yerbindungslinien, kamen alle Nacbrich-
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ten, zuweilen vielleicht verspatet, aber sie kamen doch dort

zusammen. Von dort aus konnten neue Befehle erteilt wer-

den. Dort allein war der geeignete Platz fur einen Diktator.

Das hat man zu spat erkannt.

Inzwischen war die Revolution nur ein Krieg der Feld-

herrn. Sie vergaBen, daB erst die Revolution vollzogen sein

muBte, um Krieg zu fiihren, daB nur dann ein Krieg ge-
fiihrt werden kann, wenn die Vorbedingungen fiir ihn er-

kampft worden sind. Sie aber bewiesen mit ihrer Auffas-

sung der Diktaturfrage, wie falsch sie sicb die Sache der

Revolution Yorstellten.

Vierte Vorlesung
(16. Februar 1912)

Ich habe beim vorigen Mai die beiden Piane cbarakteri-

siert, die vor dem Ausbruch des Aufstandes entstanden wa-

ren. Icb habe erwahnt, daB der Begriff eines groBen Krie-

ges allgemein gelaufig war, daB sich infolgedessen der Plan

der Militardiktatur erklaren laBt — ais ob diese obne Er-

kampfung ihrer Móglichkeiten iiberhaupt zu verwirklichen

ware. Der Zauberstab, der alle zablenmaBigen, technischen

und anderen Schwierigkeiten bannen kónnte, sollte das all-

gemeine Aufgebot der Bauern sein.

Ein bezeichnendes Merkmal aller revolutionaren Bewe-

gungen ist, daB in der Einbildung ihrer Fiibrer sol che Zau-

berstabe vorhanden sind. Im Jahre 1905 sollte es die ele-

mentare Macht der Volksmassen sein, die alle technischen

Schwierigkeiten des revolutionaren Kampfes Ibsen muBte.

Ebenso sollten im Jahre 1863 alle technischen Hindernisse

durch das allgemeine Aufgebot aus dem Wege geraumt
werden.
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Es ist nicht meine Aufgabe, diese oder andere diesbeziig-
liche politiscbe oder soziale Anschauungen umzustiirzen,
die in den Kópfen der damaligen Fiihrer lebten. Meine

Sacbe ist es aber, darauf hinzuweisen, daB eine Tatsache

iibersehen worden ist: eine magische Kraft miiBte namlich,
um das bewirken zu kónnen, was man von ihr erwartet,

vor allem durch eine Gruppe ricbtig durchgearbeitet wer-

den, die sicb ihrer Ziele und Mittel bewuBt ist. Die Mo-

bilisierung des allgemeinen Aufgebots beruht auf der Ver-

wendung und der Erfassung von Menschen, die zu keiner

Organisation gehóren. Daher ware es Pflicht gewesen, dar-

iiber nachzudenken, wie eine ihrer Ziele und Mittel be-

wuBte revolutionare Organisation die Revolution vorberei-

ten konnte, um mit einem solcben Zauberstab, mit der

nichtorganisierten und vorerst nicbts Wirkliches bedeuten-

den Masse, die Erreichung der revolutionaren Ziele zu er-

kampfen.
Ich gehe jetzt zu dem dritten Plan iiber, der verwirk-

licht und in der Januarnacht zur Tatsache wurde. Um ihn

zu begreifen und richtig einzuschatzen, muB man sieli in

die Lagę der Menschen versetzen, die ihn geschaffen haben.

Das geschah wahrend einer unerwarteten Aushebung in

Warschau. Die Regierung hatte die Aushebung verkiindet,
aber der Zeitpunkt ihrer Durchfiihrung war nicht bekannt.

Infolge der Erregung der niederen Schichten verband sich

nun in den Kópfen das Datum des Revolutionsausbruchs

mit dem der Aushebung. Die AUgewalt des Zentralkomitees

und seiner Organisation gab den Verschworenen die Hoff-

nung, daB das Komitee das Land vor der Aushebung be-

wahren und ais Antwort darauf den allgemeinen Aufstand

erklaren wiirde. Schon kurz vor der Aushebung hatte das

Zentrale Komitee, dem bereits die Yerhaftung seiner zum
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Waffenankauf ins Ausland gesandten Agenten bekannt war,

im Kreise seiner Mitglieder Beratungen begonnen, wie man

sich verbalten sollte, wenn die Aushebung vorzeitig ange-

kiindigt wiirde. Man hatte bescblossen, eine Massenver-

setzung der Verschwórer durcbzufiihren; man nahm an,

daB es moglich sein wiirde, recbtzeitig von der Aushebung
unterrichtet zu werden und so die Menschen davor zu be-

wabren.
Die Aushebung erfolgte aber nicbt so, wie es das Zen-

tralkomitee erwartet hatte; sie iiberrascbte die Menschen

plótzlich. Den endgiiltigen BescbluB erfuhr man erst einige
Stunden vor Beginn der Aushebung. Man hatte nur noch

Zeit, gewisse Anordnungen zu treffen, und bestimmte in

aller Eile die Sammelpunkte, so daB die Aushebung in

Warschau selbst der Organisation keinen fiihlbaren Scha-

den zufiigte. Von 2000 Konskribierten in der Hauptstadt
hatte man nur etwas iiber 500 genommen; die iibrigen ver-

lieBen Warschau und verbargen sich in den umliegenden
Waldern.

Die Tatsache der Aushebung erweckte einen so starken

Druck von unten, daB das Zentralkomitee einen schnellen

EntschluB iiber den Ausbruch des Aufstandes fassen muBte.

Eile tat not, denn in der Provinz sollte die Aushebung am

26. Januar stattfinden. Von der Aushebung in Warschau

bis dahin hatte man also nur zehn Tage Zeit.

Hier baben wir den Fali, daB eine Regierung, gegen die

eine Revolution vorbereitet wird, im BewuBtsein ihrer

Starkę selbst die Initiative ergreift und vor den revolutio-

naren Umtrieben keine Angst hat. Von der Regierung
wurde der AnstoB gegeben; es war notwendig, darauf mit

dem Vorgehen der Revolution zu antworten. Wenn wir

aber die Yerfassung der Kopfe und der Herzen im damali-
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gen Komitee beriicksichtigen, ganz besonders Padlewski

selbst, so gab ihr Zustand nicbt die Berechtigung, von die-

sen Menschen ein starkes und selbstsicheres Vorgehen zu

erwarten. Alle Chronisten, die sicb mit diesem Augenblick
befassen, schreiben iiber Verzweiflung und den Verlust

jeglicber Hoffnung. Die Manner verloren den Kopf. In den

Gehimen wurden verschiedene verzweifelte Piane gespon-

nen, und der einzige reale Gedanke war wobl nur, die Ebre

der Revolution zu retten. Es gab bier keinen starken Geist,
keinen festen Charakter. Padlewski zeichnete sich trotz

sebr vieler glanzenden Eigenscbaften nicht durcb starken

Charakter aus; es mangelte ihm an Ausdauer; dabei war er

ein wankelmiitiger Mensch, der sich leicbt Augenblicks-
stimmungen bingab. Ais solchen zeigen ihn die spateren Er-

eignisse.
Vor einem solchen Menschen liegt also die Notwendig-

keit, einen EntschluB zu fassen. Auf ihn richten sich die

Augen aller, denn inmitten dieser Zivilisation war er doch

die einzige Leuchte. An ihn wenden sich die Menschen in

Erwartung eines Befehls, einer Weisung. Wie soli aber ein

Mensch denken kónnen, der in verzweifeltem Zustand

ist? Zum Denken braucht man Ruhe und innere Beherr-

schung. Dariiber verfiigte Padlewski in diesem Augenblick
keineswegs. Darum ist sein Plan nicbt durcbdacht und bil-

det kein Ganzes, eher einen Einfall und Bruchstiicke, die

miteinander nicht in Einklang gebracht sind. Daber riibren

vor allem die spateren scbmerzlichen Enttauschungen.
Zunachst bot sich die Notwendigkeit, den Vorkampf auf-

zunehmen. In dieser Absicbt faBt man den EntschluB zum

Uberfall einzelner Besatzungen. Wo aber und auf welcbe

Weise? Dariiber nachzudenken, war keine Zeit. Diese fast

panische Lagę rettet eine allgemeine Geistesverfassung, je-
7 Piłsudski III
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ner Zauberstab, der eigentlich erst spater zur Wirkung ge-

langen sollte, nicht jetzt am Anfang der Aktion. Man soli

iiberall angreifen, wo es nur móglich ist! Mit einem Wort:

man entledigt sich der Verantwortung einer notwendigen
Uberlegung; man verteilt die Verantwortung auf zu breite

Schultern, wodurch tatsachlich ein Mangel an jeglicher Ver-

antwortung entstebt.

Und nun verlaBt Padlewski selbst aus Verzweiflung War-

scbau und fahrt zu seinen „Warschauer Kindera44, die in

den benacbbarten Forsten von Kampinos lagern und einen

unorganisierten Haufen bilden, um sie vor der Treibjagd
zu retten, die von Warschau ber bereits im Anzuge ist.

An die iibrigen Verscbworenen sendet man Befehle. Den

22. Januar wahlte man ais den Tag des Ausbruchs, aber erst

am 16. werden die Befehle versandt. Podlasie und die na-

her gelegenen Teile der Augustower Wojewodschaft sowie

die Wojewodschaft Płock erhalten, weil sie Warschau nahe

liegen, den Befebl am 17. Januar, die entfernter gelegenen
Wojewodscbaften am 18., Langiewicz und Kurowski in

Kielce am 18. Januar abends. Oxiński begibt sich am 17.

morgens nacb der Wojewodschaft Kielce, Jeziorański am

18. morgens nacb Rawa. Diese Manner haben zur Ausfiih-

rung der Piane des Zentralen Komitees nur vier bis fiinf

Tage iibrig.
Infolge einer solchen Uberraschung haufen sich Anfra-

gen aus der Provinz, ob das alles auch wirklich der Wahr-

heit entsprache. Eine derartige Anfrage kommt aus der Wo
jewodschaft Lublin, wo der Befehl am 18. Januar iiber-

bracht worden ist. Ahnliche Anfragen kamen auch aus der

Wojewodschaft Kalisz. An andere Platze gelangten die Be
fehle kaum zwólf Stunden vor dem Zeitpunkt, der fur den

Ausbruch des Aufstandes festgesetzt war.
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So sah der dritte Plan in seiner Verwirklichung aus.

Wesentlich ist darin der Kampf mit den Besatzungen, der

auf den 22. Januar angesetzt worden war und móglichst
allgemein werden sollte. Er soli der Revolution Freiheit

fur Bewegung und Aufbau erkampfen, wobei er unbewuBt

auf dem Einsatz des allgemeinen Aufgebots fuBt, der durch-

aus nicht vorbereitet ist.

Wir wollen jetzt zu Einzelheiten von gróBerer Bedeutung
iibergehen.

Auf der Kartę, die den Stand der russischen Truppen
am 22. Januar darstellt, siebt man das Netz der Besatzun
gen. Von diesen Truppen waren damals im KongreB-Kónig-
reich 110 000 Mann stationiert. Nach Abzug der Kranken

und anderer Feblposten berechnen die einen die Kampf-
starke der Russen auf 99 000, die anderen aber auf 92 000.

Wir wollen uns nicbt auf die eine oder die andere Zabl

festlegen.
Es gehórt zu jeder Revolution, daB sie in ihrer Anfangs-

zeit die Regierung zwingt, ibre Truppen zu zerstreuen,
schon deswegen, weil verschiedene Vorkommnisse und man-

nigfache Zwischenfalle in dieser oder jener Bevólkerungs-
schicht den Einsatz von Truppen erfordern. Es ist der letzte

Trumpf, und diesen letzten Trumpf spielt man iiberall dort

aus, wo so etwas erforderlich ist. Dadurch sind die sonst

konzentrierten Truppen iiber das ganze Land verteilt. Eine

solche Erscheinung lag aucb damals vor, ais die Bebórden

sich gezwungen1 sahen, Truppen aus ihren gewóhnlichen
Standorten nach verschiedenen bedrohten Punkten zu sen-

den. Au eh die Vorbereitung der Aushebung nótigte bereits

im voraus zu weiterer Zersplitterung des Militars.

So waren iiber 160 Platze militarisch besetzt. Diese Zahl

ist nicht ganz genau, denn der Stand der Grenzwachen-Ver-

7’
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teilung laBt sich nicht genau erfassen. Der Hauptsitz der

militarischen Kraft des Gegners ist vor allem Warschau ais

Mittelpunkt, weiter die Festungen Modlin, Dęblin und Za
mość. AuBerdem befand sich die Fiihrung in den Handen

von Divisionsgeneralen in den anderen Mittelpunkten wie

Płock, Kalisz, Radom, Lublin und Warschau. Warschau

allein zahlte eine Besatzung von 22 000 Mann. Im Vergleich
zum gegenwartigen Warschau ist das eine solche Sattigung
mit Militar, wie sie RuBland selbst heutzutage nicht er-

reicht. In den Gouvernements-Mittelpunkten waren starkere

Truppenmassen zusammengezogen. AuBerdem iiberfluteten

sie das ganze Land, so daB wir — bei Annahme einer

Durchschnittszahl fur jeden Platz nach Abzug von War
schau — eine Besatzung von etwa 400 Mann fur jeden
Platz erhalten wiirden. Wenn wir davon auch noch die an
deren Hauptorte abziehen, kommen fur jeden Platz 200

bis 300 Mann heraus. Dabei muB die Aufmerksamkeit auf

die Tatsache gelenkt werden, daB auch nichtmilitarische

Einfliisse wirksam waren und infolgedessen die verschie-

denartigsten Waffengattungen wie Artillerie, Trains, die

nicht unmittelbar erforderlich sind, ohne geniigende Dek-

kung zuriickgelassen blieben. So sah in allgemeinen Ziigen
die russische Truppenverteilung aus.

Was ihre Dichte anlangt, so kónnte man sagen, daB auBer

dem nórdlichen Teil des Konigreiches, der verhaltnismaBig
schwacb besetzt war, eine ziemlich gleichmaBige Verteilung
bestand, vielleicht mit einem Ubergewicht im Westen, wo

die Besatzungen weiter auseinander lagen.
Wenn wir nun zur Januarnacht selbst iibergehen, so

móchte ich im voraus betonen, daB ich durchaus nicht dar-

auf eingehen will, in welcher Weise die einzelnen Uberfalle

ausgefiihrt wurden; denn ich schalte aus meiner Yorlesung
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alle Fragen der Taktik bewuBt aus. Auf der beigefiigten
Kartę sind alle Orte verzeicbnet, an denen Uberfalle statt-

gefunden haben. Wir ersehen daraus, wie wenig die von mir

unterstrichene „Allgemeinheit“ vollbracht hat. In Żabien
kommen die Uberfalle folgendermaBen zum Ausdruck:

Nach meiner Berecbnung gab es an 19 Platzen Kampfe,
davon einer auBerbalb der Grenzen des KongreB-Kónig-
reichs: in Suraż; auf KongreBpolen entfallen somit 18.

Zwei davon wurden in der Wojewodschaft Podlasie gelie-
fert, drei in der Wojewodschaft Płock und Augustów, zwei

in der Wojewodschaft Sandomir, zwei in der Krakauer Ge-

gend und einer in der Wojewodschaft Lublin, den man nicht

mitzuzahlen braucht, in den Wojewodschaften Kalisz und

Masowien keine. AuBerdem babę ich, ais ich die verscbie-

denen Einzelbeiten iiber diese Nacbt sammelte, 14 Platze

notiert, an denen sicb die Aufstandischen nacbts versam-

melt hatten, obne jedoch einen Uberfall auszufiihren. Ver-

mutlich gab es mehr dieser Platze, nur feblen in den Cbro-

niken Nachricbten dariiber.

Von all diesen Uberfallen gelangen acht, das beiBt sie

erreichten ibr Ziel. Vier miBlangen vollkommen. Zu ihnen

sind auch nocb jene 14 Falle hinzuzurechnen, in denen die

Aufstandischen sich versammelt hatten, aber vor der Auf-

gabe zuriickwichen. Endlicb kónnen sieben ais nur balb ge-

gliickt betrachtet werden. Das werde ich sogleich erklaren.

An verschiedenen Platzen, z. B. in Radzymin und Lubar
tów haben sich die Aufstandischen beim nachtlicben Uber
fall der Kanonen bemacbtigt, die abseits in Schuppen un-

tergebracht waren; aber sie haben es nicht vermocbt, sie zu

behalten, denn die Infanterie eilte nocb zur rechten Zeit

herbei und entriB ihnen die Geschiitze wieder. Man hatte

sie nicht einmal beschadigen kónnen. In diesem Kampf
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wurden mehrere hundert Karabiner erbeutet. Besonders ge-

gliickt war in dieser Hinsicht der Uberfall in Kodeń bei

Brześć, wo sicb ein militarisches Lagerhaus befand. Dessen

bemachtigten sich die Aufstandischen unter Fiihrung von

Nencki, wobei sie 80 Soldaten zu Gefangenen macbten und

die iibrigen auseinanderjagten. An verschiedenen Orten

konnte man auch einen Teil der Waffen von den Getóteten

sammeln.

Was die Anzahl der Aufstandischen betrifft, die in dieser

Nacht an den Gefechten teilnahmen und zum Appell er-

schienen, so ist es dermaBen schwer, sich in den einander

widersprecbenden Zahlen der verscbiedenen Autoren zu-

recbtzufinden, daB ich wobl jede Zahl mit einem Frage-
zeichen versehen miiBte. Um aber eine Grundlage zu besit-

zen, habe ich mich bemiibt, eine solche zu errecbnen. Nacb

meiner Schatzung betrug die Gesamtzahl etwa 6000. Docb

ich nehme an, daB selbst diese Zahl noch zu hoch gegrif-
fen ist.

Hinsicbtlicb der Bewaffnung ist zu sagen, daB sie sehr

armselig war. In einzelnen Ortschaften kampften die Man-

ner miteinander um die Sensen, die nicht in geniigender
Zahl vorhanden waren. Haufig wurden ais einzige Waffe

im Walde Kniippel zurechtgeschnitten. Aus jener Zeit

stammt das Wort „Drągaliere44*).
Was die Organisation anlangt, so hat sie iiberall versagt.

Nirgends haben sich so viele gemeldet, wie man erwartet

hatte. Uberall war die Anzahl um drei Viertel ldeiner. Da-

bei legten die Aufstandischen allerwarts viel Kleinmut an

den Tag. Beim geringsten Widerstand waren diese Haufen

geradezu angstlich.
*) Drąg polnisch = Kniippel, entspricht alBO etwa der deutschen Wort-

bildung „Kniippeltrager“.
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Der gróBte, bedeutendste und politisch wichtigste war der

vollkommen miBlungene Uberfall auf Płock. Das war der

einzige bedeutende Platz, der fur einen Uberfall gewahlt
worden war. Obgleich die Aufstandischen in einer Zahl von

iiber 1000 Mann versammelt waren und die Besatzung nur

aus 200 bis 400 Mann bestand, miBgliickte der Uberfall

ganzlich.
Von den gegliickten Uberfallen erwahne ich den von

Zameczek-Cichorski auf Suraż in der Wojewodschaft Bia
łystok. Aus der Wojewodschaft Podlasie, die am energisch-
sten aufgetreten war und am meisten erreicht hatte, miis-

sen der bereits genannte Handstreich auf Kodeń unter Fiih-

rung Nenckis und der Uberfall auf Łomazy unter der Lei-

tung von Szaniawski erwahnt werden, bei dem die russi-

schen Ulanen vollstandig aufgerieben wurden; von den am

wenigsten gegliickten jenen, bei dem man die Kanonen er-

beutete und hernach wieder verlor, namlich den Uberfall

auf Radzyń unter Anfiihrung von Deskur. In der Wojewod
schaft Sandomir fiihrte man unter Langiewicz drei Uber-

falle aus. Zwei davon waren erfolgreich, und zwar diejeni-
gen auf Bodzentyn und Jedlnia unter Leitung von Figeti,
den dritten auf Szydłowiec fiihrte Langiewicz selbst an. In

der Wojewodschaft Krakau war der Uberfall auf die Grenz-

wachen in Michałowice erfolgreich. SchlieBlich ist noch das

Treffen in Ciołkowo bei Płock unter Fiihrung Rogalińskis
ais gegliickt zu bezeichnen, in dem 100 Aufstandische einer

viel starkeren russischen Abteilung gegeniibertraten. In-

folge der einfaltigen Menschenfreundlichkeit des komman-

dierenden Obersten wurde seine Abteilung fast ganzlich
aufgerieben.

Die telegraphischen Verbindungen wurden fast iiberałl

unterbrochen.
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Zur Kennzeichnung der damaligen Geistesverfassung und

des fehlenden Glaubens an den eigenen Erfolg móchte ich

eine mir vóllig begreifliche Erzahlung von Daniłowski an-

fiibren, der damals bei jenem Teil der Aufstands-Regierung
weilte, welcher in Warschau zuriickgeblieben war. Er be-

richtet, er sei am 22. Januar morgens ziemlicb angstlicb zu

einem anderen Mitglied des Komitees, dem Ingenieur Mar
czewski, gekommen, um zu erfahren, was sich ereignet
hatte. Oder war vielleicht iiberhaupt nichts gescbehen?
Und da erst — ein befreites Aufatmen, ais er erfuhr, daB

die Verbindungen gestórt waren.

Wenden wir uns jetzt den halb gegliickten Unternehmun-

gen zu. Sie sind, von einem gewissen Gesichtspunkt ge-

sehen, eher vollkommen miBlungen. Diesen Gesichtspunkt
vertreten Gesket und Przyborowski, die der Meinung sind,
was nicbt erfiillt und unmittelbar erreicht worden ist,
muBte ais miBlungenes Unternehmen bezeichnet werden.

Das ist ein rein taktischer Gesichtspunkt, der nicht den

moraliscben EinfluB beriicksichtigt, welchen ein gegebenes
Unternehmen auf die Geschehnisse und auf die allgemeine
Lagę ausiibt. Ich habe hier alle diejenigen aufgezahlt, die

auf den Feind und die Umgebung ihren EinfluB ausiibten

und freier aufzuatmen erlaubten. Sie gewahrten dadurch

der Aufstands-Organisation einen gewissen Zeitraum und

hinterlieBen schlieBlicb im BewuBtsein des Feindes einen

Begriff von der Breite der Bewegung.
Endlich móchte ich darauf aufmerksam machen, daB der

urspriingliche Plan Padlewskis dennoch seinen EinfluB auf

den Verlauf der Januarnacht ausgeiibt hat. Die Uberfalle

sind am starksten im Osten konzentriert. Darauf legte Pad-

lewski in seinem ersten Plan gerade viel Nachdruck. So ba-

ben denn die vorangegangenen vorbereitendenArbeiten ihre
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Wirkung gehabt. Hier sieht man den machtigen EinfluB der

menschlichen Gedanken auf dem Gebiet der Kriegfuhrung
und kann feststellen, wie diese Gedanken im tatsachlichen

Kriegsgeschehen ihren Ausdruck finden. Wir wollen noch

bemerken, daB die Lubliner Wojewodschaft, welche die

meisten Verschworenen hatte, obne einen Anfuhrer nur

einen Uberfall aufweist. In den Wojewodschaften Maso-

wien und Kielce, wo es an Fiibrern fehlte, kam es gar nicbt

zu Uberfallen. Die vorangegangenen Vorbereitungen liefern

auch entsprechende Ergebnisse. Der Mangel an Vorberei-

tung aber fiibrt eben zu so nacbteiligen Folgen, wie es die

erwahnten waren.

Fiinfte Vorlesuiig
(3. Mai 1912)

In meiner vorigen Vorlesung babę icb den iiberaus

scbwacben VorstoB bescbrieben, den der Aufstand unter-

nahm. Ich móchte aber einzelnen Fragen, welcbe die Ja-

nuarnacbt betreffen, etwas mebr Aufmerksamkeit widmen.

Vor allem will ich eine sehr wertvolle Eigenschaft auf sei-

ten der Aufstandischen hervorheben, die — so Gott will —

auch bei allen polnischen Revolutionaren vorbanden sein

móge.
Wenn es sich um eine Uberrumpelung bandelt, so ist es

wichtig, daB das Geheimnis gewabrt bleibt. In dieser Hin-

sicht war die sittliche Einstellung auBergewóhnlich. Obwohl

Zehntausende von Menschen um die Nacht des 22. Januar

wuBten, so gelangte doch keine Nachricht davon zum Feind,
und in jedem einzelnen Fali war der Ausbruch fur ihn eine

Uberraschung. Diese Fahigkeit, ein Geheimnis zu bewab-

ren, zeugt von einem hoben sittlichen Gefiibl, das den Auf-

stand des Jahres 1863 beseelte.
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Eine zweite Tatsache, die im Zusammenhang mit den

vorher besprochenen Planen hervorgehoben werden muB,
ist der vóllige Fehlscblag jener Berechnungen, welche die

russischen Offiziere und Soldaten betrafen. In den meisten

Fallen batte man sich mit ibnen verstandigt, um wahrend

dieser Kampfe gemeinsam eine Aktion durcbzufiibren.

Das hatte in manchen Fallen Verrat zur Folgę, in anderen

war ihre Hilfe vollig ungewiB. Nur in einem einzigen Falle

sind polnische Soldaten, und zwar Kanoniere, auf die

Seite der Revolution iibergetreten. Die Offiziere aber, selbst

die Polen unter ihnen, haben sich in der Mehrzabl ais un-

entscblossen erwiesen und traten erst nach geraumer Zeit

zum Aufstand iiber.

Meinen vorangegangenen Vortrag habe ich mit der Be-

hauptung geschlossen, daB in der Januarnacbt, soweit es

sich um taktiscbe Erfolge handelt, diese sebr geringfiigig
waren. Auf sittlicbem Gebiet aber wurde ein Sieg errun-

gen. Zur Darstellung des Einflusses der Januarnacht nach

dieser Ricbtung hin will ich jetzt iibergehen.
Man muB sich die Lagę des Hauptkommandierenden der

russischen Armee im KongreB-Kónigreich nach der Januar
nacht vorstellen, ais ihn aus dem ganzen Lande die rei-

tenden Boten mit den verschiedenen iibertriebenen Mel-

dungen zu erreichen begannen. Das Militar, dessen Lagę
ich beschrieben habe, befand sich in fast wehrlosem Zu-

stand. Es war nach verschiedenen Ortschaften abkomman-

diert worden, jedoch nicht fur kriegerische Zwecke, son-

dern um die Zivilbehórden in ihrer Aktion zur Beruhigung
der revolutionaren Garung zu unterstiitzen. Infolgedessen
machte sich bei vereinzelten Abteilungen ein Mangel an

der erforderlichen Munition fiihlbar, weswegen sie zu

einem langeren Kampf unfahig waren. Ihre Unterbringung
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muBte in Anbetracht dessen, daB ein erheblicher Teil der

Truppen aus ihren gewohnten Standorten abkommandiert

war, ais nicht vollkommen geschiitzt erscheinen. Ebenso

verhielt es sich mit der Artillerie, die wahrend der Janu-

arnacbt eine leicht erreicbbare Beute war und in den Au-

gen und der Vorstellung der Fiibrer friiber oder spater
hatte ein leichter Fang werden kónnen. Lager, Trains, Ar-

tilleriepark — alles befand sich scheinbar in ungeschiitz-
tem Zustand. Und die Truppen selbst, die iiber das ganze
Land verstreut waren, scbienen ebenfalls in einer nicht

sehr sicheren Lagę, da sie das Opfer starker Uberfalle wer
den konnten. Obwohl man die Aufstandischen in fast allen

Ortschaften abgewiesen hatte, erschien das Militar seinen

Fiihrern nicht imstande, Krieg zu fiibren, besonders nicht

einen Angriffskrieg, zu dem man sich entschlieBen muBte.

Sie bielten einen gewissen Zeitraum fiir die Neuorganisie-
rung der Truppen und ihre Vorbereitung zu Angriffsope-
rationen fiir unerlaBlicb. Das war die Lagę, die zu einer

Zusammenziehung der Truppen und zu ibrer Kriegsvorbe-
reitung zwang.

Und nun werden nach allen Seiten Befeble des Generals

Ramsay erlassen, die eine Konzentration der ibm unter-

stellten Truppen anordnen. Der Befehl erging am 23. Ja-

nuar. General Ramsay war so erregt, daB er auf die von

verschiedenen untergebenen Fiihrern aus der Provinz er-

bobenen Einspriiche seinen Konzentrationsbefehl am

27. Januar in einer noch viel scharferen Form wieder-

holte. In seinem Zusammenziehungsplan spiegelt sich Ram
say s Bestreben, seine Armee móglichst widerstandskraftig
und sicher zu machen, damit jeder Schlag, den sie fiihrt,
eine feste Grundlage habe und die Stimmung stark beein-

flussen konne.
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Dieser eilige und unbedingte Befehl zur Konzentration

Łat bei spateren Beurteilern des Jabres 1863 scharfe Kri-

tik gefunden. Przyborowski behauptet, die ganze Konzen
tration sei eine schwarze Intrige gegen Konstanty Wielo
polski gewesen. Man babę auf diese Weise den Aufstand

waehsen lassen wollen, um zu beweisen, daB nur Militar-

gewalt Ruhe schaffen kónnte. Diese Annabme stiitzt er

darauf, daB gewisse loyale Adelskreise sich an den

GroBfiirsten Konstantin mit der Bitte gewandt hatten,
zum Schutz der Landsitze Militar in der Provinz zu

belassen. Konstantin begab sicb deswegen zu Ramsay.
Auf seinen Wunsch antwortete Ramsay: je mebr Aufriib-

rer zugrunde gingen, „um so besser wird es fiir uns sein“.

Auf dieser recbt triiben Politik, die mit der Sacbe der

Kriegfiihrung nichts zu tun hat, baute sich die dunkle

Intrige dieses Generals auf, dereń Ziel es war, Wielopolski
zu stiirzen. Das ist eine MutmaBung, dereń Entstebung ich

mir aus einer spateren politiscben Tendenz erklare. Ich

nehme an, daB sie in einer Zeit geboren wurde, ais man

den Aufstand des Jahres 1863 ganzlicb aus der Erinnerung
und den Herzen der Menschen auslóschen wollte, ais man

ihn ais ein Verbrecben am Volke darzustellen sucbte. Die

starksten Argumente dieser Tbeorie lagen in der „gnadi-
gen“ Gesinnung der maBgebenden hohen russischen Macht-

haber.

Tatsachlicb hatte General Ramsay vom militarischen Ge-

sichtspunkt aus viel eher recbt ais GroBfiirst Konstantin,
der die befohlene Truppenverschiebung aufhalten wollte.

Vom Standpunkt der Kriegfiihrung batte er kein Recht,
seine Truppen in einem halb webrlosen Zustand zu lassen

und vorauszusetzen, daB sich die Januarnacht in der nach-

sten Zeit nicht wiederholen wiirde. Vom Militarstandpunkt
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muBte er fur seine Truppen Sorge tragen. DaB unter die-

sen Umstanden das Rechnen mit einem spateren Krieg zu-

treffend und begriindet war, beweisen die weiteren Begeb-
nisse.

Die Kritik Geskets, der ein Soldat war, ist anderer Art.

Er behauptet namlich, daB die Konzentration unerlaBlich

war. Er meint jedoch, General Ramsay babę zu eilig ge-
handelt und mit den militarischen Umstanden nicht ge-
recbnet und sie daher zu schematisch ausfiihren lassen.

Gesket nimmt an, daB General Ramsay bei seinen Ent-

schliissen die Kraft des Aufstandes zu stark iiberscbatzte

und allzu angstlich war. Er batte mehr kaltes Blut zeigen
sollen und nicht so unbedingt alle Truppen zusammenzie-

ben. Dureh eine losere Verlegung batte er das Wirkungs-
feld der Aufstandischen besser einengen kónnen. Diese

Kritik wird von einem Soldaten und Gescbichtsscbreiber

vertreten, der das Gesamtbild der spateren Ereignisse
kannte und den militarischen Wert der Aufstandischen an

Hand der bereits vollzogenen Tatsachen beurteilen konnte.

Sie ist nur in einem gewissen MaBe zutreffend. Vollstan-

dig kann man ihr nicht beistimmen. Es war unzweifelhaft

ein Fehler Ramsays, die Konzentration so nervós vorzu-

nehmen, daB es in vielen Fallen so aussah, ais ware sie un
ter dem EinfluB der Angst ausgefiibrt worden. Dadurcb

machte sie den Eindruck einer Flucbt.

Wenn wir nun zu den Tatsachen iibergehen, so veran-

scbaulicbt die neue Lagę am besten eine Kartę, welche die

Aufstellung der Truppenteile nach ihrer Zusammenziehung
zeigt. Anstatt der 180 Standorte haben wir jetzt 40. Das

iibrige Land lieB man ganzlich ohne Deckung. Dabei liegt
auf russischer Seite noch ein interessanter Irrtum vor, nam
lich das vóllige Yergessen der Grenzwachen. Das ist eine
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Folgę des burokratischen Systems, welches in RuBland

herrschte, daB eine militarische Formation anderer Art so

ganzlich vergessen werden konnte. Diese Grenzwachen, die

an den Landesgrenzen entlang zerstreut lagen, wurden des

Beistands der regularen Truppen entblóBt, denn diese

batte man ins Innere des Landes zuruckgenommen. Erst

nacb geraumer Zeit besannen sich die russischen Behórden

und begannen sich zu bemiiben, die Grenzwachen zu ret-

ten. Aber der gróBte Teil dieser Truppen war scbon den

VorstóBen der Aufstandischen erlegen.
Um die Konzentration zu kennzeichnen, will ich erwah-

nen, daB man von 40 Kreisstadten 14 geraumt hatte. Die

Truppenzusammenziehung entbloBte also groBe Land-

stricbe vom Militar. Am starksten betraf diese MaBnahme

die Wojewodschaften Sandomir und Krakau. Das riihrte

von der verhaltnismaBig kleinen Truppenzahl her, die dort

vor dem Ausbruch des Aufstandes stationiert war. Eine

zweite charakteristische Eigenbeit der Konzentration war

die, daB man im Westen des Landes, im Vergleich zum

Siiden und Osten, das Militar betrachtlich dicbter belieB.

Es lobnt sich, iiber die Ursachen dieser Erscbeinung nach-

zudenken: warum General Brunner, der sich wahrend des

Aufstandes durch ungewóhnliche Feigheit auszeichnete, im

Westen die Konzentration so durchfuhrt, ais ob er der

tapferste aller Fiibrer im KongreB-Kónigreicb ware. Er

schreibt mehrmals an Ramsay und bittet ibn, man móge von

einer allzu starken Konzentration absehen, denn er wiirde

sich aucb ohne diese MaBnahme zu belfen wissen. Die an-

deren Generale fiihren die Zusammenziebung viel bereit-

williger aus, obgleich sie weniger angstlich sind. Diesen

Vorgang erklart die Tatsacbe, daB der ganze Westen aus

Mangel an Yorbereitung des Aufstandes durch die Januar-
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Aktion auBer acht gelassen wurde. Der Westen riihrte sich

nicht, er gab kein Lebenszeichen. Er hatte keine GeiBel

schaffen kónnen, die Brunner zur Angst gezwungen und

seiner Einbildung die drohende Lagę offenbart hatte. Der

Westen scbwieg, und hier baben wir die Folgen seines

Schweigens.
Docb wir haben noch eine andere Erklarung der ange-

fiibrten Kritik Geskets am Verhalten des Generals Ramsay,
die sehr krankend fur ihn ist, da sie ibn einfacb der Feig-
beit gegeniiber der Revolution bezicbtigt. Diese Kritik stiitzt

sich namlich schon auf eine ausgezeichnete Kenntnis der

ganzen Geschicbte des Aufstandes. Wenn wir iiber den

wirklicben Druck nachdenken, den der Aufstand ausiibte,
und ibn mit dem Ergebnis vergleichen, das er erzielte, dann

ist es tatsachlich so, daB man sich unwillkiirlich fragt: wo
zu war diese Eile nótig? Alle Uberfalle waren docb zuriick-

gewiesen, die russiscben Truppen blieben siegreich, warum

muBte man sich denn eigentlich so iibereilen? Auf Grund

einer solchen Gegeniiberstellung ist jenes Geschwatz und

Gerede, von dem Przyborowski scbreibt, und aucb Geskets

Kritik entstanden. Diese Kritik scheint mir aber nicht ge-

niigend gerecbtfertigt zu sein. Gesket geht namlich iiber die

seelische Verfassung, welche die damalige Lagę zeitigte, zur

Tagesordnung iiber und beriicksichtigt einzig und allein die

materiellen Umstande. Wenn wir uns aber in die moralische

Geistesverfassung Ramsays zu vertiefen sucben und noch

mehr in die aller hoberen Offiziere unter seinem Kom-

mando, so werden wir leicht erkennen kónnen, daB sie, die

bis jetzt vor der Revolution zuriickwichen, sich vorstellen

muBten, diese Revolution sei viel machtiger, ais sie in Wirk-

lichkeit war. Es ist tatsachlich nicht móglich, keine Fehler

zu begehen.
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Um die Gewalt jener moralischen Kraft klar zu veran-

schaulichen, will ich eine kleine Episode aus der Januar-

nacht anfiihren, und zwar Rogiński s Uberfall auf Biała.

Dieser Uberfall miBlang infolge des Verrats zweier polni-
scher Offiziere, die sich zum Kommandanten General Ma-

majew begaben, um ihn rechtzeitig zu warnen. General

Mamajew trommelt um 9 Uhr abends alle seine verfiigbaren
Truppen zusammen: zwei Kompanien Infanterie, eine Bat-

terie Artillerie und eine Sotnie Kosaken. Von einer Uber-

rumpelung kann keine Rede mehr sein. Rogiński versam-

melt 80 Mann, dereń Feuerwaffen aus elf Jagdflinten be-

stehen, die iibrigen sind mit Sensen bewaffnet. Und nun

stehen einander zwei Machte gegeniiber, dereń Starkever-

haltnis in materieller Hinsicht sicb wirklich komisch aus-

nimmt. Dennoeh wagte Mamajew nicht, diese 80 Mann an-

zugreifen. Er erlaubt ihnen sogar, in einer Entfernung von

wenigen Scbritten an seiner Front vorbeizumarschieren, und

dann erst laBt er seine Kosaken iiber sie herfallen. Es ist die

sittliche Macht, die selbst schwacbe Schlage in Streiche von

Riesen verwandelt. Wir haben es hier nicht mit einer mate-

riell schwachen und unscbeinbaren Kraft zu tun, sondern

es ist die sittliche Macht der Revolution, die sich auswirkt

und pbysische Schwache in Kraft verwandelt. So hatte es

aucb die moralische Macht, die Macht des Geistes in der

Januarnacht bewirkt, daB die Kartę der russischen Trup-
penkonzentration so und nicht anders aussah.

Aber auch die Technik und die physische Starkę haben

ihre Wirkung und iiben ihren EinfluB aus. Den EinfluB

des Mangels an technischen Hilfsmitteln sehen wir am Bei-

spiel des Generals Brunner. Selbst in demjenigen Kampf-
abschnitt, wo die sittliche Kraft der Revolution groB ist,
bleibt die andere unentbehrlich.
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So wnrde die Konzentration befohlen. Wahrend sie vor

sich geht, sind die Truppen nicht zum Kampf fahig. Es

muB eine gewisse Zeitspanne vergehen, bis die Konzentra
tion beendet ist und die Truppen instand gesetzt werden,
dem Aufstand starkę, rasche und wirkungsvolle Schlage
beizubringen. Man batte also etwas Zeit gewonnen.

Auf der russischcn Seite seben wir ein deutliches Ziel.

Wir kónnen behaupten, daB sie einen Fehler begangen hat-

ten. Aber ihr Ziel ist klar und fur die ganze Armee einheit-

lich. Das gesamte Heer hat fur eine gewisse Zeitdauer eine

deutlich und klar gestellte Aufgabe zu erfiillen. Wie wir

sehen werden, liegt es auf der polnischen Seite gerade um-

gekebrt. Die Polen baben weder die Zeit ausgenutzt, noch

haben sie inzwischen irgendeinen klaren Kampfgedanken
fassen kónnen. Sie hatten ihn aucb nicht in bezug auf die

einheitliche Fiihrung ihrer Sache auf ibrem ganzen Tatig-
keitsfeld.

Zunachst woli en wir sehen, in welchem Zustand sich

diese polnischen Truppen nach der Nacht des 22. Januar

befanden. Die einzelnen Abteilungen, die an verschiedenen

Platzen vom Feind zuriickgeschlagen wurden und sich an

diesen Platzen nicht halten kónnen, die selbst der Erfolg
und nicht nur die Niederlage desorganisiert hat, sind in

verschiedene Richtungen zuriickgedrangt und befinden sich

im Zustand vólliger Verwirrung und Unkenntnis dessen,
was sie beginnen sollen. In erster Linie werden aus allen

Landesteilen Boten nach Warschau gesandt. Von dort

kommt keine Antwort. Die Nationalregierung ist nach Płock

gewichen, oder besser gesagt: sie wollte dorthin weichen.

In Warschau sind ais Vertreter der Regierung drei Manner

zuriickgeblieben: zwei Studenten, Bobrowski und Daniłow
ski, und ein Ingenieur — Marczewski. Kaum hatte man

8 Piłsudski III
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einen Kurier abgefertigt, so folgte ibm schon ein zweiter

auf dem FuBe. Welche Weisungen sollten diese ungliick-
seligen Menschen erteilen? Wem und wie? Sie selbst hatten

am liebsten irgendeinen Rat oder eine Weisung erhalten

mógen. Aus dem Zentrum der Verscbwórung kam kein

Kampfgedanke! Man begniigte sich mit der Erledigung der

dringlichsten Gescbafte. Man sandte einige Schafspelze,
etwas Waffen.

Und die Leitung? Niemand hatte sie dafiir vorbereitet,
ein wahrhafter Fiibrer war nicbt vorhanden. Und so sehen

wir einen vólligen Mangel an Fiihrung, die alle Bewegun-
gen in diesem Zeitpunkt batte zu einem Ganzen verbinden

kónnen. So etwas gab es nicht. Die Nationalregierung hatte

die Diktatur auf Mieroslawskis Scbultern gelegt, der damals

noch in Paris weilte, und erwartete seine Weisungen und

Befehle. Von der Zeit an ruhte die Leitung nicht mehr auf

den Schultern der Zentralregierung. Sie fiel notwendiger-
weise den Unterfiihrern zu. Unter ihnen baben wir Fiibrer

wie Padlewski, Lewandowski, Langiewicz, Jeziorański, Ku
rowski, Oxiński. Vor ihnen standen jetzt dieseFragen, moch-

ten sie sie nur lósen! Wenn es um Einheit geht, so ist schon

der Gedanke allein verderblicb, die Entscbeidungen auf die

Untergebenen abzuwalzen. Hier liegt die Wurzel des grund-
satzlichen Fehlers im Aufstand des Jahres 1863: der Man
gel an einem Kampfgedanken, der das ganze Land batte

umfassen tniissen.

Diesen Vorwurf kónnen wir aucb dann erbeben, wenn

wir von bedeutend kleineren Landesteilen sprecben werdem

Nehmen wir z. B. die Wojewodschaft Podlasie, wo die revo-

lutionare Bewegung am starksten war. Dort sucbt ebenfalls

jede Abteilung den fur die Leitung in der Wojewodschaft
verantwortlichen Fiihrer; doch niemand kann ihn finden,,
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denn die Abteilung, die er befehligte, ist auseinandergesto-
ben, und er selbst irrt allein im Lande umher und sucht

nach seinen Abteilungen.
Auf die AufstandiscEen iibte diese EntschluBlosigkeit

einen verhangnisvollen EinfluB aus. Das ist durchaus be-

greiflich, besonders wenn es sicb um Menschen handelt, die

mit dem Kriegshandwerk nicht vertraut sind und erst kurze

Zeit mit dem Krieg zu tun baben. Da muB man entweder

den Menscben eine gewisse Schulung angedeihen lassen

oder aber sehr klare und genaue Befehle erteilen. In die-

sem Falle fehlten sie. Daher die Wankelmiitigkeit und Un-

sicherheit, die am starksten die Morał des Aufstandes nach

der Januarnaebt kennzeichnen.

Sechste Vorlesung
(7. Mai 1912)

Ich sprach letzthin von der Verfassung der aufstandi-

schen Abteilungen nach der Januarnacht. Ich habe sie ais

Zustand einer gewissen Verwirrung gekennzeichnet, dereń

Hauptzug auf polnischer Seite der Mangel an einer organi-
sierten Fuhrerschaft fur den Krieg war. Um ein Beispiel
anzufuhren, geniigt es, auf das Fehlen einer Ober sten Lei-

tung in Warschau hinzuweisen. AuBerhalb Warschaus war

die Lagę in den Wojewodschaften durchaus die gleiche. In

der Wojewodschaft Podlasie irrte der Oberst Lewandowski

nach seinem miBgliiekten Uherfall auf Siedlce in der Wo
jewodschaft umher, so daB man ihn erst nach langerer Zeit

hatte finden kónnen. Jeder Fiihrer war vóllig sich selbst

iiberlassen. In der Wojewodschaft Lublin finden wir die-

selbe Lagę. Dort hatte man nicht einmal rechtzeitig einen

8:
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Fiihrer ernannt; auch da sehen wir vereinzelte Abteilun-

gen, die durch kein Band miteinander verbunden sind. In

der Wojewodschaft Sandomir wollte Langiewicz die Ent-

scheidung in allen Dingen haben. Unter anderem hatte er

befohlen, daB sich alle Abteilungen, ohne Riicksicht auf

den Erfolg der ersten Aktion, in Szydłowiec sammeln soll-

ten, auf das er selbst den Angriff ausgefiibrt hatte. In-

folge des MiBlingens des Uberfalls auf Szydłowiec kam die-

ser Ort ais Sammelplatz nicht mehr in Frage; er blieb in

den Handen der Russen. In dem Augenblick, da Langie
wicz sich von Szydłowiec in der Richtung auf Wąchock
zuriickgezogen hatte, blieben in seiner Wojewodschaft Ab
teilungen, die mit ihm keine Verbindung mehr hatten.

In der Krakauer Wojewodschaft versucbt Kurowski, der

wahrend der Januarnacht fast gar nichts unternommen

hatte, seine Krafte in der Nahe der Grenze zu sammeln,
und fiihrt mit Erfolg Kampfe gegen die Grenztruppen
durch. Aber seine Herrschaft umfaBt nur die eine winzige
siidwestliche Ecke der Wojewodschaft, namlich den Kreis

Olkusz, in dem er unbestritten die Lagę beherrscht.

Im Westen genau dasselbe. Dort wurde, ahnlich wie in

der Lubliner Wojewodschaft, kein Fiihrer ernannt, eine

Kampfleitung bestand nicht, und die Abteilungen sammel-

ten sich ganz selbstandig. Am geschicktesten fiihrte der bis-

herige Oberste Fiihrer und jetzige Wojewodę von Płock,
Padlewski, seine Aktion durch. Durch Gewandtheit be-

herrschte er die einzelnen Landstriche und Ortschaften

seiner Wojewodschaft, obgleich auch ihm die Januarnacht

keine Erfolge gebracht hatte. Leider sind die geschichtlichen
Quellen iiber seine damalige Tatigkeit derart diirftig, daB

es schwer fallt, diese wirklich einzige tatsachlich kriegs-
maBige Arheit einigermaBen genau darzustellen. Sofern
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man aus den vorhandenen Quellen, die wir besitzen, sich

ein Urteil bilden kann, bestand sein Gedanke darin, daB

er — angesichts der Unmóglicbkeit, alle seine Streitkrafte

an einer Stelle zu sammeln — sich mit der órtlichen Vor-

bereitung der Leute in den einzelnen Kreisen befaBte, wo

er Ubungen ausfiihren lieB, um das Menscbenmaterial an

Ort und Stelle in der Hand zu baben und in Kampfbereit-
scbaft fiir den geeigneten Augenblick zu bebalten. Es ist

sehr gut moglich, daB Padlewski infolgedessen am meisten

Organisationstalent bewiesen hat und sich am langsten im

Vorkampf zu halten vermochte.

Doch ich will nochmals wiederholen: ein Plan zur Fiih-

rung des Ganzen bestand auf polnischer Seite nicht. So

nahm der Mangel an einem leitenden Kriegsgedanken und

an einer militarischen Organisation in Gestalt einer Hierar
chie, welche die undisziplinierten Truppen an den Ziigeln
des Gehorsams gehalten hatte, seinen Anfang. Man hatte

ein Ubel entstehen lassen, an dem alle Versuche einzelner

Abteilungen zur Aktivitat scheiterten. Es ging nicht darum,
daB der Wojewodę die vollkommene Autoritat seiner Amts-

gewalt besaB. Man hatte mit gegenseitigem Neid und mit

einer unmilitarischen Organisationslosigkeit in militari
schen Dingen den Anfang gemacht. Von da ab werden wir

standig, sobald zwei Abteilungen zusammenkommen, in den

Lagern einen inneren Kampf zwischen den beiden Fiihrern

finden. Von solchen aufeinander neidischen Fiihrern, die

dadurch jede Móglichkeit einer einheitlichen Handlung un-

tergraben, werden wir jetzt eine ganze Menge kennenler-

nen. In der Wojewodschaft Kalisz sehen wir Mierosławski,
der in seinem Lager Mielecki zum Widersacher hat. Im Sii-

den haben wir Langiewicz, welcher in seiner Abteilung in

Jeziorański einen Feind hatte, mit dem er in standigem
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Kampf lebte, und Czachowski, welcher mit Kononowicz un-

einig war. Wir werden im Norden Padlewski sehen, der

mit Cichorski streitet, und so weiter. Uberall finden wir

diese inneren Reibungen, die eine gleichgeordnete Tatig-
keit unmoglich machem

Wenn wir einen Blick in die Kriegswissenschaft tun, die

vom Aufstellen irregularer Truppen handelt, so finden wir

darin immer die Behauptung: ibre scbwacbste Seite sei der

Mangel an einer festen militarischen Rangordnung. Dem

hatte man von vorneberein vorbeugen miissen. Seitens der

Revolutionsleitung sehen wir dagegen keinerlei Bemiibun-

gen, um diese Fragen friihzeitig so zu regeln, daB sie nicht

den schwachsten Punkt bilden: den Mangel an Organisation
in der Armee. Und doch ware wahrend der Vorbereitungs-
arbeit vor dem Aufstand Zeit genug gewesen, das heraus-

zubilden, was sehr leicbt gefallen ware: eine einheitliche

Leitung.
Das zu scbaffen, hat der Aufstand in dem Zeitabscbnitt

vor dem Ausbrucb versaumt. Wahrend des Revolutionsaus-

bruchs selbst dagegen hat man alles so getan, ais wollte man

die vorbandene Organisation vernichten. Da ist Padlewski,
der, anstatt die Kriegsbandlungen zu leiten, die Verantwor-

tung am Schicksal des Kampfes fur das Ganze von sicb

weist. Da sind spater alle die Fiihrer, die zu Kommandan-

ten kleiner Teilabschnitte der ihnen anvertrauten Woje-
wodschaften werden, und zwar derjenigen, in denen sie sich

mit ihren Abteilungen zeitweilig befinden. Wie soli man

verlangen, daB ein solcher Kommandant die Kriegstatigkeit
leitet, wenn ibn das Schicksal jeden Augenblick von einer

Stelle zur anderen werfen kann!

So dringt bei den Leuten allmablich die Uberzeugung
durch, daB nicht jeder der Fiihrer ein Rad im Kriegs-
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mechanismus sei, sondern daB er ein Fiihrer seiner Abtei-

lung ist, der niemand Rechenschaft schuldig ist, und nur

auf diejenigen bauen kann, die sich um ihn scharen. Von

da an gestaltet sich der Kampfgedanke notwendigerweise
uneinheitlich und ohne jeglichen zentralen EinfluB. Die

Kriegsidee ruht auf einer Anzabl gleichgestellter Menschen.

Sie kónnen jeden Augenblick Einfliissen unterliegen, denen

sie sicb im gegebenen Zeitpunkt fiigen miissen. Es gibt kein

Organ, das alles das zu einer Einbeit zusammenschweiBen

kónnte.

Und doch muB man einen Gedanken, ein Ziel ais Richt-

schnur besitzen, Bereits sogleich nach dem Ausbruch der

Revolution beginnt sich dieser leitende Gedanke in den

Kópfen der einzelnen Anfiihrer durchzuringen. Er ist nicht

bewuBt; es ist eher ein instinktives Sucben nach gróBerer
Kraft. Jeder fiihlt sich schwach, fiihlt sich unfahig zum

Kampf; jede Abteilung hat das Gefiihl der Unsicherheit,
und ihr Fiihrer weiB nicht, was er unternehmen soli. In-

stinktmaBig taucht der Gedanke einer Vereinigung auf, um

auf dem Gebiet des ganzen Landes gróBere Abteilungen zu

bilden, ein unbewuBtes Streben zur Schaffung der Zellen

fur die polnische Armee.

Bei einzelnen Fiihrern war dieser Gedanke sogar durch-

aus bewuBt. Zu ihnen gehórt zweifellos Langiewicz, der bei

all seinen Kriegshandlungen nach móglichst groBer Kraft

strebte. Doch wenn wir seine Meinungen unter diesem Ge-

sichtspunkt untersuchen, so werden wir feststellen miissen,
daB hier noch kein Gedanke an die Aufrichtung einer Ar
mee vorliegt, sondern stets nur der Wille zur Bildung einer

gróBeren Abteilung von Aufstandischen, um etwas unter
nehmen zu kónnen, das sich sehen lassen diirfte. Ein be-

wuBter Gedanke an die Notwendigkeit eines Heeres hatte
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zur Erkenntnis dessen fuhren miissen, was zur Schaffung
einer solchen Armee erforderlich ware.

Ein solches BewuBtsein entdecke ich in der Tatigkeit
der damaligen Revolutionsfiihrer nirgends. Denn wenn ihre

Tatigkeit nach auBen hin auch ais durcliaus bewuBt und

verstandig erscheint, besonders bei denjenigen, die sich zu

groBeren Gruppen zusammenschlossen, so finden wir den-

noch nichts darin, kein Streben, das uns beweisen konnte,
daB diese Handlungsweise wirklich planmaBig war. Ich

nehme im Gegenteil an, daB sie eher ein Ergebnis des In-

stinkts war, sich auf eine gróBere Zabl zu stutzen. Wenn

namlicb die Fiihrer daruber nacbgedacht hatten, wie Ar-

meen gebildet werden, so ware jeder von ibnen zweifellos

zu der ganz klaren Uberzeugung gelangt, daB dazu zunachst

Zeit gebórt und ferner, daB man die Entstehung der Armee

durch irgendeine Macbt scbutzen miisse; denn in der Zeit

ihrer Entstehung ist eine Armee nicbt zum Kampf ge-

eignet.
Fur eine Armee sind Menschen erforderlich, sind Waf-

fen notwendig und eine entsprechende Organisation. Unter

den Umstanden, unter denen der Aufstand des Jahres 1863

kampfte, fiihren alle diese Faktoren auf das Problem der

Zeit. Menschen, das Menscbenmaterial ist da, es ist sogar
reichlicb vorhanden. Aber auch bier móchte ich auf einen

besonderen Febler der groBen Mehrzabl der revolutionaren

Geister hinweisen, daB sie namlicb zu wenig mit dem Zeit-

problem recbnen. Da sie an die revolutionare Gesinnung
des Yolkes glauben, setzen sie auch voraus, daB die Bevól-

kerung wie durch ein Wunder befahigt sein wird, die Re-

volution durchzusetzen.

Indessen zeitigt der Ausbruch der Revolution eine Uber-

raschung, und zwar nicht nur fur die Regierung, sondern
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auch fur das ganze Volk. Ein ganzes Volk kann nicht auf

einmal aus dem Zustand der Untertanigkeit zu dem des

offenen Kampfes iibergelien. Es muB eine Zeit der seeli-

schen Vorbereitung vergehen, damit man Hoffnung und

Glauben gewinnt. Es muB eine gewisse Zeit verstrichen

sein, die notwendig ist, um das Gerippe einer Organisation
zu bilden. Auch wenn wir die Frage der Bewaffnung in

Betracbt ziehen, so kbnnen wir doch nicht den wicbtigen
Umstand der Zeit leugnen, selbst wenn wir annehmen woll-

ten, daB Waffen irgendwo bereitgelegt, im Lande oder an

den Grenzen vergraben waren; denn Zeit ware sogar dann

nótig, damit die Waffen in die Hande derjenigen gelangen
kónnen, die kampfen und sich verteidigen wollen. Wie

aber, wenn Waffen nicht bereitgestellt sind?

Endlich kommen die Waffen. Manner sind vorhanden.

Aber Zeit ist notwendig, um sie fiir den Krieg zu organi-
sieren, damit sie nicht irgendein Haufen sind, der bei der

ersten besten Begegnung mit dem Feind auseinanderstiebt,
in dem die Menschen einander nicht kennen und keine fest-

gefiigte Einheit herrscht, die jede Armee darstellen muB.

Wenn wir nun zu dem Problem der Zeit iibergeben, wie

es sich im Jahre 1863 darstellte, so seben wir, daB die Auf-

standiscben nacb dem Ausbruch der Revolution etwa 9 bis

10 Tage Rube hatten. Es folgte die russische Konzentra-

tion, die eine gewisse Zeit in Ansprucb nahm. In der Woje-
wodschaft Radom begannen die russiscben Kriegsbandlun-
gen am 1. Februar; Langiewicz batte also 9 Tage zur Ver-

fiigung. In der Wojewodschaft Lublin gescbah es am 6. Fe
bruar; Zdanowicz standen somit 14 Tage zur Verfiigung.
In Miechów (Wojewodschaft Kielce) unternimmt die russi
sche Besatzung in den letzten Tagen des Januar alten Stils

ein Erkundungsmanóver; Kurowski bat also 20 Tage Zeit.
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Dieses erste Manóver zeitigt kein Ergebnis, und die Trup-
penbewegung in der Richtung auf Ojców beginnt erst ani

16. Februar, das sind also sogar 24 Tage. In der Wojewod-
schaft Podlasie beginnt die Aktion gegen Rogiński am

31. Januar, das sind 8 Tage Zeit, die Expedition gegen

Węgrów am 2. Februar, also 11 Tage. Von Kalisz aus

macht Brunner am 31. Januar seine ersten Rekognoszie-
rungsmanóver, die kein Ergebnis haben. Die Aufstandi-

schen baben also 8 Tage Zeit, und der folgende Erkun-

dungszug findet erst am 15. Februar statt, das sind bis zu

einem ZusammenstoB etwa 23 Tage. Jeziorański hatte 13

Tage Zeit. In der Wojewodschaft Płock kam es am 28. Ja
nuar zu einem groBeren ZusammenstoB, also handelt es

sich bier um 3 Tage, und so weiter.

Wenn man aus den erwabnten Zahlen und den noch fol-

genden, die icb nicht nenne, eine Durchschnittszeit festzu-

stellen sueht, so erhalten wir eine Zeit von 10, 9 und 12

Tagen, die den Aufstandischen, ebe die Russen die Initia-

tive ergriffen, zur Yerfiigung standen. Diese Zeit erwies

sicb ais nicht ausreicbend. Die Aufstandsbewegung ver-

mochte weder geniigend Streitkrafte zu sammeln, noch sie

innerlicb ausreichend zu verscbmelzen, denn die Ansatze

dazu scbeitern bereits Ende Marz. Diese 12 Tage waren

somit eine zu kurze Zeitspanne fur den Aufstand, ais daB

er sich mit geniigender Kraft den russiscben Truppen hatte

entgegenstellen kónnen. Darin liegt eben die Frage, ob man

mehr Zeit gewinnen konnte, ob nicht in der Aktion der

Aufstandischen ein Fehler oder so etwas zu finden ist, was

auf diese zeitliche Beschrankung seinen EinfluB ausiibte.

Wenn ich in diesem Falle eine solcbe Frage aufwerfe, so

miiBte man zugleicb auch iiberlegen, ob ich von dem Auf
stand nicht Unmóglicbes verlange, namlich etwas, das die
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Aufstandischen in keinem Falle ausfiihren konnten, und

ob ich also den Tatsachen ais ein nicht unparteiiscker Be-

urteiler gegeniiberstehe.
Diese beiden Fragen miissen wir entscheiden.

Beim ersten Durchdenken der Geschehnisse in der Ja-

nuarnacht fallt mir die groBe Vernachlassigung der dama-

ligen Lebenszentren auf. Das ganze Land stellt sich zum

Kampf. Die ersten Scbiisse sind gefallen, und das Haupt-
zentrum des Lebens, in dem die Revolution gart nnd wo

sie vorbereitet wird, dieses Hauptzentrum schweigt in dem

Krieg. In Warschau ist nichts geschehen. Dort gibt es kei-

nen Krieg.
Ais ich die Konzentration der russiscben Truppen ana-

lysierte, versuchte ich zu beweisen, daB sie das Ergebnis
eines Einflusses auf die Einbildungskraft der russischen

Fiihrer war, die bei ihnen ein gewisses Gefiihl der Angst
um die ihnen anvertrauten Truppen erweckt hatte. Glaubt

ihr, daB dieser EinfluB kleiner gewesen ware, wenn die

Hauptstadt nicht geschwiegen hatte? Indessen haben wir bei

der ganzen Aufstandsbewegung eine Abwanderung aus den

Zentren: aus Warschau in die umliegenden Walder, aus

Radom zur Uberrumpelung von Jedlnia. Nur Płock hatte

die Tatzen der Revolution am eigenen Leibe gespiirt. Alle

anderen Mittelpunkte, alle anderen Generale sind fern vom

EinfluB der revolutionaren Aktion; sie fiihlen den Atem

der Revolution nur von weitem. Dieses Schweigen des Zen-

trums war einer der groBen Fehler, der zweifellos die in-

neren Krafte des Feindes starken muBte.

Wenn wir uns an die Piane Dąbrowskis erinnern, so

miissen wir feststellen, daB sie niemals die Lebenszentren

verlieBen. Im Gegenteil, sie waren mit ihnen auf das engste
verbunden. In den Planen Padlewskis ist alles das schon
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iiberwunden. In ihnen finden wir die Abwanderung der

Revolution aus den Zentren nach der Provinz. Zwar baben

Bobrowski und Daniłowski sicb gleich nach dem Ausbruch

der Revolution an die Piane Dąbrowskis erinnert und ba
ben waghalsige Gedanken ausgesponnen mit dem Ziel, die

Revolution in Warschau selbst zu starken. Sie dacbten an

eine Ergreifung des GroBfiirsten Konstantin auf der StraBe,
an seine Entfuhrung in die Walder, an kiihne Unterneh-

mungen in der Stadt, an das Entfacben von Unruhen. Aber

sogleich sturmte auf sie der ganze Druck der laufenden

Gescbafte und Sorgen ein, die Revolution an den auBen

liegenden Brennpunkten aufrechtzuerhalten. Sie selber

waren iibrigens in einem Zustand geistiger Unsicherheit.

Und ais Folgę dieses Zustandes wurde Warschau zum Stiitz-

punkt der russischen Kriegshandlungen. Von Warschau aus

wurden Truppenabteilungen zur Bekampfung der Revo-

lution an ibren einzelnen Brennpunkten abgesandt, soweit

das erforderlich war. Wabrend des ganzen Aufstandes war

Warschau der Stiitzpunkt des Feindes.

In dieser Hinsicbt drangt sich unwillkiirlich ein Ver-

gleich mit dem Jabre 1905 auf, in dem Warschau die um-

gekebrte Rolle spielte und die feindlicben Truppen auf sich

zog. Da muBte man aus der Provinz Krafte boleń, um der

Revolution in der Hauptstadt Herr zu werden. Im Jahre

1863 war die erwahnte Vernachlassigung der wichtigen
Mittelpunkte einer jener Fehler, die unabwendbar dem wei-

teren Lauf der Ereignisse ibren Stempel aufdruckten.
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Siebente Vorlesung
(10. Mai 1912)

So wie Warschau vergessen wurde und infolgedessen im

Kriege keine gróBere Rolle gespielt hat, so war es auch mit

allen anderen militarischen Mittelpunkten im KongreB-
Kónigreich, ausgenommen Płock. Das erlaubte der russi-

schen Regierung und Armee, ihre Reserven an diesen

Hauptplatzen bereitzuhalten, die dann zu jeder Zeit fur

die entsprechenden Aktionen verwandt werden konnten. Es

unterliegt keinem Zweifel, daB im Anfang des Aufstandes

diese zentralen Platze eine wichtige Rolle hatten spielen
kónnen, um Truppen festzuhalten und so damals einen

móglichst groBen Zeitgewinn zu erzielen.

Ein zweites Mittel, das sehr wirksam war und, wie man

annebmen muB, durchaus im Einklang mit dem, was die

Kriegswissenschaft iiber den Freischarlerkrieg schreibt, das

man aber im Aufstand vergessen und nicht entsprecbend
ausgebaut hatte, waren die Aktionen gegen die feindlicben

Verbindungsmittel. Eine Armee muB, um manóvrieren zu

kbnnen, mit ibren einzelnen Teilen in Verbindung bleiben.

Darum baben die Verkehrswege im Kriege immer eine

auBerordentlich wichtige Rolle gespielt. Der Freischarler-

krieg bat u. a. die Aufgabe, auf die feindlichen Verbin-

dungslinien einzuwirken, sie zu vernicbten und móglichst
viel Verwirrung anzurichten, damit der Feind ibrer Erbal-

tung einen groBen Teil seiner Truppen opfern muB. Bei

Revolutionskriegen sind die Verbindungslinien zugleich die

am leichtesten erreichbare Angriffsflache. Das Heer ver-

wendet zu ihrem Schutz nur geringe Krafte, und das er-

leichtert verhaltnismaBig die entsprechenden Aktionen.

Vor allem verdienten die Yerbindungen mit Warschau
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Aufmerksamkeit, von wo sich HeerstraBen nach allen Rich-

tungen hinzogen. Daneben hatte man auf die Eisenbahn-

linien acbten miissen, hauptsachlich auf die St. Petersbur-

ger Strecke, die Warschau mit dem iibrigen russiscben

Reich verband. Obgleich dazumal die Eisenbahnen nicht

eine solcbe Bedeutung wie heute besaBen, so waren sie

doch fiir den Krieg von 1863 von groBer Wichtigkeit. Da-

durch, daB die St. Petersburger Strecke nicbt vom Auf-

stand beberrscbt wurde, finden wir gleich im ersten Monat

einen ZufluB von Truppen von auswarts, die diese Strecke

benutzten. Zwei Regimenter Kavallerie kamen gerade auf

diesem Wege nach Warschau.

Die telegraphischen Verbindungen waren zwar zunacbst

unterbrochen worden. Aber in sehr scbneller Zeit wurden

sie wiederhergestellt, und obwohl man sie spater noch

manchmal bescbadigte, so blieb doch der Telegraph standig
in den Handen der Russen und diente dazu, die Anordnun-

gen gegen den Aufstand miteinander in Einklang zu brin-

gen. Indessen kónnten wir uns leicht vorstellen, daB die

Beschadigung von Telegraphenleitungen keine Scbwierig-
keiten bereitet hatte. Es geniigte, der Sache mehr Aufmerk
samkeit zuzuwenden, um den Telegraph iiberhaupt auBer

Tatigkeit zu setzen.

Dasselbe trifft fiir die reitenden Boten zwischen den ver-

schiedenen Truppenteilen zu. Wenn wir iiber die Kriegs-
tatigkeit wabrend dieses ersten Jahres des Aufstandes nach-

lesen, so seben wir, wie diese Stórung der Verbindungen
zwischen den Truppenteilen ganz zufallig vor sicb ging.
Nur die Cbaussee nach Brześć, die am besten von den Auf-

standiscben beherrscht war, bereitete den Russen viel Sor-

gen; denn die Verkehrsverhaltnisse kamen in diesem Ab-

schnitt lange Zeit hindurcb nicbt in einen Zustand, der eine
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regelrechte Verbindung gewahrleistete. Darum herrschte

die gróBte Verwirrung auf russischer Seite gerade in der

Wojewodschaft Podlasie. An allen anderen Platzen sehen

wir zwischen den verschiedenen Abteilungen dauernde Ver-

abredungen und Verstandigungen, denen der Aufstand

keine Hindernisse in den Weg legte. Wenn auch manchmal

die kombinierten Manóver der Russen, um einzelne Auf-

standischen-Abteilungen zu umzingeln, miBgluckten, so war

das nicbt die Folgę einer ungeniigenden Verstandigung. Da-

gegen ware eine starkere Beobachtung der Verbindungs-
wege und das Umgeben jedes russiscben Zentrums mit

einem Kranz von Hindernissen eine Steigerung der Wider-

stande gewesen, die unabwendbar die von Kriegshandlun-
gen freie Zeit verlangert hatte.

Eine Stórung der Verbindungen hat einen grundsatz-
lichen EinfluB auf die Morał: sie erzeugt Mangel an Nach-

richten, der immer auf die Fiihrer und die Truppen demo-

ralisierend wirkt. Ware eine Aktion gegen die feindłicben

Verbindungslinien von vorneherein geplant gewesen, so

hatte man erwarten kónnen, daB die erste Regung des

Feindes darauf gericbtet gewesen ware, die zur Ubereinstim-

mung aller Kriegshandlungen unerlaBlichen inneren Ver-

bindungen herzustellen. Dazu hatte man gróBere Abteilun
gen einsetzen und vor allem Kavallerie verwenden miissen.

Man hatte ais Stafetten ganze Abteilungen absenden miis-

sen, und so kann behauptet werden, daB durcb solche sy-
stematisch gefiihrten Kampfe Zeit — etwas, das fiir die

Aufstandiscben von allergróBtem Wert war — gewonnen
worden ware. Zu einer solcben Aufgabe hatten gewisse Ab
teilungen rechtzeitig bestimmt und um alle russiscben mili-

tarischen Mittelpunkte angesetzt werden miissen. Wir lesen

z. B. in einer der Chroniken, daB russische reitende Boten
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von Janów nach Lublin den Vorplatz eines Herrenhofes zu

passieren pflegten. Solcher reitenden Boten gab es viele,
und es ware nicbt schwer gefallen, sie abzufangen. Indessen

fielen nur zufallig Stafetten in die Hande der Aufstan-

discben.

In den Anweisungen fur den Aufstand findet man nichts

von einem diesbezuglichen Plan. Vielleicht war es einzig
und allein der Wojewodę von Kalisz, Bronisław Rudzki, der

ais einer der Anfiihrer des Aufstandes in seinem Aktions-

plan fur die Wojewodschaft Kalisz einen Entwurf dafiir

aufgestellt hatte, wie man die einzelnen russischen Garni-

sonen voneinander abschneiden sollte, um ihnen den Ver-

kehr miteinander zu erschweren. Aber dieser Plan ist erst

zu einer Zeit entstanden, ais die Initiative bereits in den

Handen des Feindes war und jegliches Vorbaben durch ihn

leicht beseitigt werden konnte, nicbt aber zu jener Zeit, ais

die Initiative noch in polnischen Handen lag und es vor

allem darauf ankam, sie auch in der Hand zu bebalten.

Der Versuch miBlang deswegen vóllig, weil die russiscben

Abteilungen jedweden derartigen Versuch von vorneherein

vereitelten.

Diese Frage scbeint mir sehr wicbtig. Daher móchte ich

etwas deutlicher die Aktion darstellen, die von den Auf-

standiscben ausgefiibrt werden konnte, und aucb die Fol-

gen, die sie nach sich gezogen hatte.

Wenn auf einer HeerstraBe der Verkehr unsicher wird,
so zwingt dieser Umstand zur Sicherung der Verbindungen,
die diesen Weg benutzen. Dazu gelangt man entweder durch

Verstarkung des Scbutzes fur die Stafetten oder durch Ver-

gróBerung der Zahl derjenigen Truppen, die nicht fiir un-

mittelbare Kriegshandlungen verwandt werden, oder man

gewahrt den am meisten bedrohten Stellen militarische Dek-
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kung. Wenn die Truppen, die fur eine unmittelbare Kriegs-
aktion bestimmt sind, dadurch verringert werden, so wird

die Verbindung zwischen den Truppenteilen weniger rasch,
aber dafiir sicherer sein. Im zweiten Falle kónnen zwar die

zur Verfiigung stehenden Streitkrafte gróBer sein, aber die

Sicberheit der Verkebrswege wird nicht in geniigendem
MaBe gesichert sein. Das wiirde zu solchen inneren Reibun-

gen AnlaB geben, daB der Augenblick der russiscben Ini-

tiative dadurch um einige Zeit hinausgezógert werden

konnte. Die so gewonnenen Tage muBten dann auf jeden
Fali ausgespielt werden.

Und scblieBlieh ist noch eine sehr leicht ausfiibrbare

und ohne starkere Truppenmassen mógliche Kriegshand-
lung zu erwahnen, welche die Aufstandischen hatten benut-

zen sollen. Das sind die Alarme. In den ersten Anfangen
der Revolution lesen wir gar nicbts von Alarmen. Spater
hat man sie, wenn auch nicht planmaBig, benutzt. Die Ner-

vositat der russischen Truppen war nach den Januar-Uber-

fallen ziemlich stark, und Alarme hatten eine entsprechende
Ermiidung und eine Unfahigkeit hervorgerufen, sich iiber

die Lagę zu orientieren. Dadurch ware der Augenblick der

feindlichen Initiative wiederum fur eine Zeitlang hinaus-

geschoben worden. Ais Beweis kónnen die Berichte des Ge-

nerals Staden, des Kommandanten der Festung Brześć, die-

nen, die am 17. Februar nacb Warschau gesandt wurden

und aus denen ersichtlicb ist, daB er sich nicht wohl

fuhlte und seiner Sache nicht ganz sicher war. Er bedau-

ert seine Angriffsaktion gegen Biała und ist bemiiht, sich

in der Festung gegen die vermeintlicben Uberfalle der Auf
standischen zu sichern. Es ist selbstverstandlicb, daB ein

Zustand von Unsicherheit und Wankelmut, der so beim

Kommandanten zutage trat, bei den Soldaten noch viel

9 Piłsudski III
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starker herrschen muBte. Und gerade eine solche Verfas-

sung machte die Aufnahme von irgendwelchen Angriffs-
handlungen unmóglich.

In Warschau selbst gingen die militarischen Anordnun-

gen dahin, daB sich ein Teil der Garnison standig in Bereit-

schaft halten muBte. Es gab besondere Alarmbefehle, welcbe

die Truppen instand setzten, einen plotzlichen Uberfall ab-

zuschlagen.
Bei dem nervósen Zustand der Truppen hatte damals

ein falscher Alarm dieselben Ergebnisse zeitigen miissen

wie tatsachliche Uberfalle. Auch sie hatten den Augenblick
der Initiative seitens der Russen hinausgezogert.

Von den ersten Aufstandshandlungen bleibt nur das

Bild von Kielce im BewuBtsein, wo es Czengiery ebenfalls

so schien, ais hatte man die Absicht, ibn anzugreifen. Und

nun miissen die Truppen in voller Kriegsbereitschaft einen

ganzen Tag und eine Nacht den Uberfall erwarten. Am

Tage nach einer solchen Nacbt sind die iibermiideten Sol-

daten nicht mehr imstande, irgendwelche Angriffshand-
lungen durchzufuhren.

Ich babę mich etwas eingehender mit diesen Dingen be-

faBt, die meiner Meinung nach, falls sie rechtzeitig in einen

Angriffsplan aufgenommen worden waren, den Augenblick
des Ubergangs der Russen zu Offensivhandlungen sehr ver-

zógert und, indem sie den Aufstandischen Zeitgewinn
brachten, die russischen Truppen ermiidet hatten.

Freilich kommt mir unwillkiirlich auch die schlechte

Seite eines solchen Verhaltens zum BewuBtsein, besonders

fiir die Stadte. Es beschwórt namlich die reiBenden Wolfe

aus dem Wald, d. h. es provoziert die Stadtbesatzungen, die

bei ihrer Nervositat leicht zu StraBenmetzeleien iibergehen
kónnten. Spater, zur Zeit der planmaBigen Kampfe, war es
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doch so, daB in den kleinen Stadten Pliinderungen an der

Tagesordnung waren und daB ein Ort, in dem Schiisse ge-

fallen waren, dem Erdboden gleich gemacht wurde. Aber

vom Gesichtspunkt der Kriegfiihrung her gibt es solche

Rucksichten nicbt. Auf Riicksichtslosigkeit kann nur Riick-

sichtslosigkeit die Antwort sein, heiBt es da. Wer sie nicht

hat, muB verlieren.

Eine andere Seite der damaligen Lagę, welche die ersten

Verbande der Aufstandischen-Armee vergaBen, war die Or-

ganisation ihres Scbutzes. Der Schutz der Truppen ist eines

der allerersten Gebiete der Kriegsarbeit. Der Soldat muB

in den Augenblicken, in denen er nicht zum Kampf fahig
ist, durch gewisse Teile der Truppen, die gerade dann

kampfbereit sind, geschiitzt werden. Ob der Soldat ausrubt,
oder ob er mit einer nicht kriegerischen Arbeit beschaftigt
ist, die seine Kraft und Aufmerksamkeit in Anspruch
nimmt, er muB vor der Móglichkeit eines Uberfalls vóllig
durch Abteilungen geschiitzt sein, die sich sofort zum

Kampf stellen kónnen. Ein Heer, das erst im Entstehen

begriffen ist, bedarf eines solchen Schutzes wie wahrend

des Schlafs. Im Zustand der Organisierung ist es nicht zu

sofortigem Kampf imstande, und in solchen Augenblicken
darf man seinen Schutz nicht auBer acht lassen. Soldaten

wie Padlewski, Langiewicz und Lewandowski hatten das

ganz zweifellos nicht vergessen. Bei ihnen allen ware das

die Folgę einer einfachen und natiirlichen Notwendigkeit
gewesen, wenn sie mit vollem BewuBtsein die Aufgabe iiber-

nommen hatten, Armeeverbande aufzustellen. DaB sie den

Schutz vergaBen — auch wenn man zu diesem Zweck, und

zwar bei allen Aufstandsfiihrern, besondere Schutzabtei-

lungen hatte opfern miissen —, bezeugt, daB ihnen der Ge-

danke einer Armeebildung nicht bewuBt war, daB sie nur

9:
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durch das instinktive und zufallige Suchen nach gróBerer
Gefechtstiichtigkeit darauf gestoBen wurden.

Alle von mir analysierten, damals vóllig iibersehenen Ta-

tigkeiten hatten in befriedigender Weise die Rolle eines

Schutzes fur die im Entstehen begriffenen Abteilungen
iibernehmen kónnen. Man hatte nur an eine standige Fiih-

lungnabme zwiscben den einzelnen Armeeteilen, an einen

standigen Austausch der Befehle und Berichte denken miis-

sen, damit die von der Organisationsarbeit in Anspruch ge-
nommenen Manner iiber alles, was um sie herum vorging,
auf dem laufenden gehalten wurden.

Wenn ich bedenke, was die eigentliche Quelle der Fehler

auf seiten der Aufstandischen ist und woher es kommt, daB

Manner, die anderweitig tiichtig, verstandig und zweifellos

Kenner des Kriegshandwerks waren, manchmal die einfach-

sten und grundlegenden militarischen Kenntnisse vergaBen,
so muB ich feststellen; es lag nur daran, daB sie sicb nicht

in die Lagę bineinversetzen konnten, in der sicb der Auf-

stand nach seinem Ausbruch befinden wiirde, daB sie sich

iiberhaupt nicht vorstellen konnten, was nach dem 22. Ja-

nuar aus dem Aufstand werden sollte, daB sie sich nicht

iiber die Voraussetzungen Rechenschaft gaben, unter denen

ein Krieg gefiihrt werden muBte. Diese groBe Leichtigkeit,
mit der man damals aus einem Nichts zu einer Armee iiber-

ging und die gewaltigen Hindernisse iiberspringen wollte,
die der Ausbildung einer Armee im Wege standen, das ist

der grundsatzliche Fehler der damaligen Generation und

ihrer Fiihrer.

DaB man diese Schwierigkeiten so leichthin iibersprang,
beweist auch sehr iiberzeugend die Leichtfertigkeit, mit der

man die Frage der Obersten Fiihrung durch eine Diktatur

zu lósen suchte. Wir sahen schon ganz im Anfang die Dik-
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tatur Mierosławskis, der erst aus Paris kommen sollte. Ver-

mutlich nahm man an, daB er nach der Zusammenziehung
einer groBen Armee eine wirkliche und keine operetten-
hafte Diktatur ausiiben wiirde. Spater sehen wir eine ahn-

liche Leichtigkeit, mit der die zweite Diktatur von Langie
wicz angenommen wurde: eine Diktatur, bei welcher der

Diktator iiber ein Stiickchen Wald herrscbt und sich besten-

falls von einem Waldrevier ins andere begibt und seine

Herrscbaft gerade so weit ausiibt, wie seine Sensen reichen.

Eine solcbe Operetten-Diktatur, die in den Kópfen der da-

maligen Menschen so leicbt entsteben konnte, legt davon

Zeugnis ab, daB man sich die Umstande des Kampfes ganz
anders vorstellte und nicht die scbwere Lagę voraussah, in

der sich der Aufstand sofort nach dem Ausbruch befinden

wiirde.

Auf diese grundsatzliche und ernste Frage, die das Ver-

standnis des Krieges von 1863 erleichtert, werde ich noch

einmal zuruckkommen, wenn ich zu den endgiiltigen Er-

gebnissen iibergehen und alle Gedanken zusammenzufassen

versuchen werde, welche die damaligen Handlungen in mir

wachgerufen haben. Hier will ich darauf nur ais auf die

Hauptquelle jener Fehler hinweisen.

Aber wir wollen zu den Tatsachen iibergehen, welche

die vorher besprocbenen Fragen verdeutlichen.

Zehn Tage nach dem Ausbruch des Aufstandes beginnt
auf russiscber Seite die Initiative. Aus allen Zentren mar-

schieren die Truppen aus, um zunachst Erkundungen
durchzufiihren und die erhaltenen Nachricbten nachzu-

priifen. Es sind eigentlich Erkundungsabteilungen, die erst

ais solche formiert wurden. Die Abteilungen sind also von

geringer Starkę, die nicht dem Stand der Besatzungen ent-

spricht, wie sie an dem einen oder anderen Platz tatsachlich
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vorhanden sind. Es sind Abteilungen, die bóchstens einige
Kompanien zahlen, eine Kavallerie-Schwadron und zuwei-

len auch noch ein oder zwei Geschiitze mitfiihren.

Einige von diesen Abteilungen treffen den Feind im Zu-

stand einer derartigen Schwache an, daB sie ihre scbwacben

Krafte mit ihm nicht nur messen, sondern ihn sogar iiber
winden kónnen. Das ist der erste Eindruck, den der Feind

von der ziemlich iibertriebenen Kraft des Aufstandes er-

halt, iiber die ihn bis dahin nur Geriichte erreicbten. Uber-

all zwingen diese kleinen Abteilungen die Aufstandischen

zum Riickzug. Es gibt auch Falle, in denen sie sie ganzlich
iiberwinden.

Achte Vorlesung
(14. Mai 1912)

Die erste Kriegshandlung auf russischer Seite war — wie

ich sagte — das Aussenden von wenig zahlreichen Kund-

schafterabteilungen. Eine Abteilung von zwei bis drei Kom
panien Infanterie, einer halben Schwadron Kavallerie und

einigen Kanonen — das waren die Streitkrafte, die zu-

nachst den Aufstandischen entgegentraten. Alle diese ersten

Begegnungen brachten den Russen einen Sieg; die Kampf-
platze blieben stets in ihrer Hand. Nur im Lager von

Ojców batten die Aufstandischen Erfolg. Doch dort kam

es nicht zu einem Gefecht, und die Russen zogen sich wie-

der nach Miechów zuriick.

Dieses ganz unerwartete Ergebnis der Erkundung war ge-

eignet, den Russen die Uberzeugung ihrer Kraft zu verlei-

ben. Es muBte einerseits demoralisierend auf die Geistes-

verfassung des Aufstandes wirken, andererseits aber die

Morał der russischen Truppen beben. Von dieser Zeit an
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werden die Versuche zur Initiative, die von den Polen

keine geniigende Zuriickweisung fanden, ungeteilt auf rus-

sischer Seite bleiben. Die letzten Reste einer polnischen
Initiative sind die Uberfalle, welche noch von einzelnen

Fiihrern unternommen werden. Diese Uberfalle sind eine

groBe Seltenheit, sie beweisen aber, daB bei diesen Fiihrern

der Gedanke an Kampf und die Hoffnung auf Sieg noch

nicht erloschen sind, daB sie sich innerlicb irgendeiner
Kraft bewuBt waren. Ich werde ihrer mit viel Freude Er-

wabnung tun, um so mehr, da die Geschichte sie bisher mit

Geringscbatzung behandelt bat. Eine solcbe polnische Of-

fensive bildeten: Jeziorańskis Uberfall auf Rawa, ein ge-

gliicktes Unternehmen, bei dem Rawa erobert wurde; Ku-

rowskis Uberfall auf Miechów, der zwar miBgliickte, aber

davon zeugt, daB Kurowski den Schwung und den Willen

batte, die Initiative in seiner Hand zu behalten. An dieser

Stelle will ich darauf aufmerksam machen, daB beide an

den Aktionen der Januarnacht keinen Anteil genommen
hatten, daB ihre Selbstsicherheit die Feuerprobe dieser

Aufstandsnacht nicht bestehen muBte. Um so groBer ist das

Verdienst derjenigen, die nacb dieser iiberstandenen Feuer
probe Kraft genug aufbringen konnten, weiter einen An-

griffskrieg zu fuhren.

Zu diesen Ausnahmen gehóren Rogiński und Lewandow
ski. Nach Zusammenziebung seiner Truppen in Siemiatycze
erobert Rogiński Prużany, dringt weiter nach Litauen ein,
bedroht Pińsk und greift ais glanzender Freischarler, bis

seine Abteilung zu bestehen aufhórt, den Feind in Litauen

immer wieder an. Bei seinem Riickzug auf die Wojewod-
schaft Podlasie behalt Lewandowski ebenfalls die Offensive

und fiihrt einen Uberfall auf die Briickenverschanzungen
bei Woskrzenice aus, wo er die Russen schlagt und den
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Kommandeur der Festung Brześć, General Staden, in Angst
versetzt.

Wenn wir aber diese vier Falle eines Willens, die Offen-

sive in der Hand zu behalten, ausnehmen, so finden wir

bei den Polen nirgends weiter die starkę Geistesverfassung,
alles auf die Siegeskarte zu setzen. Immer wieder sehen wir

ein Eingehen auf das, was der Feind unternimmt, so daB

man seiner Initiative folgt.
Wie wir also feststellen miissen, erwiesen sich diese zehn

Tage — fur einzelne waren es mehr — ais vóllig unge-

niigend, um entsprechende Streitkrafte zu bilden, nicht

allein um den Feind zu besiegen, sondern auch nicht ein-

mal um ibn zuriickzuweisen. Die Zeit reichte auch dazu

nicht aus, fur den weiteren Angriffskrieg geniigende Si-

cherheit zu schaffen. Einmal war es das BewuBtsein der

eigenen Schwache, das es nicht erlauhte, den Feind anzu-

greifen, dann fehlte es auch an Siegeszuversicht, die den

AnstoB zum Vormarsch hatte geben kónnen.

In diesem Zeitabschnitt sind die Aufstellungen von Trup-
pen in den Wojewodschaften Podlasie, Płock und im Sii-

den unter Langiewicz schwache Versuche, die tatsachlich so

aussehen, ais ob sie den Fiihrern nicht das Recht zur Auf-

nahme der Initiative gaben. Wenn wir namlich diese Ah-

teilungen unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachten,
so kommen wir zweifellos zu dem SchluB, daB eine auBer-

gewbhnliche Willenskraft dazu nótig war, um sich unter

diesen Umstanden zur Initiative aufzuraffen.

Die groBte Formation stand unter dem Befehl von Lan
giewicz, der in der Zeit der hóchsten Entfaltung iiber nicht

mehr ais 3000 Mann verfiigte. Lewandowski hatte in der

Wojewodschaft Podlasie zur Zeit der starksten Zusammen-

fassung zweitausend und ein paar hundert Mann zur Ver-



ABRISS DER MILITARGESCHICHTE DES JANUAR-ATJFSTANDES 137

fiigung. Padlewskis Krafte im Norden lassen sich nicht ge-
nau bestimmen, denn er hielt an einem anderen System
fest: er sammelte seine Truppen nicht an einem Platz, son-

dern organisierte in den verschiedenen Kreisen besondere

Freischarler-Abteilungen. Wenn wir aber die gesamten
Streitkrafte Padlewskis berechnen, werden wir bóchstens

eine Zahl von etwas iiber 3000 Mann herausbekommen.

Wenn wir die iibrigen polniscben Streitkrafte in den son-

stigen Landesteilen auf 3000 veranscblagen, so ist das schon

ziemlich hoch gegriffen. Also verfiigte der Aufstand iiber

eine Hóchstzahl von 15 000 Mann. Das war die Streitmacht,
die das Land aufstellen konnte. Ware der Glaube an eine

bewaffnete Aktion gróBer gewesen, so hatte zweifellos diese

Streitmacht bedeutend starker sein kónnen. Die genannte
Zahl bekundet einen sehr niedrigen Stand des Selbstver-

trauens auf polnischer Seite.

Wenn wir uns nun der Bewaffnung zuwenden, so miis-

sen wir feststellen, daB sich diese in einem noch schlechte-

ren Zustand befand. Infolge der mangelhaften Vorbereitung
durch das Zentralkomitee waren die Waffen noch auf dem

Transport aus fernen Landem unterwegs. Infolgedessen
waren die Aufstandischen im ersten Abschnitt ihres Kamp-
fes sehr diirftig bewaffnet, zumeist nur mit Sensen. Die

Feuerwaffen waren recht minderwertig, gróBtenteils Jagd-
flinten, und nur Langiewicz hatte die ersten Transporte
auslandischer Gewebre erbalten, die den russischen nicht

nachstanden.

Diesem Zustand der Bewaffnung und der geringen Zab-

lenstarke entspracb aucb die sehr schwache Organisation,
die aus den einzelnen Abteilungen kein einheitliches, fest-

gefiigtes Ganzes zu schaffen vermochte. Ich erwahnte be-

reits die inneren Quertreibereien. Uberdies herrschte in der
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Organisation wenig gegenseitiges Vertrauen. Wenn wir aus

diesen Zustanden einzelne Erscheinungen herausgreifen, so

finden wir z. B. die Tatsache, daB nacb. der Schlacht bei

Grochowiska eine Abteilung der Aufstandischen infolge
mangelnden Zusammenhalts vóllig auseinanderstob. Unter

solcben Umstanden war die Kriegsarbeit zerriittend.

Gehen wir jetzt zur Analyse der russischen Streitkrafte

iiber, die zur Niederringung des Aufstandes aufgeboten
waren. Aus den Zahlen, iiber die wir verfiigen, kann man

ebenfalls auf die verbaltnismaBige Schwacbe der polnischen
Seite schlieBen. Die meisten Truppen hatte man verwandt,
um Langiewicz zu bekampfen. Sie nahmen an der Schlacht

von Grochowiska teil. Es sind drei Bataillone, fiinf Schwa-

dronen und sechs Geschiitze, zusammen 3000 Mann. Im

Vergleich zur Zahlenstarke der im KongreB-Kónigreich sta-

tionierten russischen Truppen haben wir im Siiden die

starkste Anhaufung, die jedoch nur ein DreiBigstel der ge-

samten Armeestarke bildet. Dieser geringfiigige Teil des

Heeres wird mit der gróBten aufstandischen Formation fer-

tig. Zwar nahm die Schlacht bei Grochowiska einen ungiin-
stigen Ausgang fur die Russen, denn sie wurden infolge der

Tatenlosigkeit ihrer Fiihrer geschlagen, obwohl die Polen

keine Kanonen besaBen. Wenn wir aber iiberblicken, was

nach der Schlacht geschieht, so finden wir einerseits eine

gescblagene Armee, die sicb sammelt und auf einen neuen

Angriff vorbereitet, andererseits aber eine siegreiche Ar
mee, die am Tage nacb dem Sieg kampfunfahig ist. Es ist

also nicht verwunderlicb, daB die gescblagenen Russen am

nachsten Tag die siegreiche Aufstandischen-Abteilung vól-

lig auseinanderjagen.
Die von mir erwahnten drei polnischen Hauptkrafte ent-

sprechen ebenfalls dem friiheren Dispositionsplan. GróBere
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Formationen finden wir an anderen Platzen, an denen

keine Kriegsvorbereitungen getroffen worden waren, in

diesem ganzen Zeitabschnitt iiberhaupt nicht. Ein Versuch

ahnlicher Art war in Anbetracht des Eintreffens Mierosław-

skis im nordwestlichen Teil des Kónigreichs unternommen

worden. Ich erwahne ihn, weil man Mierosławski in einer

militarischen Geschichte des Aufstandes nicht iibergehen
kann, obgleich die Starkę dieser Formation sowie der kaum

mehrtagige Aufenthalt Mierosławskis im Gebiet des Kónig
reichs keinen Vergleich mit jenen anderen Abteilungen ver-

dienen. Es war eine jener Episoden, die sich auch auf an
deren Gebieten ereignet haben, einer jener Zwischenfalle,
der in der órtlichen Lagę nicht nur keinen Systemwechsel
hervorrief, sondern nicht einmal eine sichtbare Spur hin-

terlieB.

In der zweiten Halfte des Marz werden alle Aufstands-

vorbereitungen endgiiltig beseitigt. Langiewicz mit seiner

Abteilung verschwindet, Lewandowski und dessen Streit-

krafte gehen zugrunde, auch Padlewskis Truppen zerstreuen

sich. Der Gedanke, gróBere Kampfformationen zu schaf-

fen, der hisher einzelne Manner unbewuBt beseelte, in dem

noch Siegeszuversicht lag und in dem wir noch den Schwung
des ersten Ansturms wahrnehmen, wird Mitte Marz zu den

Akten gelegt. Von nun an finden wir keinen Kriegsgedan-
ken mehr im Aufstand. Er verwandelt sich in eine bewaff-

nete Kundgebung, dereń Geschichte sehr interessant ist, die

man aber nicht mehr einen Krieg im eigentlichen Sinne

des Wortes nennen kann.

Von den Schicksalen dieser Kundgebung und ihren be-

sonderen Kennzeichen werde ich in meiner folgenden Vor-

lesung sprechen. Hier will ich nur erklaren, daB ich mich

deswegen so lange bei diesem ersten Abschnitt aufgehalten
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habe und bestrebt war, die Aufmerksamkeit auf diese ersten

Versuche zu lenken, weil sie allein etwas Kriegsartiges wa-

ren und sicb durcb Hoffnung auf Sieg auszeichneten. Sie

waren ein tatsacblicher Widerstand gegen die Regierungs-
macht. SchlieBlich tat ich es aucb deswegen, weil alle Schat-

tenseiten, alle Fehler und Schwachen gerade in dieser ersten

Zeit ibren Anfang baben und sicb mit aller Deutlicbkeit

beim rechten Namen nennen lassen. Die Grundlage fur die

Schwache der Aufstandischen wird sicb nicht mebr andern

und die Lagę der ganzen Bewegung in Zukunft sich nicht

mehr bessern kónnen, wenn auch gróBere Waffenvorrate

eintreffen und die Menscben in den Kampfen Erfahrung
erlangen und sicb tatsachlicb zu Soldaten entwickeln. Der

Aufstand wird nicht mehr imstande sein, diese Schwache

loszuwerden, die aus seinen ersten Fehlern stammt.

Darum ist dieser erste Abscbnitt eigentlich auch fur das

Schicksal des Aufstandes entscheidend. Entweder errang
man in jener Zeit die Móglichkeit und die Vorbedingungen
fur eine weitere Kriegfiihrung, oder man ging zugrunde.
Es ist unzweifelhaft, daB man die Grundlagen fur weitere

Kriegsbandlungen hatte erkampfen kónnen. In dem Augen-
blick, ais der Aufstand das nicht vermocbte, war seine

Sache militarisch verloren.

Das Gleiche geschiebt in jeder Revolution und wider-

fahrt auch jeder Revolution. Die ersten Anfange sind ent
scheidend; denn der Glaube ist die Grundlage jeder Revo-

lution. Wo er untergraben wird, kann von einem Sieg keine

Rede mehr sein. In den Anfangen der Revolution gab es

diesen Glauben. Padlewski mag ihn nicht gehabt haben, ais

er auszog, um sich zu opfern. Vereinzelte Fiibrer mógen
ihn auch nicht besessen haben, aber alle Verschworenen

hatten ihn, er war da und gab den Aufstandischen die
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Kraft, einen Krieg mit dem Gefiihl der Hoffnung und mit

dem Gedanken an den Sieg zu fiihren. In dem Augenblick,
ais dieser Glaube untergraben wurde, ais bereits der erste

Schritt die Schwachen aufdeckte, ais alle Versuche dem

Feind das Ubergewicht gaben, konnten nur auBergewóhn-
liche Ereignisse und sittliche Kraft das Selbstvertrauen der

Revolution heben.

Wenn ich mich derart lange beim ersten Abscbnitt des

Aufstandes aufgehalten habe, so tat ich das mit vollem Be-

wuBtsein; denn hier war die Scbmiede jenes Kriegsgedan-
kens, der in Polen auch weiter lebendig bleiben sollte. Hier

wurden die Lose des Aufstandes gezogen.
Wenn ich diese erste Periode des Aufstandes zusammen-

fasse, so muB ich an das erinnern, was diesen ungliickseli-
gen Zustand der Erhebung berbeigefiihrt hat, daran, daB

jener Glaube an den Sieg und die Zuversicht durch fehler-

hafte Vorbereitungen und scblecbte Fuhrung von Anfang
an gebrochen wurde.

Zunachst also finden wir den Aufstand militarisch nicbt

vorbereitet. Wir sehen viel Sorge um die ideelle Entfaltung,
um den Geist, aber wenig Sorgfalt um alles das, was zur

Technik gehórt. Sehr wenig Vorbereitungen waren getrof-
fen, um das Menschenmaterial zu bearbeiten, sebr wenig
Vorbereitungen hinsichtlich der Bewaffnung, wir seben

auch keine Piane, die sich auf den wirklichen Lebensver-

haltnissen aufbauen. Infolgedessen erweist sich der pol-
nische VorstoB in dem Augenblick, ais durch die Regierung
zum bewaffneten Aufstand aufgerufen wird, einem Augen
blick, auf den jede Revolution vorbereitet sein muB, ais

sehr schwach und die Morał des Feindes wenig erschiit-

ternd; eher laBt er sie fast unberiihrt. Wir sehen einen Vor-

stoB, der keine Ergebnisse zeitigt, die man ais Sieg bezeich-
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nen kónnte. Weil sich aber die damaligen Aufstandischen

den Krieg und die Kriegsumstande ganz anders vorgestellt
hatten, ais sie in Wirklichkeit waren, sehen wir sogleicłi
nach diesem schwachen VorstoB eine allgemeine Ratlosig-
keit, eine Zersetzung und Auflósung selbst jener Anfange
einer militarischen Organisation, die in der Anfangszeit auf-

gebaut worden waren.

Der Aufstand stóBt auf das Fehlen eines Leitgedankens
nicht nur in Warschau ais dem Hauptzentrum des Landes,
sondern auch an den Mittelpunkten der provinziellen Ge-

walt. Infolgedessen verfallt der Kriegsgedanke auf Gnade

oder Ungnade seinem Schicksal. Er wird in so viel Rich-

tungen zersplittert, wie es Fuhrer gibt. Dadurch entstebt

Unordnung in den Reihen der polnischen Aufstandischen

und schwacht die ohnebin bereits allzu schwache Seite, die

jeder Freiwilligen-Armee anhaftet, noch weiter, und zwar

sowobl hinsichtlich der Festigkeit ihrer Organisation wie

auch ihre Zuversicht und ihr Vertrauen zu den Fiihrern

wie umgekehrt das Vertrauen der Fuhrer in die Truppen.
Der damalige Aufstand stellte sich die Umstande eines

Revolutionskrieges nicht sachlich vor, in die er doch mit

Notwendigkeit hineingestoBen werden muBte. Er berech-

nete nicht gebiihrend den wichtigen Kriegsfaktor, der in

der Tatsache lag, daB der Feind der Herr im Lande war.

So rechnete er auch nicht damit, daB selbst eine sehr revo-

lutionar gestimmte Bevólkerung Zeit braucht, um aus dem

Zustand der Abhangigkeit zum Kampf iiberzugehen. Infolge
dieser Fehler waren von der Aufstandsbewegung nicht alle

Moglichkeiten ausgenutzt worden, um gleich in der ersten

Periode móglichst viel Zeit zu gewinnen. Weil aber der

Aufstand nach seinem ersten Schlag zu wenig Zeit zur Ver-

fiigung hatte, bilden sich in der Anfangsperiode so geringe
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Krafte, daB sie sogar im Kampf mit der ebenfalls schwa-

chen russischen Streitmacht zerrieben werden. Dadurch

schwand die Hoffnung, aus eigener Kraft einen Sieg errin-

gen zu kónnen, und die Revolution wurde an der Wurzel

getroffen.
Es folgt nun die zweite Periode des Krieges, die eigent-

lich schon kein Krieg mehr war. Nur in technischer Hin-

sicbt ist es ein Krieg. Aber man kann schwerlich eine Ak-

tion Krieg nennen, die von der einen Seite nicht mehr um

des Sieges willen gefiibrt wird. Unter solchen Umstanden,
unter denen sich jetzt der Aufstand befand, wird der Krieg
zu einer bewaffneten Kundgebung. Denn hier handelt es

sich nur noch darum, Eindruck zu macben, Nebenziele zu

erreichen — nicht um des Krieges selbst willen, sondern

fur eine bestimmte Politik. Fur die Partei der „WeiBen“
wird es also eine bewaffnete Manifestation sein, um bei

den Kabinetten in Westeuropa Eindruck zu machen und

dadurch eine bewaffnete Einmischung der Machte herbei-

zufiihren. Fur die demokratische Partei, die sogenannten
„Roten“ aber war der Aufstand eine Kundgebung, die fur

die Bauernmassen in Szene gesetzt wurde, um sie geistig auf

den bewaffneten Kampf vorzubereiten, sie einander naber-

zubringen und dann — ais Ergebnis dieser Geisteswand-

lung — zum allgemeinen Aufgebot aufzurufen.

Wir haben also einen Krieg, dessen Ziel der Fortbestand

des Kampfes ist, und zwar seine Fortsetzung mit móglicbst
geringen Verlusten. Dabin hat es ein Kampfverfahren ge-

bracht, bei dem die Initiative vóllig in den Handen der

Russen liegt und niemals in polnische Hande iibergebt
(wenn wir von einigen wenigen Fallen polniscber Angriffs-
handlungen absehen). Hier wird schon das Abschlagen
eines feindlicben Angriffs und das gluckliche Herauszieben
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einer Abteilung aus dem Kampf, ohne daB sie sich zer-

streut, ais Sieg gewertet. Die Schlachten aber erhalten den

Charakter von Nachhutkampfen, bei denen einerseits die

Verfolgung und andererseits die Flucht ausschlaggebend
sind.

So sieht dieser neue Abschnitt des Kampfes aus, der

mehr eine bewaffnete Kundgebung ist. Aus dem Unglauben
wurde er geboren, und der eigene Sieg leuchtet ihm nicht

mehr ais erstrebenswertes Ziel voran.

Was die Taktik und die Kampfart der Russen anlangt,
so lenken vor allem die Klagen iiber die Riicksichtslosigkeit
ihrer Kriegfiihrung und iiber die Kriegsgrausamkeiten
gegeniiber unbewaffneten Menscben die Aufmerksamkeit

auf sich. Doch ist das ein System, Krieg zu fiibren, durch

das sich stets alle Biirgerkriege auszeichnen miissen. Die

Riicksichtslosigkeit des Feindes, sein Wille, den Krieg rasch

zu beenden, die Schreckensherrschaft gegeniiber der Bevól-

kerung — das alles ist eine zweckentsprechende Hand-

lungsweise. Vom militarischen Standpunkt aus darf man

sich nicht dariiber beklagen, denn man muB das immer er-

warten. Es ist ein Kampfmittel, das jeder, sei er nun Russe

oder Englander, iiberall und zu allen Zeiten anzuwenden

suchen wird, um die Revolution abzuwiirgen. Eine Senti-

mentalitat, die iiber solche Raubziige Klagen anstimmt, ist

nicht am Platze, wenn man Fragen des Krieges betrachtet.

Darin liegt namlich ein Mittel, um auf die Geistesverfas-

sung der Bevolkerung einzuwirken. Jede Revolution bringt
verscbiedenartige AuBerungen der moralischen Kraft mit

sich, die ihre eigentliche Grundlage bildet. Wie soli man da

vom Feinde verlangen, daB er dieser Kraft nicht seine Auf
merksamkeit zuwendet? Riicksichtslosigkeit ist ein Kampf
mittel, das bei der Bekampfung der Revolution erfolgreich
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ist. Fehlt diese Riicksichtslosigkeit, so kónnte das nur ais

ein Vorwurf der falschen Kriegfiihrung hingestellt werden.

Neunte Vorlesung

(15. Mai 1912)

In der letzten Vorlesung sprach ich von dem System der

Riicksichtslosigkeit im Kriege, das durch die Russen ange-
wandt wurde. Von polnischer Seite verstand man ihr nicht

eine entsprechende Riicksichtslosigkeit entgegenzustellen.
Die Polen wichen vor dieser Kriegsnotwendigkeit zuriick,
und darum muBten die Russen die ZweckmaBigkeit ihrer

Methode um so mehr gutheiBen. Kurz nach den ersten Vor-

fallen, bei denen Dórfer und Stadte zerstort wurden, er-

schien ein Refehl der National-Regierung, daB man Kampfe
in der Nahe von Stadten und Dórfern vermeiden miiBte.

Aus Riicksicht darauf muBten die Fiihrer oft den Kampf
an ungeeigneten Stellen aufnehmen und haufig bereits be-

setzte Stellungen aufgeben, obwohl die Stadte und Dórfer

fur eine starkę Verteidigung giinstigere Bedingungen bo-

ten. Die Riicksichtslosigkeit der Russen ware zweifellos

nicht so stark gewesen, wenn die Polen eine entsprechend
groBe Macht dargestellt und nicht durch ihr Ausweichen

ein Zeugnis ihrer Schwache gegeben hatten. Im Kriege
kann man Riicksichtslosigkeit nur mit Riicksichtslosigkeit
beantworten. Die Partei, die nicht entschluBfahig ist, wird

sich bei den Kriegshandlungen stets ais die schwachere er-

weisen.

Bei der Priifung der russischen Kampftaktik springt in

die Augen, daB sie meistens die Bewegungen verschiedener

Truppenkolonnen auf einen Mittelpunkt zu lenken such-

ten, an dem sie das Yorhandensein einer polnischen Streit-

d 0 Piłsudski III
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macht vermuteten. Diese Bewegungen unternahm man auf

Grund einer gegenseitigen Verstandigung, was davon zeugt,
daB die russischen Verbindungen durch die aufstandischen

Streitkrafte nicht bedroht waren und daB keine entspre-
chende Aktion den kombinierten russiscben Manóvern ent-

gegenwirkte. Dieses System gebórt iibrigens auch zu den-

jenigen, die man nur gegen einen schwacheren Gegner an-

wenden kann, bei welchem an und fiir sich jeder Teil der

Streitkrafte schwacher ais der Feind ist, so daB sie erst zu-

sammengezogen eine betrachtlich gróBere Kraft bilden. In

dieser Lagę hat eine Abteilung, die sich kraftig genug fiiblt,
die Móglicbkeit, sicb ihrer Situation zu entziehen, indem

sie die einzelnen feindlichen Gruppen einzeln schlagt. Die
ser Plan war seinerzeit das Kriegsprinzip Napoleons, der

damit durcb die ganze Welt kam. Dazu kann man sich aber

nur aus dem Gefuhl der eigenen Kraft aufraffen. Im Ge-

fiibl der eigenen Schwache, wie es bei den Polen der Fali

war, rettete man sich, indem man zwischen den Maschen

des Netzes durchscbliipfte. Das war nicht so schwer nnd ge-

lang meistens.

Russischerseits war es nicht móglicb, ein anderes System
ais das erwabnte zu wahlen; denn die Bevólkerung ver-

sagte beim Erkundungsdienst ihre Hilfe, sie fiihrte vielmehr

im Gegenteil die russischen Abteilungen auf eine falsche

Fahrte und weigerte sich, Aufklarungen zu geben. Daher

waren die russischen Truppen genótigt, zu jenen Mitteln

zu greifen. Im englischen Burenkrieg z. B. sehen wir eben-

falls Heeressaulen konzentrisch bestimmten Mittelpunkten
zustreben. Die Buren verstanden es, ahnlich wie die Polen

im Jahre 1863, diesen feindlichen Netzen verhaltnismaBig
leicht auszuweichen.

Nach diesem ersten Abschnitt, dessen Priifung ich etwas
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mehr Zeit gewidmet habe, folgt etwas, das der Aufstand an-

scheinend erwartet hatte. Es kommt ein Anwachsen der

Krafte, eine Verbesserung der zahlenmaBigen Starkę durch

die Qualitat des Truppenmaterials, es kommt eine Verstar-

kung der Macht, die der Aufstand verkórpert. Ein drei

Wochen langes Ausharren in diesem Zustand, ohne daB alle

Versuche gescheitert waren, der Versuch, eine Armee auf

die Beine zu stellen, hatte zweifellos — im Vergleich da-

mit, was Anfang Marz geschehen war — eine Steigerung
der Macht der einzelnen Abteilungen bewirkt. Hier gerade
wird es offenbar, wie wichtig das Problem der Zeit war,

von dem ich friiher gesprochen habe.

Freilich kommt der Zustrom an Kraften nicht von jener
Seite, von der ihn die Fiihrer des Aufstandes erwartet hat-

ten. Diese Kraftsteigerung entsteht infolge des Ubertritts

der gemaBigten Partei zur Revolution. Nachdem sie ihre

scbwankende Haltung in der Hoffnung auf ein Eingreifen
der GroBmachte aufgegeben hat, stellt sie sich offen auf die

Seite des Aufstandes. Da es sich bei ibr um die wobl-

habende und gebildete Volksschicht handelt, wachst da-

durcb die Macht der Aufstands-Regierung. Ihr Netz iiber-

spannt nun das ganze Land. Sie hat uberall ihre Vertreter,
die sich Gehdr zu verschaffen vermógen, und sie wird

schlieBlich zu einer Nationalregierung, die man nicht bre-

chen und nicht fassen kann.

Andererseits kommt auch aus Galizien und aus dem Po-

senschen Hilfe, wo die politischen Hoffnungen auf eine

Intervention noch lebendiger waren und wo die Vorberei-

tungen zum Kampf leichter ais im KongreB-Konigreich
vonstatten gehen konnten. Hilfe an Menschen und an Waf-

fen kommt von dorther. Von nun an sind die Aufstandi-

schen-Abteilungen viel besser ais in der ersten Periode be-

10’
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waffnet. Wir haben jetzt nicht mehr das groBe Uberge-
wicht der unbewaffneten Leute festzustellen. Die Bewaff-

nung der meisten Aufstandischen ist von nun an derjeni-
gen des Feindes qualitativ ebenbiirtig. Die Abteilungen zab-

len jetzt bis zur Halfte Leute, die mit Karabinem und Ge-

wehren bewaffnet sind. In standigem Kampf wird echtes

Kriegshandwerk groBgezogen; die Menschen gewinnen Er-

fahrung. Zuletzt strómen den Kampfenden aucb noch fach-

mannische Krafte zu: Offiziere aus der russiscben, óster-

reichischen und preuBiscben Armee treten in ihre Reihen

ein. Auch der ZufluB von Emigranten aus dem Ausland ist

groB. Wir haben jetzt also Umstande, unter denen sich der

Aufstand viel starker fiiblen konnte und eine bedeutend

groBere Macbt besaB.

Doch der Aufstand, in den schon in seinen Anfangen
Desorganisation eingedrungen war, ais bereits damals in

ihm der Glaube und die Hoffnung erschiittert wurden,
konnte sich von den Folgen dieser ersten Zeit nicht mehr

erholen. Vor allem bleibt der scbwere Mangel an einer ge-

eigneten Fuhrung des Kampfes immer fuhlbar. Warschau

und die Mittelpunkte der Wojewodschaften ubernehmen

diese Fiihrung nicht. Es besteht zwar ein Kriegsdeparte-
ment, aber es befaBt sich mehr mit der Erledigung laufen-

der Verwaltungsgeschafte, mit Ernennungen, mit der Be-

schaffung von Waffen und Munition, mit der Uniformie-

rung usw. Dieses Departement erfiillt eigentlich die Funk-

tionen einer Kriegskanzlei, aber es leitet nicht den Krieg
im wahren Sinne des Wortes.

Die Fuhrung versuchen die einzelnen Wojewoden in die

Hand zu nehmen. Die einen wiinschen alle bewaffneten

Krafte, die in der Wojewodschaft vorhanden sind, an einer

Stelle zu sammeln, so z. B. in der Wojewodschaft Sandomir
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oder Lublin. Das fiihrt zu keinem Ergebnis. Eine gróBere
Truppenansammlung an einer Stelle zieht sofort die Auf-

merksamkeit des Feindes auf sich, der die bereits zusam-

mengezogenen Abteilungen wiederum zu zerstreuen sucbt.

Andererseits nehmen allerband scblechte, anarchische

Gewohnheiten iiberhand: die Fiihrer betrachten ihre Ab-

teilung ais ihr persónlicbes Eigentum. Es entstehen so starkę
Reibungen, daB bereits zusammengezogene Abteilungen sich

wieder in so viele Teile spalten, wie es vorher gab.
Der Wojewodę von Masowien, der Oberst Callier, durch-

streifte bei der Organisierung seiner Wojewodschaft das

ganze Gebiet an der Spitze einer Reiterabteilung und nahm

die einzelnen Teile fur einen gewissen Zeitraum in seine Ge-

walt. Dann uberlieB er sie bald wieder ibrem eigenen
Scbicksal, um wieder anderwarts zu sein und so seine zer-

splitterten Streitkrafte durch bewegliche Reiterabteilungen
zu decken.

Jetzt zergehen aber alle diese Bemuhungen wie Seifen-

blasen; denn die Initiative hat der Feind, und er macht

jeden Plan durch seine Kriegshandlungen zunichte, denen

sich die polnische Seite nicht entgegenzustellen vermag. Wir

sehen also, wie der Kriegsgedanke ohne Fiihrung bleibt,
wie er sich in den Kopfen einer Anzahl von Fiihrern aus-

bildet, die sich selbst iiberlassen sind. Und dieser Gedanke

łautet, wie ich das bereits friiher sagte: Ausharren. Die

einen denken dabei an die kommende bewaffnete Interven-

tion der Machte, die anderen warten auf die allgemeine Er-

hebung des ganzen Volkes. Bei dieser Fortdauer der Dinge
wird das System der Kriegfuhrung von denen diktiert,
welche die Initiative besitzen, die sozusagen freie Hand

haben, die ais erste die Karten ausspielen: von den Rus-

sen. Diesem Kampfsystem passen sich dann die Polen auf
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verschiedene Art und Weise an. Und da sich jede Abtei-

lung nicht kraftig genug fiihlt, so sehen wir meistens ein

System von Marschen, ein System der Riickziige, das die

Truppen erschópft und dazu fiihrt, daB jede Abteilung bei

solchen Marschen durch Desertion mehr verliert, ais sie in

einer noch so blutigen Schlacht einbiiBen kónnte. Solche

Abteilungen werden nach einem Monat einer derartigen
Tatigkeit nicbt dureb Kampfe, sondern durch iibermaBige
Ermiidung aufgerieben.

Ein unerreichbarer Meister in dieser Lagę war der alte

Czachowski, der sich unter den schwersten Verhaltnissen

in der Wojewodschaft Sandomir zu bebaupten wuBte. Lange
Zeit hindurch bildete er mit seiner Abteilung im Gebiet

zweier Wojewodschaften die einzige Streitkraft und spielte
hier die Rolle eines Wolfs, der durch Walder und Forsten

verfolgt wird. Er war namlich wohl der einzige Fiihrer, der

bei seinen Kampfen eine wirklicbe Gelandekenntnis besaB.

In dieser Periode werden wir also selten Kampfen be-

gegnen, die mit Vorbedacht aufgenommen wurden und den

Willen zum Sieg in sich trugen, also vorbereitete Kampfe.
Sie alle tragen vielmehr die Merkmale der Zufalligkeit und

Planlosigkeit. Nicht die Kraft regiert die Dinge, sondern

der blinde Zufall. Kampfe, die man mit Uberlegung auf-

nimmt, sind selten, und sie fiihren immer zu sehr langen
und blutigen Gefechten, die den jungen Truppen alle Ehre

macben. Ein Beispiel dafiir ist der Kampf bei Ignacewo,
der von General Taczanowski nacb langen Marschen auf
genommen wurde. Er wurde eine der blutigsten Schlachten

des Jabres 1863. Die zweite Schlacht ist der von General

Jeziorański zweimal angebotene Kampf bei Kobylanka, wo

man dank einer gut gewahlten Stellung und der geschickten
Yerwendung von Befestigungen die Russen zweimal zuriick-
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schlug und ihnen sogar die Artillerie fortnahm. Das dritte

Gefecht ist dasjenige, das unter der Fuhrung Jozef Trąmp-
czyńskis in der Wojewodschaft Płock von einem aus 200

Mann bestehenden Hauflein gegen 1500 Mann mit vier Ge-

schiitzen geliefert wurde. Zwei Tage lang beschieBen die

Kanonen die Stellungen der Aufstandischen und miissen

unverrichteter Dinge wieder abziehen. Diese Gefechte, die

von den Aufstandischen mit dem festen EntschluB zu

kampfen angenommen wurden, erlaubten auch, mit Befesti-

gungen zu operieren.
Waren die Falle der absichtlichen Annahme eines Ge-

fecbts an und fur sich selten, so war der EntschluB, zum

Angriff iiberzugehen und sich in einen aggressiven Kampf
zu stiirzen, eine noch seltenere Erscheinung. Zu einer sol-

chen Kraftanstrengung, zu einem solchen Mut im BewuBt-

sein der eigenen Schwache entscblossen sich nur sehr we-

nige. Um so angenehmer ist es mir, ihre Namen ebrenvoll

zu nennen. Zu ihnen gehóren Ignacy Mystkowski in der

Wojewodschaft Płock, der selbst den starksten Feind kiihn

anzugreifen pflegte, und Zygmunt Chmieliński in der Wo
jewodschaft Sandomir, der das Prinzip hatte, im offenen

Kampf vorwartszumarschieren. Zu diesen zahlt auch Kruk-

Heydenreich, der den beruhmten Kampf bei Żyżyn be-

stand und dabei den unbestrittensten Sieg wahrend des

ganzen Aufstands-Feldzuges errang, indem er der russischen

Abteilung eine vollige Niederlage beibrachte. Andere ver-

suchten zuweilen im Kampf anzugreifen, iiberfielen Post-

stationen, Lagerhauser und Streifwachen, fiihrten aber

keine Kampfe gróBeren Stils durch.

Am seltensten jedoch waren jene Kampfe, die den gróB-
ten Erfolg hatten haben kónnen, namlich die Kampfe, die

nach einem gemeinsamen Plan durch gedanklich zusam-
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menhangende Manóver verschiedener Abteilungen ausge-

fiihrt werden muBten. Zu einer solchen Hóhe der Krieg-
fiihrung waren die Aufstandischen infolge ihrer inneren

Desorganisation nicht reif. Es war niemand da, der diese

verwickelten Manóver hatte befehligen kónnen. Es gab
keine Autoritat, welche die einzelnen Abteilungen dazu

zwingen konnte. Die Leute verweigerten bei jeder Gelegen-
heit den Gehorsam. Eigentlich war es eine Ansammlung von

Gruppen, die kein Vertrauen zueinander hatten. Und doch

zeitigten die seltenen Falle ihres Zusammenwirkens stets

schóne Ergebnisse. Ein Beispiel solchen Vorgehens ist die

gemeinsame Aktion von Young und Ludwik Oborski, die

durch ein vereintes Manóver eine ziemlich starkę russische

Abteilung nicht nur aufs Haupt schlugen, sondern sie auch

iiber die Landesgrenze warfen. Das geschah auf den Fel-

dern von Nowa Wieś. Am Tage nach dem Siege jedoch ge-

ben diese Abteilungen wieder auseinander, weil sie sich

nicht einem gemeinsamen Befehl unterstellen wollen und

die Fiibrer sicb nicht untereinander verstandigen konnten.

Ebenso wurde die Schlacht bei Drążdźewo durch Trąmp-
czyński gewonnen, aber nicht aus eigener Kraft, sondern

dadurch, daB der Feind von anderen Aufstandischen-Ab
teilungen im Riicken angegriffen wurde.

Wenn wir die Geschichte des Aufstandes iiberblicken, so

werden wir auBer diesen beiden Schlachten und gewissen
erfolglosen Versuchen, die von Heydenreich und Czachow
ski unternommen wurden, keinen ahnlichen Fali dieser Art

finden. Man kann daraus schlieBen, wie weit die Desorgani
sation ging und wie sehr sich das Fehlen einer Fiihrung
bei den Aufstandischen schon eingebiirgert hatte.

Was die Zahlen betrifft, so veranschaulichen sie uns be-

deutend kleinere Abteilungen ais in der ersten Aufstands-
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zeit. Eine gróBere Ansammlung von Kampfern, den Ansatz

zu einer Armee finden wir nicht mehr. Selten erreichten

die zusammengezogenen Abteilungen eine Starkę von 2000

Mann, am haufigsten sind Gruppen von weniger ais 1000

Mann.

Die Bewaffnung dieser Abteilungen ist bedeutend besser.

Mit den Gewehren und Karabinem, die man bei den Auf-

standischen erbeutete, konnte man die Kosaken bewaffnen.

Und wenn auch noch immer nicbt in geniigendem MaBe

Waffen vorhanden waren, so feblten sie docb nicbt mehr

so sehr wie in der ersten Periode des Aufstandes. Woran

fiiblbarer Mangel bestand, war die Munition, und das war

das Ungliick fiir diesen Zeitabscbnitt. Die Schwierigkeit,
Munition in geniigenden Massen heranzuschaffen, die be-

treffenden Depots zu sichern und die einzelnen Abteilun
gen mit Trains zu versehen, hat die Gescbicke des Aufstan
des in dieser Zeit sehr schwer belastet. So begegnen wir oft

der Tatsache, daB selbst Abteilungen, die mit guten Feuer-

waffen ausgeriistet sind, bilflos werden, weil sie eigentlich
nur mit einem Priigel in der Hand verblieben.

Nun will ich noch einige allgemeine Zahlen anfiihren:

Nach meiner Berechnung betrug im August, ais die zablen-

maBige Starkę des Aufstandes am gróBten war, ilire Hóhe

30 000 Mann. Dagegen stellten die Russen, nachdem sie

ihre Truppenzahl vergrdBert hatten, ungefahr 180 000

Mann auf. Im Vergleich zu der winzigen polnischen Armee

haben wir also eine sechsfache Ubermacbt gut bewaffneter

russischer Truppen, die an nichts Mangel litten. Fragen wir

uns, wie es kommt, daB eine groBe Armee so lange Zeit

hindurcb mit diesem winzigen Hauflein nicht fertig werden

konnte, so ist die einzige Erklarung dafiir die unerhórte

Macht, die sich der Aufstand in seiner Zivilorganisation ge-
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schaffen hatte. Ohne den Schutz und Schirm dieser Organi-
sation, die jede Abteilung wie eine liebende Mutter mit

ihrer nimmermuden Fiirsorge umgab, die ihre Krafte auf-

opferte, um iiber jede Gruppe zu wachen, wenn diese aus-

ruhte, um ihr Nachrichten, Essen und alles zu liefern, des-

sen sie bedurfte, ohne diese hingebende Hilfe hatte sich

der Aufstand nicht zwei Monate halten konnen! Nur diese

Spannkraft der unsichtbaren Regierung, die sich nicht er-

greifen lieB und bei allen eine so gewaltige Autoritat besaB,
rettete die schwierige Lagę, in der sich der Aufstand be-

fand. Nur dank dieser Organisation war er imstande, so

lange auszuharren.

Gegen Ende des Jahres 1863 fallt die zentrale Gewalt
— leider bereits zu spat — einem Mannę zu, der durch die

Macht seines Willens, durch seine Fahigkeit zu regieren den

Aufstand iiber die schwierigsten, namlich die Wintermonate

hinwegzubringen verstand. Er war der einzige wirkliche

Diktator des Aufstandes, der ihn auf seinen Schultern noch

bis zum Friihling hiniiberzutragen vermochte. Dieser Mann

war General Romuald Traugutt. Von seinen letzten Ver-

suchen einer militarischen Reform werde ich in meiner fol-

genden Vorlesung sprechen.

Zehnte Vorlesung
(17. Mai 1912)

Bereits mit dem Beginn des Winters 1863 zwangen die

Witterungsverhaltnisse zur Einschrankung der militarischen

Kampfkraft, zumal da diese Kampfkraft schon von selbst

immer kleiner und schwacher wurde. Im Oktober kommt

Traugutt nach Warschau, der nun die Leitung in die Hand

nimmt und durch seine auBergewóhnliche Tatkraft den
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Aufstandbis zum Friihling 1864 aufrechterhalt. Seine Herr-

schaft ist die einzige tatsachliche Diktatur dieser Zeiten. Er

allein herrschte wirklich, wahrend er an der Spitze der biir-

gerlichen Regierung in Polen stand. Uberdies war er der

erste Soldat nacb Padlewski, der an die Spitze der Regie
rung gestellt wurde, ein Soldat, der in mehreren Kriegen
RuBlands seit 1849 seine Erfahrungen erworben batte. Es

ist nicht verwunderlich, daB er seine Aufmerksamkeit der

Zerriittung zuwandte, die sich in die ganze Kriegsleitung
der Aufstandischen eingeschlichen hatte. Er versucht auch

sogleich nach der Ubernahme der Regierung Wandel in

den Zustanden zu schaffen, iiberall Ordnung und Regel-
maBigkeit einzufiihren und andererseits der Kriegfiihrung
eine gewisse allgemeine Richtung zu geben.

In organisatoriscber Hinsicbt sucht er die bereits beste-

henden Aufstandischen-Abteilungen auf den Grundlagen
einer regelrechten Armee umzubauen. Er teilt also die Ab-

teilungen in Rataillone, Schwadronen und dergleicben ein

und iibertragt Offizieren die Fiihrung, teilt das Ganze in

Korps ein, dereń er vier bildet, und versucht so dem Kriegs-
wesen eine feste Rangordnung zu geben, die den verderb-

lichen EinfluB der zerriittenden Desorganisation unmoglich
machen soli.

Ais Grundlage fiir die Belebung der Aufstandsbewegung
verbot er namens der Regierung streng, einzelne Abteilun-

gen aufzulosen. Ebenso verbot er die sogenannte Flucht

iiber die griine Grenze, die bei den Aufstandischen gang

und gabe war. In einem besonderen ErlaB drobte er den

Offizieren, die sich diesen Anordnungen entziehen wiirden,
Achtung und AusstoBung aus dem Offizierkorps an.

Er brachte in den galizischen Abteilungen und in den-

jenigen aus Posen endlich auch eine Gesundung der Zu-
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stande fertig. Diese Abteilungen brauckten unendlich viel

Zeit, um sich zu organisieren, und wablten ihren Standort

unweit der Grenze. Wabrend der allzu langen Organisa-
tionszeit gaben sich diese Gruppen viel zu sebr mit geheim-
biindlerischen Dingen ab, und ihr Gebeimnis drang iiber

die Grenze, was es dann den russischen Truppen móglich
machte, stets in Bereitschaft zu sein. Traugutt verbot,
in Galizien oder im Posenscben Aufstandischen-Abtei-

lungen zu bilden. Dagegen befahl er, daB sich die Freiwilli-

gen den im KongreB-Kónigreich scbon bestehenden Forma-

tionen anschlossen.

Dieser Versuch, auf den bereits vorhandenen Grund-

lagen eine Armee zu bilden, kam entschieden zu spat. Da-

mals konnte schon keine Rede mehr davon sein, daB sich

der Aufstand noch einmal auf jenen Stand heben lieB,
den er noch im Sommer oder im Fruhjahr innegehabt hatte.

Die moraliscbe Kraft des Volkes und seine Hoffnung Wa
ren in hohem MaBe untergraben. Der revolutionare Opti-
mismus batte sich schon in einen ganz riickhaltlosen Pessi-

mismus zu verwandeln vermocht. Daher begann es auf allen

Platzen an Menscben zu fehlen. Die biirgerliche Regierung
empfand auch immer starker die groBen Liicken, die sich

stets wieder bildeten. Die Nationalregierung war gezwungen,

mittelmaBige, ungeiibte Krafte einzusetzen, um sich nur

einigermaBen iiber Wasser zu halten. Traugutts unbeugsa-
mer Wille jedoch lieB es nicht zu, daB der Aufstand zusam-

menbrach. Seine letzten Anordnungen betrafen das allge-
meine Volksaufgebot. Die von ibm ausgearbeitete Dienstan-

weisung fur dieses letzte Aufgebot zeichnete sich durch re-

volutionare Riicksichtslosigkeit aus. Er entschloB sich, Re-

krutenaushebungen durchzufiibren, gleichviel ob die Re-

kruten willig waren oder nicht.
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Ich wiederhole: diese Willensstarke Traugutts, seine Tat-

kraft und sein fachmannisches Wissen brachten nicht mehr

diejenigen Ergebnisse, die sie zu Beginn der Revolution

batten zeitigen kónnen. Der Aufstand ging unwiderruflich

seinem Ende entgegen. Die geistige Kraft war gescbwun-
den, so blieb die materielle vollstandig in der Luft ban-

gen. Wir sehen einen schnell fortscbreitenden Verfall der

biirgerlicben Regierung und einen Niedergang der An-

fange eines Polnischen Krieges, den man noch im Jabre

1863 gefiihrt hatte. So stirbt allmahlicb sogar die bewaff-

nete Kundgebung ab. Aber infolge einer gewissen soldati-

schen Tiichtigkeit, und weil die Kampfe des Jahres 1863

gerade die Starksten, Widerstandsfahigsten und der Sache

am heiBesten Ergebenen iiberdauert batten, so zeicbnen

sich sogar diese Kampfe aus dem letzten Abschnitt des

Aufstandes noch durch Kraft und Schneid aus. Der Win-

terfeldzug des Generals Bosak-Hauke, dem Oberst Chmie
liński tatkraftig beistand, zahlt zu den besten dieses Krie
ges. Seine Schlacbten sind militarisch von bóherem Wert

ais die friiheren Kampfe der Aufstandischen. Noch im Fe-

bruar 1864 nimmt eine von Haukes Abteilungen Opatów
im Sturm ein. Die russischen Truppen miissen groBe Op-
fer bringen, um die Stadt zuriickzuerobern, und der wii-

tende Kampf tobt etwa 15 Stunden lang. Aber ais mit der

geistigen Kraft des Aufstandes seine revolutionare Grund-

lage zusammenbricht, versinkt aucb die Hoffnung auf eine

Wiederbelebung der Aufstandsbewegung im Friihjahr 1864.

Den TodesstoB versetzte der Revolution Traugutts Ver-

haftung am 11. April. Durch sie wurde die letzte National-

regierung vóllig desorganisiert. So brach der Aufstand in

sich zusammen.

Wenn ich den Hauptfehler der Kriegsidee des Aufstan-
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des ausdriicken soli, so muB ich sagen, dieser Fehler lag
im MiBverstandnis der Rolle der Verschwórung in einer

Revolution. Ich sprach schon von der Einteilung der Be-

yólkerung in organisierte und nichtorganisierte, sprach
auch davon, daB eigentlich nur die Verschwórung organi-
siert war. Im Aufstand von 1863 standen iiber 20 000

Menschen zusammengeschlossen neben viereinhalb Millio-

nen, die nicht zusammengeschlossen waren. Die Starkę der

revolutionaren Bewegung entspricht indessen nicht im min-

desten dem an Zahl so geringen Hauflein verbiindeter Man-

ner. So entsteht die Tauschung, daB die vorhandene geistige
Kraft viel gróBer ist ais die Kraft, welche die Verschwore-

nen verkórpern, daB sich diese ringsum weit zerstreute mo-

ralische Kraft wirklich fur militarische Zwecke nutzbar ma-

chen laBt, daB man sie durch irgendein Wunder fur Kampf-
aufgaben bereitstellen kann, ais ware es eine tatsachliche,
brauchbare Kraft.

Diese Tauschung, eine solche falsche Rechnung finden

wir sehr oft bei Revolutionaren. Das Jahr 1863 bildet in die
ser Hinsicht keine Ausnahme. Doch beweist gerade auch

dieses Jahr, daB man fur Kriegszwecke nicht mit einer gei-
stigen Kraft ais mit einem sinnfalligen, wirklichen Wert

rechnen kann. Zu Kriegszwecken darf man nur mit dem

rechnen, was man in der Hand hat, und sein Vorgehen ent-

sprechend seiner Kraft planen. Daraus entsprang die blutige
Fehlrechnung der Aufstandischen hinsichtlich der eigenen
Krafte und ihre so auffallige Unfahigkeit, sich davon Re-

chenschaft zu geben, in welcher Lagę sich der Aufstand am

Tage nach dem Ausbruch befinden wiirde. Daraus folgt
weiter das Fehlen eines Willens, seine Absichten bis in alle

Einzelheiten planmaBig festzulegen. Wir haben es mit einem

Gefiihl des Wachsens zu tun: lohnt es sich, etwas mit dem
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zu planen, was man heute in der Hand hat, wenn doch das,
was morgen sein wird, viel gróBer sein muB?

Darum hat die organisierte Kraft, d. h. die Verschwó-

rung, nicht dasjenige Ergebnis gezeitigt, das sie hatte ha-

ben kónnen. Sie hatte aber eine Reihe von notwendigen
Elementen geben miissen: einen Plan fur den Ausbruch der

Revolution, der fur die Feinde wie fur die Freunde eine

Uberraschung gewesen ware und dadurch den Sieg hatte

vorbereiten kónnen, sobald die nicht organisierten Men-

schen aus einem im militarischen Sinne untatigen Zustand

zu einem tatigen iibergingen. Und schlieBlich hatte sie auch

feste Formen geben miissen, zwar nicht zahlreich, aber iiber-

all im Lande verstreut, damit die nicht organisierten Kreise

der Organisation eine Stiitze sein konnten.

Ohne diese Vorsorge entflammte der Aufstand wie Pul-

ver, das man verstreut hatte, und nicht wie Pulver, das ge-
laden war. Es entlud sich zwecklos mit einer unbestimmten

Kraft, ais ware es nur zufallig zur Entziindung gekommen.
Das ist der grundsatzliche Fehler, der in hohem MaBe da-

zu beitrug, daB sich der Aufstandskrieg nur so schwach

entfaltete.

Wenn Sie nun an mich die Frage richteten, ob nach

Durchfiihrung all dieser Verbesserungen der Aufstand sieg-
reich verlaufen ware, so kónnte ich — ehrlich gesagt —

auf diese Frage nicht bejahend antworten. Denn die poli-
tischen Umstande berechtigen nicht zu hoffnungsvollen An-

nahmen in dieser Hinsicht. Die Hauptgrundlage der Demo-

kraten — eine russische Revolution — hatte ganzlich ver-

sagt. Die Hauptstiitze der GemaBigten — eine Intervention

der Westmachte — war ebenfalls eine Tauschung. Die pol-
nischen Krafte aber waren den russischen so ungleich, daB

man mit ihnen keinen Sieg erringen konnte.
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Wenn es mir jedoch um eine kritische Wertung der Er-

eignisse und der Kriegslage zu tun war, so deshalb, weil bei

einer besseren Kriegfiihrung, ais sie im Jahre 1863 be-

stand, der Aufstand vermutlich mit anderen Uberlieferun-

gen zu Grabę gegangen ware, ais er sie seinen Sóhnen hin-

terlassen bat. Er ware dann nicht so fast ganz ohne Erben

gestorben, wie es der Fali war.

Und zum SchluB erlauben Sie mir eine Abschweifung.
Die ganze Zeit hielt icb wahrend meiner Vortrage alles im

Zaum, was Gefiihl heiBt. Ich suchte móglichst unpartei-
isch die begangenen Fehler darzustellen; icb war bestrebt,
jedwede Spur von Zuneigung fiir die Kampfenden bei-

seitezulassen. Aber jedesmal, wenn von meinen Lippen
Worte der MiBbilligung kamen, muBte icb befiirchten, zu

jenen gezahlt zu werden, die diesen Aufstand so schandlich

abgelehnt baben und denen icb in meiner Einleitung einige
Worte gewidmet babę, zu jenen, die das Jahr 1863 aus Ge-

dachtnis und Herzen tilgen und dieser ganzen Zeit das

Wort „Siinde“ aufpragen mócbten.

Ich gestehe offen, daB meine Aufgabe sehr schwer war.

Ich tróstete mich damit, daB Sie, meine Herren, meine

Aufgabe verstehen und es begreifen werden, wie aufrich-

tig ich wiinsche, zwischen der gegenwartigen Generation

und der des Jabres 1863 eine Briicke zu scblagen. Und ich

glaube, wenn ich die Menschen jener Zeiten vor mir hatte,
so wiirden sie zu mir so sprechen, wie ich es mir jetzt oft

selber sagę: „Wir sind nicht vergebens zugrunde gegangen,
aus unserem Tod kann fiir euch eine Lehre flieBen.“



Das Verhaltnis von Wehrmacht und

Yolksgemeinschaft im Jahre 1863



Am 63. Jahrestage des Januaraufstandes, am 24. Januar

1926, veranstalteten die Offiziere des Generalstabs im Gro-

!3en Saal der Fahnrichschule in Warschau diesen Portrag
des Marschalls Piłsudski. Zahlreiche alte Kdmpfer des Auf-
standes von 1863, iiber zwanzig Generale mit dem damali-

gen Kriegsminister General Żeligowski an der Spitze und

iiber tausend Offiziere waren bei dem Portrag anwesend.



Meine Herren!

Mit Ihnen gemeinsam soli ich den Jahrestag des letzten

Aufstandes von 1863 ehren. Ich habe aber heute eine an-

dere Zuhórerschaft vor mir, ais ich sie gewóhnlich in die-

sen Januartagen hatte. Ich sehe Offiziere vor mir, die das

Heer verkórpern, also Manner, die Kriegshandlungen an-

ders betrachten miissen ais Menschen, die keine Uniform

tragen. Darum will ich mich in meiner heutigen Rede weder

an Ihre Gefiihle noch an Ihre Leidenschaften wenden. Ich

werde zu Ihrem Verstande und zu Ihrer Vernunft spre-
chen.

Die Zeit von 1863 ist ein Kriegsabschnitt. Aber die ge-
schichtliche Arbeit iiber den Krieg von 1863 ist so vernach-

lassigt worden und verfiigt iiber so geringe Quellen, daB

ich die Erforschung der Ereignisse dieses Krieges wohl zu

den schwierigsten Arbeiten zahlen muB, denen ich in mei-

nem Lehen, bei meinen zahlreichen Studien iiber die Kriege
der verschiedenen Staaten und Volker begegnet bin.

Heute kann ich in der kurzeń mir zur Yerfiigung stelien-

den Zeit nicht in meiner Rede die Vorlesungen wieder-

holen, die ich vor 11 oder 12 Jahren gehalten habe. Ich

kann hier weder iiber den Charakter dieses Krieges noch

iiber die einzelnen Fiihrer, die sich gut oder schlecht ge-

schlagen haben, Betrachtungen anstellen. Ich kann auch

nicht die damalige Taktik schildern oder von der damaligen
Bewaffnung sprechen, denn das wiirde zu viel Zeit in An-

tt*
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spruch nehmen. Darum Łabę ich mich entschlossen, aus den

Ereignissen des Jahres 1863 ein besonderes Thema heraus-

zugreifen, um bei seiner ruhigen und eingehenden Betrach-

tung iiber eine Zeit nachzudenken, dereń Kinder wir sind.

Ich werde ein Thema behandeln, das alle bewegen muB, die

zum Soldatenstand gehóren, denn es ist heute am dring-
lichsten: das Verhaltnis der Wehrmacht zu ihrer Umwelt

und dasjenige dieser Umwelt zur Wehrmacht.

Diese Fragestellung ist eine ewige, denn ewig sind bis

jetzt die Kriege. Die Fragestellung hat in der Neuzeit eine

wichtige Notwendigkeit erhalten, denn auf der ganzen Welt

huldigt die Wehrmacht jetzt dem Grundsatz, daB ein Krieg
nur dann erfolgreich gefiihrt werden kann, wenn die Be-

miihungen der Wehrmacht mit den Bemiihungen des gan
zen Volkes, des ganzen im Kriegszustand befindlichen

Staates zusammentreffen. Eben darum muB jedem Solda-

ten, der etwas iiber sich selbst nachdenkt, das Problem die-

ses Verhaltnisses von Volk und Staat, aus dem die Kraft

zur Kriegfiihrung strómen soli, zu ihm, zur Wehrmacht

sehr gegenwartig sein. Auf Grund geschichtlicher Forschung
wagę ich zu behaupten, daB es keine wichtigere Zeit und

keinen gróBeren Sieg des Kriegsgeistes gibt ais das Jahr

1863.

Polen, dessen Geschichte ich unter diesem Gesichtspunkt
manchmal zu iiberblicken suchte, hat niemals, auch wenn

man die heutigen Zeiten nicht ausnimmt, diese Aufgabe so

erfolgreich und weitgehend gelóst wie im Jahre 1863.

Meine Herren, ich werde iiber diese Fragen in Verglei-
chen sprechen und gleichzeitig die verschiedenen Epochen,
die Polen durchlebt hat, forschend und ergriindend iiber-

schauen. Diese Zeitabschnitte will ich mit jenem verglei-
chen, den ich fur den heutigen Yortrag gewahlt habe.
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Wenn wir in die Anfange der geschichtlichen Zeit Po-

lens zuriickgehen, so finden wir die Wehrmacht so aufge-
baut, wie es die damalige Welt allgemein zu tun pflegte.
Es ist die kónigliche, fiirstliche Wehrmacht, die ihre Streit-

krafte dergestalt aus dem Volke schopfte, daB sie die Men-

schen fast gewaltsam zum Heeresdienst oder zum Dienst fur

die Wehrmacht aushob, ohne danach zu fragen, ob sie es

wollten oder nicht. Sie tat es mit Gewalt und schuf so eine

Wehrmacht, die fast ausschlieBlich aus kóniglichen oder

fiirstlichen Heerbannern bestand. Dadurch war die Wehr
macht eigentlich das Eigentum des Konigs, so wie das ganze
Land. Dieses streng monarchische System, das sich auf das

erbliche Kónigtum stiitzte, wandte Polen zugleich mit allen

anderen Vólkern lange Jahrhunderte hindurch an.

Hier móchte ich sogleich Ihre Aufmerksamkeit auf einen

Umstand lenken, der Polens Verhaltnis zur Wehrmacht
— wenn ich es so sagen darf — kennzeichnet. Wenn wir in

der Geschichte Polens die Beinamen und Titel der Kónige
betrachten, die zugleich immer die Obersten Kriegsherren
waren, so finden wir da eine merkwiirdige Tatsache, iiber

die ich schon in meinen Kinderjahren nachdachte: daB

namlich Polen mit dem Beinamen des „GroBen“ nur einen

Kónig, und zwar Kasimir den GroBen benannt hat, der die

Piastendynastie abschloB. Das war ein Kónig von entschie-

den nicht kriegerischer Art, ein Kónig, der dadurch be-

kannt war, daB er von seinem Vater Łokietek Polen „in
Holz gebaut“ iibernahm und es „fest gemauert“ hinterlieB.

Der einzige Beiname der „GroBe“ wurde also einem Kónig
und Kriegsherrn beigelegt, der kein Feldherr war. Nehmen

wir dagegen die Kónige aus derselben Dynastie, die seit den

Kinderjahren meine Lieblinge waren, so finden wir mit

ihnen solche Beinamen verbunden, die eine enge Kriegs-
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kameradschaft kennzeichnen. Wir finden die Bolesławs,
die am meisten gekampft haben, Bolesław den Tapferen
und Bolesław den Kiihnen.

Dann folgt eine fremde Dynastie, die aus dem Ausland

kam: die Dynastie der Jagiellonen, welche Polen die

bochste innere Macht und den groBten EinfłuB nach auBen

gab. Gab es doch Zeiten, zu denen die Jagiellonen auch in

Ungarn und in Bóhmen herrschten, und diese gemeinsame
Regierung starkte aucb die Zentralgewalt der Dynastie im

polnisch-litauiscben Staat.

Schon in jenen Zeiten traten groBe Veranderungen ein,
denn in der ganzen Welt reifte eine der groBten Epocben
heran, die in der Geschichte Europas unter dem Namen

Renaissance bekannt geworden ist. Sie bracbte neue Gei-

stesstromungen, weckte die Staatsmacht und balf sie auf-

bauen. Die Zeit der Renaissance begann in Polen, ais sicb

die Dynastie der Jagiellonen bereits ihrem Ende zuneigte.
Sie erlebte hier ihre hohe Bliite, denn alles, was fiir die

Renaissance-Epoche kennzeichnend war, trat in Polen fast

zur gleicben Zeit wie anderswo in der Welt in Erscheinung.
Meine Herren, es gibt seltene Biicher, die nur in Polen

berausgegeben wurden, wirkliche „weiBe Raben“, die sehr

gesucht sind. Sie bezeugen die groBe Hóbe der polnischen
Kultur in jener Zeit und den groBen Ruhm der damaligen
Epoche der Wiedergeburt gerade in Polen. Zugleich aber

vollbrachte man noch eine Leistung, die — wie ich es be-

zeichnen móchte — eine polnische Spezialitat war und die

ich nicht anders zu benennen weiB ais den Versucb zur

Schaffung einer Demokratie, zur gemeinsamen Herrschaft

mit dem absoluten Kónig, den Versucb, die Staatsfiihrung
breiter anzulegen, ais wenn sie sich nur auf einen Men-
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schen stiitzt. Das laBt uns den Leitgedanken meines heuti-

gen Vortrages łeichter erfassen und begreifen: des Verhalt-

nisses Polens zur Wehrmacht und des Verhaltnisses der

Polen zur Wehrmacht. Der einzige Staat, der in dieser Hin-

sicht eine geringfiigige Ahnlichkeit mit Polen aufwies, war

England, wo man das Parlament einfiihrte, zugleich aber

die Macht des Herrschers bestehen lieB, um die Bediirf-

nisse besser zu befriedigen und das Menschenleben besser

einzuricbten. So ging wobl aucb Polen in dieser Hinsicbt
— wenn ich mich so ausdriicken darf — mit einem Fort-

schritt voran, dessen Spuren man im iibrigen Europa nicbt

wahrnehmen kann.

Scbon in diesen Zeiten wird das Verhaltnis zur Wehr
macht ein recht eigentlich polnisches.

Die Dynastie der Jagiellonen konnte mit ihrem gewalti-
gen EinfluB, der mit der Ausbreitung nach O sten kin im-

mer weiter anwuchs, den Gedanken einer Befriedigung der

Staatsbediirfnisse aus eigenem Willen und eigener Kraft

durchsetzen. Aus eigener Kraft, sagę ich, denn der Konig
und das Herrscherhaus waren reich, besaBen groBe Land-

striche, aus denen erhebliche Einkiinfte flossen, und hat-

ten viel Eigentum, das man verkaufen oder versetzen

konnte, wie man es manchmal tat, um Kriege zu fiihren.

Auch die Wehrmacht selbst wurde in strafferer Zucht ge-

halten, ais es spater der Fali war. Mit dem Aussterben der

jagiellonisehen Dynastie geht Polen zu einem Regierungs-
system iiber, das dem heutigen sehr ahnlich ist. Denn der

Wahlkónig, den man von Fali zu Fali erkor, war nichts

anderes ais heutzutage der gewahlte Staatsprasident.
DaB der Wahlkónig auf Lebenszeit bestimmt wurde,

macht keinen groBen Unterschied. Eine merkwiirdige
Sache, die sich immerzu wiederholte, war, daB man mit
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dem Kónig jene „pacta conventa“, einen Vertrag, eine Ver-

einbarung abschloB, Wicbtig ist dabei, daB wir in den pacta
conventa sehr haufig Bedingungen finden, die den Kónig
verpflichten, fiir die Wehrmacht zu bezahlen, die von ihm

fordern, eine gewisse finanzielle Mitgift mitzubringen, um

so von Steuern fiir die Wehrmacht frei zu sein.

Wenn wir auBerdem noch hinzufiigen, daB man die Kó-

nige von auswarts holte, daB viele von ihnen aus dem Aus-

lande nach Polen kamen, daB sie keine Polen waren, son-

dern Manner, die mit anderen Dynastien und Familien-

interessen verbunden waren, so werden wir erkennen und

begreifen, daB Polen sich zu seiner Wehrmacht verhielt,
ais handelte es mit ihr und verkaufte sie zugunsten der In-

teressen anderer Vólker. Ais Beispiel haben wir da jenen
seltsamen Krieg um das Erbrecht der Dynastie Wasa, die

aus Schweden kam und mit polnischen Streitkraften nichts

weniger ais den schwedischen Thron erkampfen wollte.

Das war eine Zeit, in der man sehr leicht zu Kriegen seine

Zuflucht nahm, so daB es wohl kaum einen Monat im Jahre

gab, ohne daB irgendwo Krieg gefiihrt und das groBe Ge-

schichtswerk mit Menschenblut geschrieben wurde.

Zur Zeit jener Kriege bildete man nicht nur ringsumher
neue Heere, sondern man hob auch ihren Wert sowohl in

technischer wie auch in organisatorischer und strategischer
Beziehung.

In Polen aber ging inzwischen die Wehrmacht eigentlich
niemand an auBer den Militarpersonen. Polen befaBte sich

mit anderen Dingen, fiir die Wehrmacht interessierte man

sich nicht besonders, und vor allem fehlte es an Menschen,
die gern fiir das Heer Steuern entrichteten. Die Besonder-

heiten des Lebens waren von den sie umgebenden so ver-

schieden, so ganz anders ais alles, was ringsumher geschah,



VERHALTNIS VON WEHRMACHT UND VOLKSGEMEINSCHAFT I. J. 4 865 169

daB man fast glauben mochte, gerade das miiBte eine Cha-

raktereigentiimlichkeit der Polen sein. Alle Versuche der

Geschichtsschreiber, die zu beweisen sucben, daB die Be-

griffe: Pole und Ritter gleichbedeutend waren, scheinen

mir durchaus unbeweisbar, wenn man die Geschichte in

ibrer Wirklichkeit betrachtet. Ein ritterliches Volk muBte

um die AuBerungen seiner Ritterschaft, die einem Ritter-

tum entsprechen, gebiihrend besorgt sein; um den Aus-

spruch eines meiner Landsleute aus Lida zu gebrauchen:
„Selbst das papstliche Heer muB auch essen, obgleicb das

schon beinahe Engel sind.“ Diese einfache Erfassung der

Wahrheit iiber die Wehrmacht kam unseren Mitbiirgern zu

jenen Zeiten nicht in den Sinn. Das Heer war nicht „papst-
lich“ und brauchte nicht zu essen. Man zabite keinen Sold.

Das Heer muBte, Gott weiB wie leben. Und damit fehlte

jene einzige Grundlage fur den festen Bestand einer Wehr
macht.

Wenn ich an jene Epoche denke, in der Polen deutlich

seinem Untergang zuneigte, ais es zugrunde ging, mit jedem
Tag seine Autoritat in der Welt herabsetzte und sich sel-

ber schadigte, so finde ich stets die gleiche Erscheinung:
ringsum wuchsen Heere auf, ringsum bauten die Staaten

ihre Streitkrafte ais Wehrmacht aus, ringsum wurde starkę
und zielbewuBte Arbeit geleistet, wabrend in Polen die

Staatsgewalt, welche die Wehrmacht verkórpern sollte,
standig tiefer sank. Wenn ich die Tatigkeit der damaligen
Parlamcnte und der damaligen Kónige priife, unter denen

so mancher ein groBer Soldat war — wie Stefan Batory,
wie Władysław IV., wie schlieBlich der groBe Sieger von

Wien und Chocim, Jan Sobieski, einer der gróBten Feld-

herren, die wir besitzen —, so finde ich immer dieselbe Er
scheinung, die sich in jenen Zeiten stets wiederholt: Es ist,
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ais wollte Polen deutlich erklaren: wir wollen kein Militar;
das ist ein schwerer Wagen, der sicb am besten selber Rat

schaffen soli.

In dieser Zeit fanden jedoch alljahrlicb Kriege statt, und

ununterbrocben muBten Soldaten in den Kampf ziehen.

Wenn man die Kriegshandlungen, an denen Polen teil-

nahm, aucb nur kurz uberschaut, so wird man noch einen

besonders bezeichnenden Zug entdecken. Es war eigentlich
eine Art von Gliicksspiel, das fast ausscblieBlich von dem

Fiihrer, dem Hetman, abhing. Mit dem Augenblick, in dem

die Hetmanwiirde lebenslanglich wurde und man sie kau-

fen oder durch Gunst erwerben konnte, versuchte man, den

nachteiligen Folgen dieser Methode durch die Ernennung
von Vertretern der Hetmane und durcb verschiedene an-

dere, mit der Wehrmacht verbundene Amter vorzubeugen,
die aber wiederum durcb Gunst vergeben wurden. Diese
Amter waren baufig in ganz zufalligem Besitz, der mit der

Wehrmacht nichts zu tun hatte, und wenn wir eine gróBere
Anzabl von Hetmanen aus vergangenen Zeiten betrachten,
so miissen wir zu dem SchluB gelangen, daB das polnische
Volk anscbeinend sein Schicksal der Gnade Gottes iiberlieB,
in der Hoffnung, daB sicb der liebe Gott vielleicbt erbar-

men wiirde, den Hetman mit ritterlichen Fabigkeiten und

ritterlicbem Geist zu beseelen. Man kann nicht leugnen,
daB uns der liebe Gott mancbmal sehr bevorzugt hat, denn

er gab uns Feldherren wie Chodkiewicz, Żółkiewski und

Czarniecki, um nur die allergróBten zu erwahnen. Das an-

dert aber gar nichts an der Tatsache, daB wir in unserem

Kriegsbandwerk einfach von Gliick oder Ungliiek abhangig
Waren.
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Wenn wir uns aber schon den letzten Lebenszeiten der

Republik zuwenden, so finden wir noch viel scblimmere

Dinge. Da begegnet uns das Suehen nach einer Schirmherr-

schaft von auBen infolge der eigenen Scbwacbe. Fast alle

Wiirdentrager wurden von fremden Machten bezahlt. Man

suchte nach Schirmherren von hohem Rang: eine groBe
Schirmherrin Polens war Katharina II., ein groBer
„Freund“ Polens war Friedrich der GroBe im benachbar-

ten PreuBen, und scblieBlich gab es noch eine dritte Schirm-

berrin, Maria Theresia. Bei so viel Beschirmung hatte uns,

wie ich glaube, auch Gottes hoher Scbirm und Schutz wenig
belfen kdnnen. Nicht Genie und nicht Menscbenkraft hat-

ten etwas gegen eine so starkę Schutzmacbt ausrichten kón-

nen wie die der klingenden Miinze. Und die Bedingung, die

an erster Stelle damals gestellt wurde, war gerade nicbts

anderes ais die Entwaffnung Polens, die Verminderung sei-

ner Streitkrafte; denn dieser und jener Schirmherr und

Nacbbar besaB doch mehr Militar ais Polen. Mit dem Au-

genblick aber, da man einen Beschiitzer besitzt, ist es nicht

mehr nótig, Geld fur Militar auszugeben; wozu hat man

denn einen Schirmherrn? — die groBe Gunst geniigt.
Wenn wir also die ganze Geschichtsspanne durcbeilen, in

der Polen seinen staatsmannischen Verstand offenbaren

konnte, so finden wir iiberall das gleiche: Mit dem Augen-
blick, da die Gewalt der erblicben Monarcben verschwin-

det, welche ausreichende Geltung und genug Macht be-

saBen, um dem Vollt zum Trotz eine Tatigkeit fiir die Wehr
macht durchzufubren, mit dem Augenblick, da die Macht

in die Hande des Volkes selbst, in die Hande des demokra-

tischen Adels gelangte, der wohl besser ais die beutige De-

mokratie entwickelt war, wurde das Interesse der Wehr
macht sozusagen hintangesetzt und gegeniiber anderen Be-
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diirfnissen, die unzweifelhaft im Staate ebenfalls bestan-

den, ganz auf eine spatere Stelle zuriickgesetzt. In diesen

Zeiten gewann, was man die Volkswirtschaft und die orga-
nische Arbeit nannte, ein Ubergewicht. Die groBen Weich-

selgaleeren, die mit schmackhaften Schnapsen und iippi-
gem Korn nach Danzig segelten, wofiir man ebenfalls iiber

Danzig vortreffliche Fliissigkeiten und Seidenstoffe fur die

Frauenzimmer bezog, bedeuteten fur den damaligen Staat

mehr ais die harte, eiserne Arbeit, die zur Wehrmacht ge-

hórte, mit ihrer auBeren Zucht und ihrer inneren Arbeit an

der Menschenseele, die im Heeresdienst wieder hart und

unbeugsam gemacht werden muBte. Dieses System, dem Po-

len lange Jahrhunderte hindurch unterworfen war, fiihrte

zu einem charakteristischen Niedergang der polnischen
Seele, der sogar so weit ging, daB man fur den Verrat an

Polen ruhig Geld empfing und daB man beim Ausland

Schirm und Schutz fur Polen suchte.

Gegen Ende der polnischen Unabhangigkeit begann eine

Zeit der Wiedergeburt, die auch die Frage der polnischen
Wehrmacht mit sich brachte. Diese Arbeiten aus den letz-

ten Regierungsjahren Stanisław Augusts*) sind uns be-

kannt. Wir kennen sie alle oder doch wenigstens die meisten

von ihnen, durch die man auch eine Wiedergeburt der

Wehrmacht anstrebte. Und wieder kommt uns, wenn wir

sie heute priifen und etwas tiefer dariiber nachdenken, zum

BewuBtsein, daB diese Reform Polen vielleicht Rettung ge-
bracht hatte, wenn sie friiher ergriffen und durchgefiihrt
worden ware. So aber war es schon unmóglich, etwas zu

erreichen, nachdem uns die ganze Umgebung in der Be-

fesligung der Staatsmacht um etwa 150 Jahre iiberfliigelt
hatte, ohne dabei die wirtschaftliche Arbeit zu vergessen,

*) Stanisław August Poniatowski, der letzte polnische Kónig.
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die dort bedeutend besser ais bei den Polen ausgefiihrt
wurde.

Wenn wir uns nun jenem Zeitabschnitt zuwenden, aus

dem wir stammen, so ist das die Zeit des unfreien Polen,
das schon kein selbstandiges staatlicbes Dasein mehr hatte.

Dennoch finden wir sofort eine sehr groBe Besserung. Be-

gegnen wir docb alsbald einer steten, angestrengten Arbeit,
die von einer Generation der anderen weitergegeben wird.

Damals begann man wirklich das weiB-rote Banner zu lie-

ben und alles das gern zu baben, was mit dem Soldaten-

dasein zusammenhangt. Es setzte eine Zeit der Idealisie-

rung des Soldatenstandes ein. Das war wie eine verspatete

Wiedergutmachung, wie ein Sucben nach Kraften und nacb

dem Wiederaufbau dessen, was man verloren hatte. Im ab-

hangigen Polen, im Polen, das zu besteben aufgehórt batte,

beginnt das Verhaltnis zum Militardienst, zur Wehrmacht

und zum Soldatenstand so zu werden, wie es allgemein und

liberall schon langere Zeit hindurch gewesen war.

Das Jahr 1863! In diesem ganzen Zeitabschnitt steht,
meine Herren, nicht nur unser Polen, sondern die ganze

Welt an einem neuen geschichtlichen Wendepunkt. Denn

das Jahr 1863 eilt nur ein wenig den groBen Veranderun-

gen voraus, die Europa erwarteten: dem groBen Sieg Preu-

Bens iiber fast die ganze damalige Welt. Es begann die

Epoche, aus der wir schon unmittelbar aufgewachsen sind,
die Zeit der GroBmachte, die auf der Grundlage der gro
Ben technischen Entwicklung und der groBen Erfindungen

aufgebaut wurden, welche das Ende des XIX. und den An-

fang des XX. Jahrhunderts kennzeichnen, die Zeit des gro
Ben Wirkens am Staatsaufbau, die wir alle noch gut im

Gedachtnis haben.

Das Jahr 1863 steht also an der Grenzscheide. 1863 wa-
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ren die groBen Kampfe fur die Freiheit und Unabhangig-
keit der Vólker schon voriiber, die Kampfe fiir biirgerliche
Freibeiten, die das Jahr 1848 kennzeichnen. Damals war

ein Sturm durch die Welt gebraust und hatte neue Losun-

gen fiir die Befreiung eines jeden unfreien Volkes, hatte

im Weltprogramm die Befreiung Polens, die Befreiung und

den ZusammenschluB Italiens aufgestellt. Das Jahr 1863

steht an einem Wendepunkt, wo das eine stirbt und das

andere bereits geboren ist und wo auch das Verhaltnis zur

Wehrmacht iiberall eine entschiedene Wandlung zu erfah-

ren beginnt. Die Macht der neuen Staaten namlich beruhte

schon nicht mehr auf der Wehrmacht allein, sondern auf

dem Volkswillen selbst, auf dem Willen der Staatshiirger,
Soldaten zu werden. Es folgt eine gewisse Jagd nach der

Zahl, das Bestreben, fiir den Kriegsfall móglichst viele Sol
daten aufzustellen. Es folgt die Einbeziehung immer gró-
Berer Menschenmengen in die Reihen des Rittertums und

Soldatentums, es folgt der allgemeine Militardienst der Be-

vólkerung. Den Soldaten zu achten, wird zum Gesetz, den

Soldaten im Heer ais Staatshiirger zu behandeln, zur

Pflicht, die Wehrpflicht wird allgemein. Aus dieser Zeit

stammt das gegenseitige Verhaltnis von Soldaten und Volks-

gemeinschaft, das im Kriege 1914—1918 so augenschein-
lich geworden ist.

Ich wiederhole: das Jahr 1863 steht an der Grenzscheide.

Einer der Manner, der nicht nur Polen, sondern auch den

russischen Erobererstaat in dieser ganz neuzeitlichen Rich-

tung vorwartszubringen suchte, war ein Pole, namlich einer

der Fiihrer des Aufstandes von 1863: Sierakowski. Man

nannte ihn damals in St. Petersburg die rechte Hand des

Ministers Milutin, denn unter seiner Leitung entstanden die

neuen Gesetze iiber den Militardienst im russischen Staat.
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Sierakowski ist der Schópfer der Rechte des gemeinen
Soldaten. Er schuf das Gesetz, das Soldaten zu schlagen
verbietet, und in jenen Zeiten unterwies man den Soldaten

nur mit dem Priigel. Sierakowski regte alle Arbeiten des

Kriegsministeriums zur Verwirklichung der modernen Rich-

tung an. Bei meinen Studien iiber das Jahr 1863 habe ich

dariiber nachgedacht, wozu er eigentlich so eifrig bestrebt

war, die russiscbe Wehrmacht zu verbessern, um dann im

polnischen Aufstand gegen sie zu kampfen. Welche Ziele

verfolgte dieser Mann mit einer derartigen Tatigkeit? Ich

habe oft dariiber nachgedacht und nach einer Erklarung
fiir die Handlungsweise dieses Mannes gesucht, der ein so

tragisches Ende erlebte, nachdem er seinen Gegner, mit

dem er doch kampfen muBte, gestarkt hatte. Erst in ver-

schiedenen Memoiren habe ich die Leitgedanken dieses gro
Ben Soldaten gefunden. Er glaubte, Polen wiirde diese ge-
dankliche und geistige Neuerung, die eine Umbildung der

menschlichen Seele bedeutete, leicht durchmachen; RuB-

land aber wiirde sie nicht so gut vertragen, da wiirde diese

Reform in ihren auBeren Auswirkungen, bei Emporungen
der Soldaten gegen ihre Vorgesetzten stehen bleiben, wenn

diese nicht auf ihr Vorrecht, gegeniiber dem Gemeinen zum

Stock zu greifen, verzichten wiirden. So beeilte er sich, um

diese Reform móglichst schnell in ganz RuBland allgemein
zu machen und dadurch die polnischen Krafte gegeniiber
den russischen zu starken. Mit seiner Begabung, seiner Ar-

beit und seinem groBen EinfluB suchte er das in aller Eile

durchzufiihren; denn er nahm an, daB er im russischen

Heer auf diese Weise MiBstande erzielen wiirde und daB

die Polen infolgedessen die Schwachung der russischen

Militarorganisation fiir sich ausnutzen kónnten. Das war

sein Grundgedanke. Ich unterstreiche, daB einer der Fiih-
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rer des Aufstandes, Sierakowski, darauf gerechnet Łat, daB

in Polen die Uberzeugung von der Notwendigkeit einer Ar-

beit an der Wehrmacht geweckt wiirde, und sie in seine

Piane einhezogen hat.

Wir haben also im Jahre 1863 einen jener groBen Man-

ner, der mit seiner ganzen Arbeit fur die Wehrmacht ais

einer der hervorragendsten Fiihrer genannt werden muB,der
nicht nur bei uns, sondern sogar in der ganzen Welt be-

kannt war. Wir sehen zugleich den Versuch, der iiber den

Zeitpunkt des Aufstandes von 1863 entschied und dessen

Sinn die Frage war, ob diese neue Arbeit und die Umbil-

dung der Wehrmacht dem Gegner gegeniiber, dem man den

Krieg erklart hatte, ibre Probe bestehen wiirde. Im Jahre

1863 stellt also, wie wir sehen, dieser im Vergleich zu an-

deren Epochen am weitesten fortgeschrittene Gedanke uns

Polen in die vordersten Reihen der zivilisierten Welt. Wir

folgen der Welt langsam nach und geben doch der Mensch-

heit Manner, die mit ihren Gedanken und Auffassungen
der Welt weit vorausgeeilt sind.

Uber den Verlauf des Aufstandes selbst werde ich keine

Betrachtungen anstellen und will auch nicht versuchen, die

Gliickschancen dieser oder jener Fehler zu analysieren.

Dagegen móchte ich bei der Frage stehen bleiben, was

das Jahr 1863 uns hinsichtlich jenes Problems gebracht hat,
dessen Losung ich im Verlauf der polnischen Geschichte

suche. Es brachte eine so groBe Arbeit der Volksgemein-
schaft fur das Heer, daB ich bei meinem Versuch, die mili-

tarische Geschichte des Aufstandes von 1863 in Abschnitte

einzuteilen, den einen dadurch kennzeichnete, daB eigent-
lich die Zivilbevólkerung um die Erhaltung des Heeres und

nicht das Heer um die Erhaltung der Regierung Krieg
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fiihrte. Diese riesige Arbeit fur ein solches Ziel, an der Al-

ter und Jugend, Frauen und Kinder teilnahmen, war so

schon und groB, daB die starkę Militarmacht des russischen

Reichs mit der ganzen Tatigkeit seines Verwaltungsappa-
rats nicht den Schutz zunichte machen konnte, den die so-

genannten Zivilpersonen dem Militar zuteil werden lieBen.

Das Heer namlich, das vom Feinde beim ersten Schlag zer-

triimmert wurde, muBte Zeit haben, um sich von neuem

organisieren zu kónnen, brauchte Zeit, um sich zu einer

entsprechenden Kraft umzubilden. Und in dieser Zeit oblag
der Schutz niemand anderem ais dem nicht uniformierten

Volksteil. Die Kraft und Starkę dieser Zeit lag nicht in den

Gewehren, die man in Waldern und Siimpfen gebrauchte,
sondern in der Zivilbevólkerung, die das Heer, ohne auf

Opfer zu achten, verteidigte und nicht erlaubte, daB dieses

Heer iiberrumpelt wurde. Es ist einer der schónsten Zeit-

abschnitte, da der Soldat sich mitten im Vaterland fiihlen

konnte, da das Vaterland den Soldaten schiitzte und mit

Liebe umgab und die Opfer, zu denen sich das Volk ent-

schloB, gróBer waren ais alles, was der Soldat von sich aus

bieten konnte.

Darum beurteile ich die Zeit von 1863 ais die hóchste

Bliite innerer Kraft, die Polen aus sich herauszuholen ver-

mochte. Freiwillig, ohne jeglichen Zwang zahlte man ge-

waltige Steuern, die man der herrschenden Richtung ver-

weigerte. Der Gehorsam vor dem Siegel der Nationalregie-
rung, die Achtung und Liebe fur den Soldaten bildeten den

schónsten Lorbeer im Ruhmeskranz des Volkes.

Ais ich diese Ereignisse aus unserer Geschichte mit an-

dereń aus der Geschichte der ganzen Welt verglich, fand

ich nur ein Beispiel: Amerikas Kampf gegen England um

die Unabhangigkeit.
4 2 Piłsudski III
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Ich hebe diese Tatsache ais sehr erfreulich und unleug-
bar bervor, ais einen Beweis dafur, daB Polen zur bóchsten

Anspannung fabig ist. Denn alles das geschah in Polen, in

dem gleichen Lande, in dem jene Schandlichkeiten gang
und gabe waren, welche im Laufe langer Jahre den entsetz-

licbsten Tiefstand und innere Verderbnis gezeitigt hatten.

Wenn icb an diese Zeit denke, so frage ich mich ver-

wundert immer wieder, warum das Jabr 1863, in dem sich

das Volk zu einer solcben geistigen Hóhe erheben konnte,
warum die Niederlage, die alle iiberall erleiden konnen und

die fast jeder Krieg mit sicb bringt, Polen eine andere

Lebre erteilte ais anderen, die ebenfalls Niederlagen erlit-

ten. Sehr bald nacb der Niederlage, die Polen 1863 und

1864 zuteil wurde, erlitten aucb die Franzosen eine schwere

Niederlage. Aber welch ganz andere Lehre baben sie daraus

gezogen: sie sammelten ibre Krafte fur die Vergeltung. So

lagen die Dinge in Frankreich. In Polen steht das Jabr 1863

am Wendepunkt alles dessen, was man Wehrmacht nennen

kann. Nicht nur, daB sicb alle dem Heeresdienst zu entzie-

ben sucbten, daB der Militardienst etwas war, das aus dem

Gedankenkreis der Polen ausgeschaltet wurde; sondern so-

gar alle Uberlegungen und Gedankengange standen unter

dem Zwang einer Verachtung fur den polnischen Soldaten.

Jeder Gedanke an eine polnische Wehrmacht wurde sorg-

faltig ausgemerzt. Das fand in der Jugenderziebung seinen

Ausdruck, in der Veracbtung und dem Abscheu vor polni-
schem Militardienst und polniscbem Soldatenstand. Diese

starkę Umwalzung nach der Niederlage von 1863 — ich

sehe ganz davon ab, wie wir sie erklaren kónnten — ent-

wickelte sich von Jahr zu Jahr, von Stunde zu Stunde wei-

ter und beeindruckte das polnische Denken, die polnischen
Herzen und die polnischen Seelen tief. Wenn icb das von
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mir gewahlte Thema behandele, so warne ich, wie ich auch

mich selher immer gewarnt habe: Polen wird neue, ge-
sunde Entwicklungswege nicht beschreiten kónnen, ehe das

Geschlecht der Unfreiheit nach 1863 ausgestorben ist. Zu

tief wurde das Gift in die polnische Seele getraufelt, ais daB

man armehmen kónnte, nach einem so erhabenen Ge-

schichtsabschnitt, wie ihn Polen — hinsichtlich des Ver-

haltnisses von Zivilisten und Wehrmacht — im Jahre 1863

erlebte, wiirde auf einmal eine Wiedergeburt erfolgen.
Uber diese Frage habe ich seit langen Jahren nachge-

sonnen, und gerade deshalb habe ich wahrend unseres Krie-

ges aufmerksam beobachtet, ob nicht in dieser Hinsicht eine

Spur zu entdecken ware, ob in dieser Hinsicht Versuche zu

einer Wiedergeburt in der Generation zum Vorschein ka
men, zu der ich selber gehóre. Ich rechnete und berechnete,
ich sah mir das Volk an verschiedenen Orten und in seinen

verschiedenen Schichten an, ich priifte jede Stunde meiner

Feldherrntatigkeit und meiner Vertretung Polens vor der

Welt. Ich hielt das fur die wichtigste Frage, mit der ich an

das Problem Polen herantrat, und ich kann offen sagen,
daB die Worte aufrichtige Wahrheit sind, die ich in meinem

Buch uber das Jahr 1920 niederschrieb: daB in den Jahren

1918 und 1920 in Polen nur diejenigen kampften, die es

wollten oder die dumm waren. Die Flucht vor dem Heeres-

dienst war fast allgemein. Alle Versuche einer Berechnung,
die ich bei meiner Kriegsarbeit anstellte, brachten mich im
mer wieder zu dem einzigen Ergebnis: nur ein Achtel oder

Neuntel des Heeres kampft, die iibrigen kampfen iiber-

haupt nicht. Alle Berechnungen, auf die sich der Oberste

Feldherr stiitzte — ich spreche von mir in der Vergangen-
Łeit —, alle Zahlen und Angaben waren fehlerhaft, alles

war unzuverlassig. Eine meiner Thesen beim Studium des

12*
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Krieges lautet: die Morał im Kriege wird an der Morał des

Hinterlandes gemessen. Bei uns jedoch uberwucherte das

Hinterland in unerhórter Weise die Front, es desorgani-
sierte und verwirrte sie.

Meine Herren, das Heer ist fur den Krieg geschaffen.
Der Gedanke, daB die Armee nicht aufrechterhalten werde,
um das Kriegshandwerk zu lernen, sondern fur Paraden

oder aus Angst vor einer Katastrophe, ist unsinnig. Bei

uns haben die Leute vor dieser harten und mutigen Wahr-

beit Angst. Sie meinen, das Heer miisse nur so lange auf
rechterhalten werden, ais Kriegsgefahr bestehe. Warum so

viel Geld fiir solcbe Dinge ausgeben, warum so viele Men-

schen ibrer freien Biirgerrecbte berauben, wenn man nicht

Angst fiir sein Besteben hat? Die Wehrmacht ist fiir den

Krieg geschaffen, und jeder von Ihnen muB gerade lernen,
wie man einen Krieg zu fiihren hat. Darauf beruht unsere

Arbeit, dafiir werden Sie gescbult und dazu herangezogen.
Im modernen Krieg kehren wir gleichsam zur Tatsache des

allgemeinen Aufgebots, zur Wabrheit der wilden Stamme

zuriiek, die ihre Streitaxt und ihren Kampfspeer ausgra-
ben und vom Pfad des Friedens im ganzen Haufen auf den

Kriegspfad einlenken. In solcben Augenblicken ist das Ver-

haltnis der Umwelt zum Heer so wichtig und bedeutsam

fiir den Erfolg, fiir die Eroberung der Achtung des Fein-

des, daB der erste Schritt zum Kriege nur davon abhangt,
wie sich die Volksgemeinscbaft zur Wehrmacht einstellt.

In der Seele des Volkes muB man jene hóchsten Giiter su-

chen, denen unsere Vater im Jahre 1863 buldigten.
Ich eile dem Ende zu, meine Herren, und mochte zum

SchluB von einer Wahrheit sprechen, die ich selber einst

schwer errungen habe, die aber unumstóBlich ist. Diese

Wahrheit besagt: Wenn wir alle Berufe und Beschaftigun-
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gen der Menschen vergleichen, wenn wir alle Erkenntnisse

iiber den Wert der menschlichen Arbeitsleistnng gegenein-
ander halten, so stoBen wir auf eine Einsicht, die den Sol-

daten am hóchsten stellt, auf eine unzweifelhafte Tatsache,
die in die Augen springt und dennoch so schwer Wurzel

faBt: der Soldat ist ein Wesen, das nicht fur sich, sondern

fiir andere leben und sterben muB. Etwas gehórt zum Be-

ruf des Soldaten, gleichviel ob er irgendwo mit Axt und

Speer herumfuchtelte und nach dem Schadel des Gegners
zielte, aber gleichzeitig auch den eigenen Schadel der Ge-

fahr aussetzte, ob er ais Ritter in den Kampf zog und mit

der Schleife seiner Herzensdame an der Brust focbt, ob er

in Reih und Glied stehen und zuschauen muBte, wie die

Kugeln in den Menscbenzeilen ihre Liicken rissen, oder ob

er irgendwo im Schiitzengraben starb —: iiberall blieb es

die Wahrheit, daB der Soldat niemals fiir sein eigenes Wohl

leidet und stirbt. Er stirbt also fiir etwas und fiir jemand,
und er muB auch anders ais die anderen leben und tut auch

das nur um gewisser Dinge und gewisser anderer Menschen

willen. Das ist keine Tatigkeit und kein Leben, das man mit

gleichen MaBen wie das anderer Mitbiirger messen kann.

Der Soldat kampft und lebt fiir alle, wahrend alle anderen

nur fiir ihre eigenen Angelegenheiten kampfen. Die Seele

des Soldaten erhebt, wenn sie echt ist, etwas, das ihn an
deren gegeniiber innerlich schóner macht, das alle Soldaten

zu einem Ganzen vereint: das Landeswappen und die natio-

nalen Hoheitszeichen. Wer von unseren anderen Mitbiir-

gern ware wohl geneigt, fiir Hoheitszeichen und Landes
wappen sein Leben zu lassen?

LTnd dieses Wappen, dieses Hoheitszeichen sind nicht

unsere persónlichen, soldatischen Angelegenheiten; denn

dem Soldaten ist es einerlei, ob iiber dem Haupte seiner
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Fiihrer ein Banner mit RoBschweifen webt, ob es die konig-
lichen Farben und Wappen sind oder ob er bei der Vertei-

digung der weiB-roten Volksfahnen tódlich getroffen fallen

soli. Es gibt Dinge, die hóber ais alle menschlichen Berech-

nungen, hoch iiber dem Alltag stehen. Meine Herren, wenn

der Soldat seine Achtung vor jenen Hobeitszeichen, vor

allem Hóheren verliert, das ihn iiber die anderen stellt,
wenn es ihm an innerer Schónbeit gebricht — — dann

fiircbte icb fiir das Volk, an das die Probe eines Krieges
herantritt.



Vom Wert des Legionars



Am 4., 5. und 6. August 1923 fand in Lemberg der II. Le-

gionar-Kongrefi statt, an dem Marschall Piłsudski teilnahm.

Auf einer der Versammlungen hielt der Marschall am 5. Au
gust die nachstehende Ansprache.



Meine Damen und Herren!

Mit besonderer Freude beriihre ich das Thema vom mili-

tarischen Wert des Legionars. Im Laufe von zehn Jahren,
in denen ich zuerst Fiihrer der Legionen und spater Ober-

befehlshaber der polnischen Armee war, habe ich oft iiber

den Wert des Soldaten nachdenken miissen. Denn jeder
Fiihrer muB in seinem eigenen, unmittelbaren Interesse den

Wert seiner Untergebenen fiihlen und ununterbrochen mes-

sen. Es kann selbstverstandlich keine Rede davon sein, daB

ich in der begrenzten Zeit den Gegenstand erschópfen und

mit geniigenden Belegen aus dem Bereich unserer geschicht-
lichen Arbeit erharten konnte. Unter solchen Umstanden

kann ich Ihre Aufmerksamkeit nur auf Bruchstiicke und

kurze Episoden sowie auf die bezeichnendsten Eigenschaf-
ten der Legionare lenken.

Die Legionen entstanden in einer historischen Zeitwende,
die noch sehr lange der Gegenstand des Nachdenkens fur

viele Geschlechter sein wird, wenn sie sich damit befassen,
diese gewaltige Erschiitterung der ganzen Menscbheit zu

erforscben, welche der Weltkrieg erzeugt hat. Denn eine

ihrer Folgen war ja die Griindung des unabhangigen pol
nischen Staates.

Die Legionen waren eine Truppe. Wir trugen standig
Waffen und gebrauchten sie, um dem Feind Verluste bei-

zubringen, der uns seinerseits ebenfalls Verluste zufiigte.
So alt wie die Menschheit sind Kriege, sind Soldaten. Ob
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einmal vor der Menschheit die ertraumte Herrlichkeit des

ewigen Friedens erstrahlen wird, weiB ich nicht; bis jetzt
haben wir nur die gewaltige Uberlieferung der Kriege und

der Heere binter uns.

Die Truppen unterscheiden sicb voneinander durcb

auBere Abzeichen, durch die Dienstspracbe, durcb Sit-

ten und Gebrauche, die mancbmal in den Dienstvorschrif-

ten festgelegt sind. Diese Unterschiede sind eine Folgę der

Zugehórigkeit der Truppen zu diesem oder jenem Volk,
zu diesem oder jenem Staat. Wir waren polnisches Militar,
denn wir unterschieden uns durch auBere Eigenschaften
von allen anderen Truppenteilen, die uns umgaben. Wir

trugen besondere polnische Abzeichen, die Spracbe unse-

rer Meldungen und Befehle war polnisch, und unsere Sit-

ten und Gebrauche waren sogar schr polnisch.
Wir waren im Jahre 1914 polnisches Militar und darin

unserem Volk gegeniiber Neuerer. Aus dieser unserer Stel-

lung ergaben sich mit Notwendigkeit gewisse Eigenschaf
ten, die wir selber in uns hervorriefen und die die polni
sche Umgebung an uns wahrnahm. Unsere noch jetzt vor-

handene ungewóbnlicbe Fróhlichkeit und die uberaus stiir-

mische Art, unsere Gefiihle zu auBern, riihren davon her,
daB wir Neuerer waren.

Die polnische Wehrmacht, die wir zu bauen begannen,
war nicht das Ergebnis eines Wollens und Verlangens des

polnischen Volkes. Ich klage niemand an und will auch

nichts Anziigliches sagen. Ich behandele diese Dinge un-

parteilich, ais Geschichtsforscher. Die letzte polnische
Wehrmacht, die unmittelbar vor uns bestand, war das

Heer des Jahres 1863. Es erlitt eine Niederlage, wurde

zerschlagen und erdriickt. Fiinfzig Jahre hindurch ver-

langte das polnische Volk nicht nach einem Heer. Aus
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den und jenen Griinden wagte es nicht, eine eigene Armee

zu bilden, und ais der Weltkrieg ausbrach, hatte es weder

diesen Wunsch, noch bezeugte es ihn durch eine Willens-

tat. Ais Zeugnis dessen wird die gesehiehtliebe Tatsache

bestehen bleiben, daB in den ersten Weltkriegstagen viele,
ja hunderttausende Polen zu den Waffen gerufen wurden

und sich nacb den Gesetzen der Erobererstaaten in den

Reihen der fremden Heere ais dereń Soldaten einfanden.

Gerade darum waren wir, ais wir die Weltbiibne ais pol-
nische Soldaten betraten, unserer Volksgemeinschaft ge-

geniiber Neuerer: wir wollten Polen den polnischen Sol
daten geben.

Jedes Neuerertum hat seine unveranderlichen seeliscben

Gesetze, die man bei allen Neuerern beobachten kann. Je-

der Mensch, der etwas Neues ins Leben hineintragt, bat

eine viel schwerere Aufgabe ais etwa die, sicb hier in die
sen uberfiillten Saal vor uns bineinzuzwangen. In dem

Bereich, wo der neue Gedanke, die neue Tat eindringen
will, besteben fertige Formeln, fertige Begriffe und Vor-

urteile, fertige Ausdriicke fur die Ablehnung des Neuen,
das noch nicht seine Lebensprobe bestanden hat. Daher

miissen alle Apostel einer neuen Sache, alle Neugestalter
des Lebens, alle Entdecker die innere Kraft besitzen, die

es ihnen erlaubt, Neuerer zu sein, dem Widerstand der

Umgebung zum Trotz. Ibr erstes Kennzeichen ist die Fahig-
keit, aus sich selbst Anstrengungen herauszuholen, die gró-
Ber sind ais die durchschnittlichen menschlichen Anstren
gungen, eine gróBere Energie an den Tag zu legen ais die

des Durchschnitts. Ohne diese auBergewóhnliche Energie
und iiberdurchschnittlicbe Anstrengung wird es nicht leicht

móglich sein, sich angesichts der Abneigung vor Neuerun-

gen einen Platz im Gedrange der Yorurteile zu verschaf-
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fen. Ein zweites, znm Neuerertum gehóriges Kennzeichen

ist eine gewisse Ubertreibung, eine Uberschatzung der

neuen Aufgabe und der neuen Auffassung, die man ins

Leben tragt. Wir wollten Polen den Soldaten wiedergeben,
den es seit fiinfzig Jahren nicht mehr besessen hatte und

nicht zu schaffen vermochte. Daher muBte unsere seelische

Anstrengung dabei gróBer, starker und energischer sein;
andererseits aber bestand bei den Bemuhungen, etwas

Neues einzufiihren, die Neigung zu gewissen Ubertreibun-

gen.
Ich mache auf diese Eigenschaften besonders aufmerk-

sam; ich will sie durch Beispiele erlautern, die ich standig
beobachtet habe. Die Legionen zeichneten sich durch einen

gewissen Widerspruchsgeist gegeniiber ihrer Umgebung
aus; das gab ibnen Kraft und Mut, die schwersten Dinge
zu ertragen. Aus diesem Widersprucbssinn heraus hatten

wir bescblossen, zu beweisen, daB wir viel groBere Dinge
vollfiibren kónnten, ais sie von uns verlangt wurden. Ins-

besondere wollten wir uns selber, unserer Umgebung und

den Fremden beweisen, daB der polnische Soldat aus eige-
ner Kraft, ohne fremde Hilfe entstehen kann, daB die

fremde Hilfe fur uns unnótig und scbadlich ware. Dieser

Kampf gegen den fremden EinfluB, dieser Streit mit den

Fremden zieht sich wie ein roter Faden durch unser Le-

gionarsleben, verursacht zuweilen Tragódien, innere

Kampfe und Gegensatze zur ganzen Umgebung. Wir woll
ten aus uns selber jene Eigenschaften erzeugen, die das

Wesen eines guten Soldaten ausmachen. Der Kampf mit

der damaligen ósterreichischen Fiihrung, die andere Uni-

formen trug ais wir und uns deswegen an fremde Heeres-

formationen erinnerte, bildet wobl eine der wichtigsten
Seiten der Legionengeschichte aus der Zeit ihres Entstehens
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und ihrer weiteren Ausbildung. Dieser Kampf war das Er-

gebnis des Widerspruchsgeistes und der Ubertreibungen hin-

sichtlich der Aufgaben, die wir uns stellten. Wir gingen
gegen die Meinung der ganzen polnischen Volksgemein-
schaft an, welche uns, die wir aus einer eigenen Scbule und

aus eigenen Bemuhungen bervorgingen, nicht ais kriegs-
tiichtige Soldaten und geeignete Fiihrer anerkennen woll-

ten. Wir kampften um die Anerkennung zunachst durch

uns selbst, spater durch die Umgebung und zuletzt um die

Anerkennung der strengsten Richter. Diese Bemuhungen
bilden meines Erachtens die starkste Triebkraft der Le
gionem

Ich weiB, daB ich hierdurch vielleicht gewisse Legenden
zerstórc, die das Entstehen und Bestehen der Legionen aus

ehrwiirdigen Gefiiblen und groBen Ideen ableiten. GroBe

Ideen und hohe Gefiihle aber sind nur der Festtag, das All-

tagsleben jedoch, das Leben jeden Augenblicks erfordert

andere Elemente, wenn es auf einer gewissen Hóhe bleiben

soli. Beobacbtet man das Legionarsleben aufmerksam, so

kommt man zu der Uberzeugung: der starkste Kraftquell
und der machtigste seelische Leitgedanke, der die Legionen
am Leben erhielt und so hervorragende Ergebnisse zeitigte,
war unser innerer Ehrgeiz. Dieser Ehrgeiz fraB an den

Menschen, die ihrer Umgebung und der ganzen Welt be-

weisen wollten, daB sie selbst fahig waren, aus sich — der

allgemeinen Meinung in Polen zum Trotz — gute Soldaten

zu machen. Die bezeichnende Einstellung der damaligen
polnischen Volksgemeinschaft war namlich ein tiefes MiB-

trauen gegen alles, was polniscb, und ein tiefer Glaube an

alles, was nicht polnisch war.

Ich will einzelne besonders kennzeichnende Beispiele an-

fiihren, wie groB unser Ehrgeiz war, gute Soldaten zu wer-
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den. Ich will dabei historisch genau sein und mich nicht

auf Legenden, sondern auf Tatsachen stiitzen, die ich selhst

wahrgenommen und analysiert habe, von denen ich also

die GewiBheit besitze, daB sie sich tatsachlich ereignet ha-

ben. Daher werde ich die meisten Beispiele aus dem Leben

der Ersten Brigade wahlen.

Wenn ein Heer in den Krieg zieht, beginnt es mit der

Tatigkeit, mit der auch wir beginnen muBten: mit der so-

genannten Mobilmachung. Die Versorgung des Soldaten

mit allem, was er zur Kriegfiibrung braucbt, das Anweisen

der Konzentrationsplatze, die fur eine Anzahl vorgesehe-
ner Operationsbewegungen am geeignetsten sind, ist die

erste militariscbe Arbeit, die von den Soldaten ausgefiihrt
werden muB. Auch ich babę in Krakau mit der Mobil-

macbung begonnen. Doch unter welchen Umstanden, meine

Herren! Ich besaB weder Kasernen, die ais Sammelplatz
dienen konnten, noch Versorgungsmagazine, aus denen man

den Soldaten ihre Ausriistung austeilen konnte; ich besaB

nicht einmal eine bequeme Schreibstube, wo ich selbst oder

die von mir ernannten Manner sich zur Ausfiibrung ihrer

schwierigen Arbeit niederlassen konnten. Diese wabnsinnige
Mobilmachungsarbeit, mit der man zu einer festgesetzten
Frist fix und fertig sein muB, diese Unmenge von Einzel-

beiten, die auf einen einstiirmen und die man alle durch-

arbeiten muB, gehóren zu den schwersten Anstrengungen
fur Offizier und Soldaten. Diese Arbeit pumpt aus jedem
Offizier alles beraus, was ein Menscb nur leisten kann;
aus den Erinnerungen der Manner, die eine Mobilmachung
mitgemacht baben, weiB ich, daB sie todmiide in die Eisen-

bahnwagen stiegen und nicht mebr fahig waren, iiber etwas

anderes nachzudenken. Ich muBte diese Arbeit unter tau-

sendmal schwierigeren Umstanden vollbringen, ais es die in
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meiner Umgebung waren. Ich wuBte recht gut, daB ich von

unfreundlichen Augen beobachtet wurde, welche die Ab-

sicbt hatten, iiber mich und meine Soldaten ein hartes Ur-

teil zu fallen. Die Truppe, die ich aufstellen konnte, ent-

sprach zahlenmaBig nicht einmal ganz einem kriegsstarken
Regiment. Ich stellte meine Abteilung in derselben Frist

auf, wahrend der die Mobilmachung der sogenannten regu-
laren Armee vor sich ging. In vier Tagen war die Arbeit

fertig, wurden die Marschbefehle erteilt.

Es kam der erste Ausmarscb. Nach den Befehlen der

ósterreichiscben Militarbehorden sollte ich nur das Stadt-

chen Jędrzejów erreichen. Es handelte sich um einen

Marscb von 100 Kiłometern, auf vier bis fiinf Tagesstrecken
verteilt, der unter der Gefahr eines ZusammenstoBes mit

dem Feinde ausgefiihrt werden muBte. Aus den kurzeń

Anweisungen, die ich von den ósterreichischen Stellen er-

hielt, batte ich den SchluB gezogen, daB diese zu mir und

meinen Soldaten gar kein Vertrauen besaBen und daB sie

gar nicht daran glaubten, ich konnte bis zu dem mir ange-
wiesenen Stadtchen Jędrzejów gelangen. Vielleicht hatte

man mir nur deshalb kein weiteres Marschziel gesetzt.
Uberdies war es uns nicht eriaubt, uns iiber Jędrzejów bin-

aus weiter vorzuwagen. Kielce, die nacbste groBe Stadt,
wurde im Aufmarschplan fur die Armeestabe der Mittel-

machte bestimmt und sollte den Begegnungspunkt zwischen

dem deutschen und dem ósterreichischen Heere bilden.

Man schien nicht geneigt zu sein, dort irgendein polnisches
„Durcheinander“ zuzulassen; man wollte nicht die óster
reichischen und die deutschen Abteilungen ein so unbe-

stimmtes Element beriihren lassen, ais das wir zweifellos

nicht nur fur die ósterreichische Heeresleitung, sondern

iiberhaupt fur alle galten. Aus einem Gesprach ósterreichi-



192 MIL1TARISCHE YORLESUNGEN

scher Offiziere zog ich den SchluB, daB wir nach ihrer

Uberzeugung hinter Jędrzejów von der ósterreichischen

Kavallerie, wie sie sich ausdriickten, „iiberrannt44 werden

wiirden. In meinem widerspenstigen Legionargeist beschloB

icb, nicbt zuzulassen, daB man uns iiberholte. Sofort wurde

der Befehl zu móglichst scbnellem Marschtempo erteilt,
damit uns die Kavallerie nicht einholen kónnte, sondern im

Gegenteil unsere Infanterie der Kavallerie zuvorkam. Ich

will damit nicht sagen, daB ich jetzt nachtraglich diese meine

Taten loben will; sie hatten viel Leichtsinn und Unvor-

sichtigkeit an sich. Der Plan wurde jedoch in die Tat um-

gesetzt. Die Schiitzen-Abteilungen der Yorhut betraten ais

erste Kielce, und erst spater erschien der Vortrab der Ka-

vallerie in Gestalt einer ósterreichischen Reiterschwadron.

Wir kamen in Kielce ais die ersten an.

Am Abend desselben Tages, ais wir unseren Einzug in

Kielce hielten, erfolgte die erste Beriihrung mit dem Feind,
der viel starker und im Vergleich zu uns verschwenderisch

ausgeriistet und hewaffnet war; verfiigte er doch iiber Ka-

nonen und Maschinengewehre, die wir gar nicht besaBen.

Es kam sofort zum Kampf. Ich habe ihn nicht geleitet,
denn ich wurde nach einer riickwartigen Stellung berufen,
um eine Anzahl politischer Fragen zu besprechen. Das

Kommando dieser Vorhut fiihrte ais mein Vertreter der

heutige General Sosnkowski. Unser aus 500 Schiitzen be-

stehender Vortrupp nahm den Kampf an; die mit uns ver-

biindete ósterreichische Schwadron tat das verniinftiger-
weise nicht, sondern zog sich zuriick, woraus man ihr

selbstverstandlich keinen Vorwurf machen kann. Sosnkow
ski lieB sich in einen Kampf ein, bei dem er eine ganze
Kavallerie-Division gegen sich hatte. Der Kampf dauerte

nicht lange. Sosnkowski zeigte sich vorsichtig und zog es
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vor, den Riickzug zu befehlen. Unter dem Druck einer gan-
zen feindliehen Division zieht er sich zuriick, aber er fiihrt

diesen Riickzug ganz langsam aus. Ais ich von Krakau zu-

riickkebrte, traf ich am zweiten Riickzugstage die Schiitzen-

abteilung in Chęciny, das etwa 15 Kilometer von Kielce

entfernt liegt.
Ich bleibe bei diesem ersten Auftreten der Legionen auf

der Kriegsbuhne stehen, nicht um mich damit zu briisten,
sondern weil diese erste Tat am Anfang unserer Soldaten-

arbeit nicht bei der polnischen Umgebung, wohl aber beim

dsterreichischen Generalkommando sofort Anerkennung
fand. Niemals werde ich vergessen, wie einer der Offiziere,
der uns von Amts wegen beobachtete, mir sagte, im Stabe

der ósterreichischen Armee hatte niemand vermutet, daB

unsere Abteilungen eines solchen Vormarsches fahig ge-
wesen waren. Man meinte — um es ósterreichisch auszu-

driicken —, eine solche „Zivilbagage“ ware nicht imstande,
auch nur bis Miechów zu marschieren, und wiirde sich

schon unterwegs auflósen miissen. Darum war auch unser

Vormarsch eine Uberraschung fur die ósterreichischen Be-

hórden.

Ais spater in Kielce nehen unseren Abteilungen auch

ósterreichische Truppen stationiert waren, lieB mich der-

selbe Widerspruchsgeist und die Neigung zum Ehrgeiz, die

mich mit meinen Soldaten erfaBt hatte, mein Quartier im

Gouvernementspalais aufschlagen: nach Kriegsbrauch be-

setzt der Ranghóchste das ansehnlichste Gebaude ais sein

Quartier. So errang ich kraft der vollzogenen Tatsache
— denn niemand wagte es, mich aus dem SchloB zu ent-

fernen — den Anschein des hóheren Ranges. Infolgedessen
kamen die Ósterreicher und die Deutschen mit einer ge-

wissen Unterwiirfigkeit zu mir; denn anscheinend glaubten
4 3 Piłsudski III
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sie, wenn ich schon im Schlosse wohnte, so besaBe ich durch

diese Tatsache allein einen hóheren Rang. Und ich vergesse

nie das Gefiihl der Bitterkeit, das ich spater bei einem

Aufenthalt in Kielce empfand, ais ich in der Vorstadt hau-

sen muBte, wahrend andere das SchloB besetzt hatten.

Man muBte sich aus Kielce zuriickziehen. Ich nahm ab-

sichtlich die schwerste Soldatenarbeit auf mich, die Pflich-

ten der Nachhut, die Arbeit, den Riickzug zu decken. Diese

Aufgabe gehórt tatsachlich zu den schwierigsten, die den

Soldaten und dem Fiihrer zufallen kann. Es war wiederum

der Widerspruchsgeist und Ehrgeiz des Legionars, der mich

dazu trieb, die verantwortlichste Arbeit auf meine Schultern

zu laden. Beim Riickzug auf die Weichsel und wahrend des

FluBiibergangs hielten wir standig den Riickzug auf. Wir

hielten ihn iiber das MaB der vorgesehenen Zeit hinaus

zuriick. In Szczucin passierten wir die Briicke unter der

Gefahr, daB sie uns hinter unserem Riicken verbrannt

wiirde. Ich iiberlastete absichtlich die Krafte der jungen
Soldaten, weil ich um so schneller zum Siegeslorbeer der

Briider von den Legionen gelangen und um so rascher un-

sere eigene, aus uns selbst geleistete soldatische Tat aner-

kannt wissen wollte. Ich erinnere mich noch an den trauri-

gen Briickeniibergang. Das gelobte Land muBte verlassen

werden, in dem wir zu gróBerer Starkę anzuwachsen hoff-

ten. Man erteilte uns den Befehl, einen Weichselabschnitt

zusammen mit einer ganzen Anzahl anderer Truppen zu

decken. Dieses Befehls entsinne ich mich recht gut. Um die

Tapferkeit der ósterreichischen Truppen zu heben, verkiin-

dete er, der Feind habe die „Grenzen des Vaterlandes“

uberschritten, und stellte die Aufgabe, die Grenzpfahle
Osterreichs zu verteidigen. Um uns Legionare zu ermun-

tern, fiigte man dem deutschen Text noch einen polnischen
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Absatz hinzu; darin wurde auch fur uns die Wichtigkeit
der „Grenzen des Vaterlandes“ betont, welche die Weich-

sel sein sollte, die zwei besetzte Teilgebiete Polens vonein-

ander trennte. Zum Gliick gab mir der Geist dieses Befehls

das Reeht, neue gefahrliche Unternebmungen zu wagen. Er

befahl eine Angriffsbandlung, d. h. er lieB eine Bewegung
auf dem linken Weichselufer zu, erlaubte uns, Truppen
auf die andere Seite des Flusses zu werfen, in jenes Land

zuriick, das anscheinend nicht unser Vaterland sein sollte.

Aus der Festung Krakau erhielten wir den Befebl, alle

Verkehrsmittel zur Uberschreitung der Weichsel zu ver-

nicbten. Auf Grund dieses Befehls ging sogleich die Briicke

bei Szczucin rechts von uns in Flammen auf. Ich nahm diese

Mittel zur Weichseliiberquerung in Schutz; denn um den

FluB zu iiberschreiten, muBte man eine Móglichkeit zur

Uberfahrt haben. Ich erinnere mich, wie gerade an jenem
Tage der damalige Leutnant und heutige Oberst Dreszer,
da er vergebens auf irgendein Mittel zur Uberfahrt warten

muBte, sich mit seiner Patrouille vollig nackt auszog und

mit der Waffe in der Hand das jenseitige Weichselufer er-

reichte. Bis heute wird diese Tat mit Stolz erwahnt und ist

der Gegenstand verschiedener Witze, Dreszer habe eine selt-

same Vorliebe fiir Fliisse und iiberquere sie schwimmend,
selbst wenn eine Briicke in nachster Nahe ware . . . Auch

diese kleine Episode zeugt von unserem sonderbaren Wi-

derspruchsgeist und von dem Wunsch, unseren soldatischen

Wert unter Beweis zu stellen, einen Wert, der nicht bloB

durchschnittlich war, sondern zu auBergewóhnlichen Taten

befahigte. Wenn wir namlich ais Neuerer neue Dinge schaf-

fen wTollten, so muBten wir beweisen, daB wir fahig waren,

mehr ais durchschnittliche Anstrengungen auf uns zu

nehmen.

13’
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Ich will hier noch von dem ersten Eindruck beim An-

blick von Wunden sprechen, von Erscheinungen iibrigens,
die im Kriege eine gewóhnlicbe und alltagliche Sache sind.

Meine Herren, bei den Legionaren waren Wunden eine

nahezu alltagliche Sache; aber der erste Eindruck, den

man beim Anblick Verwundeter erhalt, ist auBerst stark,
selbst wenn die Wunden nur geringfiigig waren. Dieses erste

Blut, die ersten Leiden eines Verwundeten, die erste Hilfe,
der Augenblick, da man einen blutiiberstrómten Menschen

sieht und das Knattern der Schiisse hórt, ist auBergewóhn-
lich. Ich erinnere mich daran, wie ich den ersten zuriick-

kehrenden Verwundeten begegnete, wahrend ein frisch an-

gelangtes Bataillon iiher die Weichsel gesetzt wurde. Meine

Herren, ich hahe auf den Gesichtern der Verwundeten nie-

mals Tranen gesehen, habe keinen Schmerzenslaut vernom-

men! Ich sah nur Stolz und Freude, daB sie polnische Sol-

daten seien, daB sie ihr Blut vergieBen und dadurch von

ihrem Soldatendienst Zeugnis ablegen durften. Ich ent-

sinne mich eines Jungen, dem drei Maschinengewehrkugeln
den Kopf an drei Stellen gestreift hatten; er ging blut-

iiberstrómt, aber gelassen vorhei. Ais ich ihn fragte: „Was
fehlt Euch, mein Jungę ?“, antwortete er mir fróhlich und

stolz: „Am Kopf hat es mich getroffen, aber der Kopf ist

hart, der wird es schon aushalten.“

Auf diese ersten Kriegseindriicke folgten schwere Stun-

den. Ich sah Charaktere und Herzen, die unter dem Druck

und der Last gebrochen waren, Gemiiter, in denen der

Krieg alles Gute ertótet hatte, Menschen, die dieser Krieg
aus tapferen Mannern zu niedertrachtigen Memmon und

aus starken Kerlen zu weinerlichen Weibern gemacht hatte.

Wir haben so viele Dinge, so viele Lehren und so viele Er-

fahrungen durchgemacht!
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Es kam das Ende des Jahres 1914. Nach schweren Kamp-
fen und einer verlorenen Schlacht zogen sich die ósterrei-

chischen Heere geschlagen zuriick. Man hatte mir den eE-

renvollen Auftrag erteilt, die Nachhut zu iibemehmen;
denn in den scEwersten Augenblicken waren wir polniscEe
Soldaten die sicEerste Truppe, der man die scEwersten La-

sten auferlegen konnte. IcE denke an die Qual dieses Riick-

zugs zuriick, an die schlaflosen oder am TiscE verbracEten

Nachte, in denen man sofort einscElief, sowie man sicE auf

den StuEl Eatte niederfallen lassen. IcE Eabe nocE genau

den Eindruck in Erinnerung, den die zuruckflutenden de-

zimierten Bataillone auf micE macEten, Soldaten, die wie

ScEafe Eusteten und wie Kranke aus dem Lazarett wirkten,
welcEe durch die Walder getrieben wurden. Die Bataillone

schmolzen dahin. Die Offiziere saben tódlicE ermattet aus,

waren bis zum AuBersten ubermudet und noch ganz unter

dem Eindruck der ersten groBen Schlacht, in der Artillerie

aufspielte und Granaten niedersausten. Ich sah, wie Men-

schenherzen in sich zusammenbrachen. Ich sah Soldaten,
die einst selbstbewuBt und trotzerfiillt waren und sich jetzt
in den Waldern verkrochen, um auf die Schande der Ge-

fangenschaft zu warten.

Bei diesem ganzen Ruckzug war ich auf meine Soldaten

stolz, denn mit ihnen konnte ich anfangen, was ich wollte.

Ich konnte nach beendetem Ruckzug ruhig einen sofortigen
Befehl zum Vormarsch erteilen. Ais sich das ósterreichi-

sche Kommando mit der Bitte an mich wandte, ich solle

meine Soldaten gegen den Feind fiihren, da von der regu-
laren Armee noch niemand wieder vorwarts marschieren

wolle, war ich der einzige, der mit einigen Bataillonen un-

erschrocken auszog, um eine Beriihrung mit dem Feind zu

suchen. Mir aber folgten meine stolzen Jungen, stolz dar-
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auf, daB sie einen so groBen soldatiscben Wert erlangt hat-

ten. Sie zogen mit Gesang davon und schauten mit Verach-

tung auf die osterreichische Umgebung herab.

Ich erinnere mich, daB ich damals ein Gemalde von Kos
sak sah. Dieser Kiinstler diente zu jener Zeit in der 1. óster-

reichischen Armee, zu der wir ebenfalls gehórten. Das Bild

trug die Benennung: „Ein Legionar“ oder „Gefangene44.
Es stellte einen Jungen in der Uniform der Legionen dar,
der sich selbstbewuBt auf sein Gewehr stiitzt. Hinter ihm

waren russische Gefangene in grauen Manteln sichtbar, die

den jungen Soldaten mit dem Kindergesicht und den stol-

zen, in die Ferne blickenden Augen um Kopfeslange iiber-

ragten. Ein Bild wie viele andere. Kossak teilte gesprachs-
weise mit, er habe diese Arbeit nach einer wirldich be-

obachteten Szene aus dem Leben gemalt. Ich beachtete be-

sonders das Gesicht des jungen Soldaten auf dem Bilde.

Ausdruck und Blick, wie ich sie taglicb bei meinen Solda
ten sah, waren ausgezeichnet getroffen. Das waren die Au
gen eines unschuldigen Kindes, eines Jiinglings, Augen, die

das Leben noch nicht kannten. In diesen Augen aber war

schon der kalte, stahlharte Abglanz eines starken Willens,
von Standhaftigkeit und Entschlossenheit sichtbar — ein

Merkmal dafiir, daB in dieser Seele die Soldatentugenden
friihzeitig erweckt waren.

Es gingen einige Monate voriiber. Wir hatten bereits

einen guten Ruf und erfreuten uns allgemeiner Anerken-

nung. Ruhm und Legende nahmen uns auf ihre Fittiche

und trugen uns vorwarts. Was an einer Legende falsch ist,
wirkt nicht lange, es bleibt vor der Herzenspforte zuriick.

Unser Ruhm aber und die Legende von unseren Taten blie-

ben nicht an dieser Pforte stehen. Uns folgte vor allem,
was das Schónste in der menschlichen Kultur ist: die Kunst.
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Meine Herren, wahre Dichtung gehórt zu jenen geistigen
Dingen, die — um ein Wort Słowackis*) zu gebrauchen —

„sich wie Efeu um Eichen ranken44. Wie solch ein Efeu

rankt sie sich um groBe menschliche Anstrengungen. Je

gróBer die Anstrengungen, je gróBer die Arbeit des mensch-

lichen Geistes, desto machtvoller sind die Bilder, welcbe

Dichtung und Kunst in diesem nicht verachtlichen Leben

finden. Vor allem schlug die sogenannte Volkskunst mit

lebendiger Flamme aus dieser neuen Kraftquelle, aus die-

ser neuen schópferischen Starkę und Anspannung empor,
welche sich in den Legionen verkórperte. Ich kenne keine

Zeit, die hinsichtlich des Soldatenliedes erfolgreicher und

kraftvoller gewesen ware ais gerade unsere Legionarszeit.
Bis auf den heutigen Tag ist das Legionarslied ein Gewinn

fur das ganze Volk geblieben. Bis auf den heutigen Tag
singt der Soldat unsere Lieder, obgleich die Legionen schon

der Vergangenheit angehóren. Er singt das, was damals

durch unsere Seelen klang, was darin noch lebt und sich

darin widerspiegelt, und er tut das, was wir einst auf pol-
nischem Boden getan haben. Die Soldatenlieder haben die

polnische Kultur belebt, haben ihr viele ungekannte Ziige
aufgepragt, welche die polnischen Soldaten aus fremden

Armeen iibernommen haben, und pragen sie ihr noch heute

auf. Wenn Lieder eine Bedeutung haben, wenn das, was

schon ist, was dem tiefen seelischen Bediirfnis entspricht,
irgendeinen EinfluB ausuben kann, so muB das Soldaten-

lied ein starkes, unzerstorbares Glied in der Kette sein,
muB den Legionen Bestand verleihen, solange polnische
Soldaten leben werden. Welche Unmenge dieser Lieder gibt
es! Man kann die Geschichte der Legionen verfolgen, wenn

man ihre Lieder studiert. Jedes Bataillon hatte seine eige-
‘) Grofier polnischer Dichter aus der romantischen Bliitezeit.
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nen, gemeinsam gedichteten Lieder, denen es immer wieder

neue Worte, neue Einfalle hinzufugte. So wurden diese Lie
der, wie einst die Volksdichtung entstand. Sie leben bis auf

den heutigen Tag, ais etwas Erworbenes, lebendig und be-

standig.
Nebmen wir die Malerei. Ich weiB wirklich nicht, ob es

iiberhaupt einen gróBeren polnischen Maler gibt, der nicbt

sein Kónnen auf dem Gebiet des Legionarslebens versucht

hatte, der nicht wie jener Efeu um dieses Leben Yoller

Kraft und menschlicher Energie seine Ranken geschlagen
hatte, das damit unbewuBt Kunst und Schónheit an sich

zog...
Und was soli man erst von den Frauen sagen?! Ich er-

warte bei diesen Worten kein Lachen, das eine unreine

Seele bekundet. Ich spreche von der Frau ais von der

Schónheit des Lebens. Ich spreche von ihr ais von einem

Wesen, das haufig bessere, edlere Triebkrafte weckt, das

dem Mannę Lebensfreude verleiht. Die ersten, die uns folg-
ten, waren die Frauen. Die Frauen haben stark die Le-

bensschónheit und die stolze Widerspenstigkeit der Legio-
nare empfunden, welche der ganzen Welt zum Trotz, so-

gar gegen die eigene Volksgemeinschaft sich durchschlug
und von ihr, wenn nicht Anerkennung, so doch wenigstens
Achtung fur den polnischen Soldaten verlangte. Auf allen

unseren Wegen folgten die Frauen den FuBstapfen unserer

Soldaten, durch die Schónheit der Seele bezaubert, durch

den sittlichen Wert gewonnen, den wir aus uns heraushol-

ten. Man kann iiber die iibertriebene Begeisterung und Be-

wunderung lachen, die uns begleiteten, aber sie sind doch

ein Beweis fur den tiefen inneren Wert der polnischen
LebensauBerung, die wir verkórperten.

Meine Herren, diese Schónheit, diese Lebenspoesie, die
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wir schufen, besaB gewisse Merkmale, die sich unwidersteh-

lich der Umgebung aufnótigten. So will ich einige lebendige
Beispiele von der Wirkung dieses Zaubers aufzeigen. Wir

marschierten durch ein Land, in welchem die Leute, wenn

sie „unser Heer“ sagten, damit diejenigen meinten, die uns

tóteten. Dort also, wo es nicht um die politische Seite unse-

rer Bewegung zu tun war, wo das Verhaltnis zur sogenann-
ten Idee der Legionen keine Rolle spielte, wo im Gegen-
teil uns gegeniiber eine sicbtbare Ablebnung bestand, da

sucbte icb unruhig in der polniscben Seele nach den Spu-
ren einer Wirkung jener Schónheit, die wir mitbrachten.

Ich sucbte danach, indem ich in den Menschenseelen

forscbte und die Leute befragte. Icb entsinne mich jener
Aufenthalte in den polnischen Dórfern, welcbe bald langer,
bald kiirzer nach unseren verzwickten Hinundher-Marscben

waren. Jedesmal forschte ich aufmerksam nach dem Ein-

druck, den unser Aufenthalt bei der Bevólkerung hinter-

lieB. Die Leute kamen zu mir ais dem Vorgesetzten mit

ihren Klagen. Denn wo gabe es einen Soldaten, der Ge-

schópfe wie ein Huhn oder eine Gans nicht mit hahgieri-
gen Błicken verfolgte? Wo gabe es einen Soldaten, der ein

Pferd nicht mit verlangendem Auge betrachtet? Und wo

einen, der nicht durch List oder Gewalt von der Bauerin

etwas EBbares zu ergattern suchte? Gerade so waren auch

meine Soldaten. Es ist also nicht zu verwundern, daB die

Bevólkerung zu mir mit Klagen und Bitten kam, man móge
diese Dinge unterlassen, man solle den Schaden auf die eine

oder andere Art gutmachen oder doch wenigstens eine

Quittung ausstellen. In jedem einzelnen Fali erkundigte ich

mich, und jedesmal suchte ich auszuforschen, wie das Ver-

haltnis der Bevólkerung zu meinen Soldaten sei. Lebhaft

habe ich in Erinnerung, wie in fast jedem Dorf die Frauen,
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die zu mir kamen, um sich zu beklagen, ihr Gesicht bei sol-

chen Fragen scbamhaft mit der Schiirze verdeckten und

meinten: „Das sind lustige Soldaten?4 Dieser Zauber der

Fróhlichkeit und des Scherzens, der Zauber der Soldaten,
die mit einem Lacheln auf den Lippen in den Tod gingen,
noch im letzten Augenblick ein Madchen umarmten und

fur die Memmen Worte der Verachtung fanden —: das ist

der ecbte Legionar, wie er leibt und lebt.

łeb entsinne mich zum Beispiel dieser Bilder: Es war in

einem Landstrich, der jetzt einen Teil unserer Republik
bildet, in dem aber — um es genau festzustellen — die Po-

len in der Minderheit waren. Icb meine das wolhynische
Polesien. Wir blieben dort lange liegen und haben das Land

genau kennengelernt. Die Bevólkerung war dort nicht zahl-

reich. Es waren nur Reste von menschlichen Siedlungen
iibriggeblieben, die immer mehr unter dem heiBen Atem

des Krieges dahinschmolzen. Ganze Dórfer verschwanden

und mit ihnen auch die Menschen. Vernichtung, soweit

man blicken konnte. Das traurige Bild belebte hier und da

ein Obstbaum, dem man begegnete und der in Bliite stand,
obwohl in der Umgegend keine Spur mehr von menschlichen

Behausungen zu finden war. Er war iibriggeblieben ais

Zeugnis, daB bier einst Menschen gelebt und gearbeitet,
daB sie hier ihren ScbweiB zur Erde vergossen hatten, aus

der dieser bliihende Obstbaum emporgewachsen war. Und

icb denke daran, wieviel Lebensfreude und welches Leben

die jungen Ulanenburschen in diese Einóde brachten, jene
ausgelassenen Gemiiter, eine lustige Gesellschaft, Liebbaber

aller Frauen und auf weibliche Tugend erpicht. Ich erin-

nere mich daran, wie ich nach langem Hin- und Herreiten

durch die Einode zum Regiment der sogenannten Belina-

Ulanen kam. Icb war erstaunt iiber das, was ich da sah. Das
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war ein Leben! Sogar Hubner rannten umber, was eine

ganz unerhórte Erscheinung war. Hier, bei Oberst Belina,
in der Umgebung dieses Mannes, der wie ein richtiger Land-

wirt aussah und hier mit all seinen Edelmannstugenden und

-schwachen wie auf seinem Dorf wirtschaftete, herrschte

frohes Lachen; in diesem Dórflein wurden sogar abends

Balie veranstaltet, wurde getanzt! Die Musik spielte auf,
das war eine Fróhlichkeit, ein Leben — mitten im diisteren

Grauen des Krieges. Das waren die polnischen Ulanen, die

das Dorf vor der Vernichtung bewahrt hatten; sie trugen in

die Melancholie des Krieges ihre Freude.

Ich wende mich nun anderen Erscheinungen der soldati-

schen Arbeit zu. Ich meine das Verhaltnis des Ulanen zu

seinem Pferd. Ich habe ganze Bandę von Literatur gelesen,
die davon handelten, wie die Reiterei ibre Pferde schonen

miisse und wie schwer es sei, die Menscben zu dieser Sołda-

tentugend zu erzieben. Der Offizier muB ununterbrocben

dariiber wachen, daB die Pferde gut versorgt werden. Wenn

der Reiter iibermiidet am Rastplatz angelangt ist, liegt dem

Offizier die Pflicbt ob, den Ulanen daran zu erinnern, daB

sein Pferd allen seinen Bediirfnissen nach Scblaf und Ruhe

vorangestellt werden muB. Fiir unsere Kavallerie waren

diese dicken Bandę von Lehren und Ermahnungen vollstan-

dig unnótig, die auf Grand der Erfahrungen verscbiedener

Vólker aufgezeichnet worden sind. Unser Legionen-Ulan
liebte sein Pferd mehr ais die Frauen, und die Frauen liebte

er doch wahnsinnig. Die Pferde waren sein wahrer Seelen-

schatz, sie waren seine Kameraden. Die Versorgung der

Pferde lag ihm mehr am Herzen ais das eigene Leben und

die eigenen Wunden. Er rettete die Pferde aus der Gefahr,
verbriiderte sich mit den Pferden, machte aus ihnen eine

wahre Poesie, welche die Zielscbeibe des Spotts der ganzen
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Infanterie war. Der Ulan holte aus sich die hóchsten Sol-

datentugenden heraus, damit der Ruhm des Ulanen, der

Ruhm der polnischen Reiterei in alle Ewigkeit bestehen

bleibe. Der Ulan, dem der Infanterist nachzurufen pflegte:
„He, Ulan, kennst den Weg nicht, frage dein Pferd!44, der

arme Ulan, der von den anderen Waffengattungen mit

Scherzen und Neckereien bedacht wurde, verwóhnte sein

Pferd und freute sicb mit ihm wie mit einem Kind, so daB

man ibn ais Vorbild fur jedes andere Heer hinstellen kann.

Ais Beispiel wahle ich ein komisches Bild: Die Ulanen

gehen ordnungsmaBig zur Kiiche, um ihr Essen zu holen.

Ich bemerke mit Entsetzen, daB einer der Soldaten sich mit

dem Eimer versehen hat, aus dem er sein Pferd trankt. Ich

lieB den Fiihrer der Schwadron rufen und machte ihm Vor-

wiirfe, daB der Soldat sein Essen aus dem gleichen Eimer

iBt, aus dem sein Pferd, ein niederes Geschopf, getrankt
wird. Darauf entgegnete mir der Kommandeur der Eska-

dron, fur den Ulanen sei es eine groBe Ehre, aus demselben

Geschirr zu essen wie sein Pferd. Diese widerspenstige
Ubertreibung in der Sorge fur das Pferd bestatigt jene he-

zeichnende Eigenschaft, die sich in der Seele unseres Sol
daten entwickelt hatte.

Ich kannte Legionare, die in ihren Tornistern sehr selt-

same Dinge mit sich herumtrugen. Niemals konnte ich diese

Leidenschaft verstehen, verschiedenerlei Geriimpel wie Gra-

natsplitter aufzusammeln und mitzuschleppen, wo doch der

gewdhnliche Inhalt des Tornisters schon schwer genug war.

Diese Sammelwut brachte die Menschen dazu, daB sie es oft

vorzogen, Nahrungsmittel fortzuwerfen, nur um sich nicht

von ihren sonderbaren Andenken zu trennen. Ich erinnere

mich einer mir unvergeBlichen Szene: die Soldaten muBten

durch Artilleriefeuer zur Feldkiiche gehen, die im Wald
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verborgen lag; bei jedem KanonenschuB blieben sie stehen

und gafften dumm umher, wo die Granaten niedergegangen
waren. Man muBte sie anschreien, damit sie sich nicht blod-

sinnig den Schiissen preisgaben. Das war die Neugierde des

Kindes im Soldaten, die Neugierde eines Menschen, der

nach neuen Erfahrungen sucht; sie fiihrte zu den unsinnig-
sten Dingen, bei denen der Selbsterhaltungstrieb verneint

wurde. Darum fehlte es aucb niemals in den Legionen an

Freiwilligen, wenn es galt, ein gefahrvolles Unternehmen

zu wagen. Stets meldeten sich zu viele, und man muBte im-

mer erst eine Auswahl treffen, welche diejenigen krankte,
denen man nicht die schwerste Arbeit anvertraute.

Ich muB auch das Verhalten unserer Kranken und Ver-

wundeten erwahnen. Fremde Arzte fragten mich oft: „Was
ist das eigentlich mit Euren Legionen ?“ Soldaten, die nicht

ganz ausgeheilt sind, die die Arzte noch im Lazarett zuriick-

hielten, kehrten zu ihren Regimentem, ihren Kompanien,
ihren Schwadronen zuriick; sie fliichteten fórmlich aus den

Krankenhausern zu ihren Truppen und suchten aufs neue

Verwundungen und Soldatenruhm. Ich erinnere mich an

eine Unterhaltung mit einem hervorragenden Wiener Arzt,
der ais Chirurg die Lazarette besichtigte. Es hatte ihn be-

eindruckt, daB die Legionare viel leichter Operationen er-

trugen und die Genesungszeit viel schneller durchmachten

ais alle anderen Soldaten. Er erklarte es sich damit, daB

sich die Legionare der Operation in einer weit besseren

Geistesverfassung unterzogen ais die Mehrzahl der oster-

reichischen Soldaten. Der einzige Traum unserer Kranken

und Verwundeten war es, so schnell wie moglich dem Kran-

kenhaus zu entfliehen; sie sprachen davon, ais ob es sich

um die Heimkehr handelte. Aber ihr Zuhause war die Kom
panie, waren die Kameraden.



206 MIL1TARISCHE YORLESUNGEN

Die Legionen besaBen die Fahigkeit, fremde Menschen

oft ganz unbeabsichtigt sicb zu assimilieren. Hier ein komi-

sches Beispiel fur eine solche Anpassung: Ein Wiener hatte

sicb zufallig wahrend einer Kriegskatastrophe einem der

Bataillone der Ersten Brigade angeschlossen und wurde ein

„wilder“ Legionar. Nachdem eine gewisse Zeit verflossen

war, wollte er uns gar nicht mehr verlassen, und erst wah
rend seines Urlaubsaufenthalts bei Wien wurde er verba£-

tet, weil er die Ósterreicher geborene Memmen gescholten
hatte, was er eigentlich von seinen Kameraden in den Le
gionen gelernt haben mocbte. Diese seltsam starkę Anzie-

hungskraft ergriff einfache Seelen und verwandelte einen

fremden Menschen plótzlich in einen treuen Legionar; ver-

wundet, kehrte er aus dem Feldlazarett so rasch wie móglich
wieder zu seinen Legionen zuriick und versicherte, er wollte

lieber mit seinen Kameraden auf dem Schlachtfeld sterben

ais in einem Lazarett herumzulungern, da er doch nur eine

leicbte Verletzung erhalten habe.

Ein zweiter Fali einer solchen Anpassung ist noch inter-

essanter. Irgendein wurttembergischer Soldat hatte sich ver-

irrt. Sein Regiment war irgendwohin weitermarschiert, und

auf der Suche nach seiner Truppe blieb er schlieBlich bei

einem Feldlager der Legionen-Pioniere hangen. Dort hatte

man ihn umgekleidet, und von nun an lief er mit der pol-
nischen Miitze und einem Adler daran herum. Da die Pio-

niere gute Arbeitstiere brauchen konnten, lieB man ibn

gewahren. Der Wiirttemberger war gleichfalls sehr zufrie-

den und behauptete, er hatte es gut getroffen mitten unter

so vortrefflichen und frohlichen Truppen. Er hatte sich

bereits so eingelebt, daB er das deutsche Gesetz ganz ver-

gessen hatte, welches fur Fahnenflucht strenge Strafen vor-

sieht. Er blieb etwa ein halbes Jahr bei uns und fing dann
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erst an, Briefe an die Familie zu schreiben, die ihn verrie-

ten. An das Kommando der Ersten Brigade gelangte plótz-
lich von dem betreffenden wiirttembergischen Regiment die

Aufforderung, den in Frage kommenden Soldaten auszulie-

fern, da er entsprechend bestraft werden miisse.

Den gleichen Vorgang der Assimilierung fanden wir nicbt

nur in der I. Brigade. In der II. war er sogar nocb starker.

Dort sprachen weniger politische Beweggriinde mit, die von

den Legionaren selbstandig abgewandelt wurden; auch war

ich dort nicht ais Vertreter der politischen Widerspenstig-
keit gegeniiber den kleinen Ehrgeizbeweisen in der polni-
schen Volksgemeinschaft anwesend. Dafiir hatte man dort

viel sichtbarer und ausdrucksvoller den Gedanken an den

Soldaten, der sicb fast ausschlieBlich mit der facbmanni-

schen Seite seines Berufes befaBt, und an seine Ausbildung
zum tiichtigen Soldaten entwickelt. In der III. Brigade, die

spater gebildet wurde, schuf man einen Mitteltypus, der im

iibrigen docb dem Legionar der I. Brigade ahnlicher war.

Wir erwarben uns bald den Ruf guter Soldaten, und in
dem wir verschiedene und wechselnde Schicksale durchleb-

ten, vervollkommneten wir uns immer mebr. Indessen blieb

das standige Kompliment bestehen, das man uns gegeniiber
stets wiederholte: „undiszipliniert“. Erlauben Sie mir,
meine Herren, daB ich Ihnen einen Fali solchen Mangels
an Disziplin vor Augen fiihre, der sicb gerade bier in Lem-

berg ereignet bat. Das war nach den schweren Kampfen in

Wolhynien, ais ich an Influenza erkrankte und hier in

Lemberg meiner Genesung entgegenging. Ich batte damals

Gelegenheit, vom Stadtkommandanten empfangen zu wer
den. Bei dem Empfang traf ich verschiedene Offiziere. Der

eine von ihnen erzahlte mir folgendes Erlebnis:

Um Mitternacht, also zu einer Zeit, da ein ordentlicher
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Soldat nichts in der Stadt zu suchen hat, bemerkte er auf der

SixtusstraBe zwei Soldaten, die auf ihn zukamen. Von wei-

tem schon konnte er feststellen, daB es Legionare waren.

Er stellte auch fest, daB sie „benebelt“ waren und hin und

ber schwankten. In der I. Brigade dienten auch Lemberger
,,Bat]’aren“*) — um einen hiesigen Ausdruck zu gebrau-
chen —, und sie erbielten verschiedentlich Urlaub, den sie

nirgends anders ais in Lemberg verbrachten. Ais sie auf

gleicher Linie mit dem Offizier waren, leisteten sie ihm

keine Ehrenbezeugung und stieBen ihn sogar im Vorbei-

gehen an. Der Offizier begann, ibnen Vorwiirfe zu machen:

„Du willst Legionar sein und schamst dich nicbt, nachts

betrunken herumzulaufen? Du triffst einen Offizier, leistest

keine Ehrenbezeugung und stóBt ihn noch an?“ Darauf ent-

gegnete einer der Soldaten und musterte dabei den Offizier

von Kopf bis FuB: „Wir sind von der Ersten Brigade!“
„Na und, was hat das damit zu tun“, antwortete der Offi
zier, „daB du aus der Ersten Brigade bist? Was fur ein Sol
dat bist du? Das ist eine Schande fur die Erste Brigade!“
„Eine Schande fur die Erste Brigade?“ wiederholte der Le
gionar, und er begann lange in seinen Hosentaschen zu

suchen. SchlieBlich holte er eine niemals an der Brust ge-

tragene ósterreichische Tapferkeitsmedaille hervor, zeigte
sie dem Offizier und fragte: „Geniigt das?“ Nach einer

Weile holte er aus der anderen Tasche ein preuBisches
Eisernes Kreuz und wiederholte seine Frage: „Geniigt das?“

Und auf seinen Kameraden weisend, fiigte er hinzu: „Der
hat dasselbe. Komm!“ Dieses brutale Benehmen gegeniiber
Offizieren war tatsachlich eine Gewohnheit der Legionare.
Ich will es nicht leugnen.

Hier noch ein Bild aus derselben Zeit. Durch das offen-

*) Burschen, Kerle.
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stehende Fenster horę ich, wie die Wachtposten vor meiner

Wohnung abgelost werden, und ich hóre einen mit fliistern-

der Stimme erteilten Befehl: „Vor der Wohnung stehen-

hleiben, alle hineinlassen, seinen Offizieren Honneurs ma-

chen, den Osterreichern nicht!“

Ich will nicht hehaupten, daB ein solches Benehmen eine

gute Gewohnheit war. Sie war aber noch eine Folgę jener
Widerspenstigkeit der Legionen, die auf Schritt und Tritt

zu betonen versuchten, nachdem sie Waffenruhm erworben

hatten, sie verdankten ihren Wert der eigenen Leistung und

brauchten keine ungebetenen Lehrer. Die Reibungen mit

den fremden Offizieren wurden bei uns dadurch hervor-

gerufen, daB uns Lehrer gewaltsam aufgenótigt wurden;
das weckte immer wieder einen Unwillen gegen das óster-

reicbische Militar und insbesondere gegen seine Offiziere,
der oft in sebr scharfer und ungehóriger Form zum Aus-

druck kam. Daher der Vorwurf: „undiszipliniert“. Ich rich-

tete meine Aufmerksamkeit auf diese Erscheinungen und

erlieB einen Befehl: „Von heute ab werden allen Offizie
ren, gleicbviel welche es sind, Ehrenbezeugungen erwiesen.

Ich will keine Klagen mehr hóren.“ Dieser Befehl wurde

ausgefiihrt, und die Soldaten zeigten sicb iibertrieben hof-

lich, indem sie prachtvoll stramme Haltung annahmen. Die

Herzen der ósterreichiscben Offiziere schlugen hóher, denn

sie waren iiberzeugt, ihr EinfluB hatte die Legionare der-

maBen erzogen. Was mich betrifft, so konnte ich Disziplin,
d. h. Gehorsam und guten Willen, immer finden. Befehl

war Befehl, und Dienst war Dienst. Der Vorwurf der Un-

diszipliniertheit betraf aber etwas anderes. Das war nur eine

Geringschatzung fur die Formen des Alltagslebens, hervor-

gerafen durch die Briiderschaft mit dem Tode.

Der Soldatenberuf — das ist eine Arbeit unter unnatiir-

H Piłsudskim
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lichen Verhaltnissen. Er erzeugt in den Soldaten eine be-

sondere Einstellung zu einer Erscheinung wie dem Tode.

Alle. Menschen sterben freilicb. Aber wenn der Soldat in

den Tod zieht, so heiBt das, er geht mit ihm Arm in Arm

iiber die Schlachtfelder. Tod und Todesabnung umgeben
den Soldaten immerzu. Der Tod ist fur ihn eine standige,
alltagliche Erscheinung. Ich weiB nicht, meine Herren, ob

diejenigen, welche niemals Soldaten waren, sich Rechen-

scbaft dariiber geben, wie schwer ein standiger Verkehr

mit dem Tode ist. Dieses alltagliche, fur den Soldaten

pflichtgemaBe Hinausgehen in den Tod, die Willensanstren-

gung, sich an den Tod zu gewóhnen, diese Briiderscbaft

mit dem Tode hinterlaBt in der Seele tiefe Spuren, ruft

Wandlungen im Charakter hervor. Ein Mensch, der morgen
sterben muB, hat ein besonderes Verhaltnis zu den Dingen.
Er schatzt gewisse Bequemlichkeiten nicht, denn morgen
kann es mit allen Becpiemlichkeiten vorbei sein. Er kiim-

mert sich zwar auch um die Bequemlichkeiten anderer Men
schen wenig, aber die eigenen veranschlagt er ebenfalls

nicht hoch. Wahrend einer langen Briiderscbaft mit dem

Tode wird Bequemlicbkeit eine billige Sache, iiber die man

zur Tagesordnung iibergeht. Das Leben eines guten Solda
ten wird zum standigen Lotteriespiel. Die Folgę davon ist

eine Geringschatzung gegeniiber den Fragen des materiellen

Woblstandes, die weit starker ais bei anderen Menschen ist.

Das Kriegsleben, das Leben unter unnatiirlichen Bedin-

gungen pragt der Soldatenseele noch eine andere Eigen-
schaft auf. Er ist ein Mensch, der das Familienleben irgend-
wo weit hinter sich gelassen bat. Eine fliichtige Umarmung,
die er oft mit Gewalt erlangt, muB ihn befriedigen. Je mehr

er zu solchen Umarmungen einer irgendwo in einer Ecke

gefundenen Frau verurteilt ist, desto starker wird in sei-
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nem Innem die Sehnsucht nach einem gliicklichen Lacheln

wach, das aus dem Familienleben erwachst. Die Freude und

das Lacheln des Familienglucks, die Freude und das La-

cheln eines Kindes ergreifen ihn, und ich móchte allen Da-

men anempfehlen, einen guten Soldaten zu heiraten, derm

ihn kann man —- das ist so gut wie sicher — mit einem

einzigen Lacheln beherrschen.

SchlieBlich noch einen bezeichnenden Charakterzug des

guten Soldaten: er erfiillt die bartę Soldatenpflicht, er

fiihrt Arbeiten aus, die oft sehr unbedeutend und unterge-
ordnet sind. Aber er fordert immer sebr entscbieden Ach-

tung fur sich, Achtung fur seine Arbeit und Acbtung fiir

seinen Fiihrer. Das bezeicbnende Merkmal aller guten Sol
daten ist, daB sie ihren Fiihrer, der sie zum Siege fiihrt, lie-

ben und fur ihn Verehrung verlangen.
Meine Herren, diesen Typus des guten Soldaten finden

wir iiberall, wo es je Militar gab und wo es unter einem

guten Fiihrer Siegen entgegenging.
Ais in Frankreich die Soldaten in jenen denkwiirdigen

Zeiten unter dem gróBten Feldherrn der Welt, unter Napo
leon dienen, entsteht der Typus des napoleoniscben Solda
ten. Er ist wobl leicbtsinnig im Alltagsleben, sorgt sich nicht

um Geld, geht iiber die materielle Seite des Lebens zur Ta-

gesordnung hinweg, ist froh und ungebunden, sucht Gliick

und Annehmlichkeiten des Lebens, ist immer bereit, fest

und mutig seine Ehre und seinen Kaiser zu verteidigen,
spater konspiriert er ununterbrochen, um seinen Fiihrer

„aus der Gefangenschaft“ zu befreien. Jeder kennt Heines

Lied von den beiden Grenadieren. Dieses Lied wurde nicht

von einem Franzosen geschrieben. Um so bezeicbnender ist

es gerade, daB sich der Typus des franzósiscben Soldaten

durch die Kraft seiner Charakterziige sogar Fremden der-

•u*
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maBen aufdrangte und ihre Einbildungskraft anzog: Zwei

Grenadiere kehren aus der Gefangenschaft heim und er-

fabren unterwegs die schreckliche Kunde, daB ihr Kaiser

in Gefangenschaft geraten ist. Es kónnte scheinen, daB sie

nichts anderes wiinschen diirften, ais in den SchoB der Fa
milie zuruckzukehren, die sie so lange entbehrt hatten. Und

dennoch ist ihr ganzes Sinnen darauf gerichtet, denjenigen
zu sehen und ihm die Ehrenbezeugung zu erweisen, der sie

in den Kampf gefiihrt hatte: den Kaiser. Dieser Typus des

guten Soldaten, des napoleonischen Haudegens, auch jener
Offiziere, die nach der Restauration zu Hunderten aus der

kóniglichen Armee entlassen wurden, die man ais Staats-

feinde unter Polizeiaufsicbt stellte, ist ins franzósische

Scbrifttum iibergegangen und fand in den Heldengestalten
zaliłreicher Romanę seinen Ausdruck.

Bei einem Nachbarvolk finden wir das Gleiche. Es ist in

der Epoche des Sieges bei Sedan, die Zeit jener Kampfe, die

von den preuBiscben Siegen widerhallten; da finden wir

fast dieselbe Art von gutem Soldaten, nur daB ihm gewisse

eigene Charakterziige der deutschen Rasse hinzugefiigt sind.

Der Typus ist strenger, weniger kultiviert. Der Soldat nimmt

im Staat vorwiegend eine bescheidenere Stellung ein, aber

er verlangt mit strengem Blick von seinem Herrn Achtung
fur sich und fur das Ehrenkreuz, das er auf der Brust tragt.
Wie der napoleonische Haudegen ist er fur die weiblicben

Reize und fur das kindliche Lacheln empfanglich. Und auch

in der deutschen Literatur finden wir jene Menschenart

wieder, die sich mit dem Tode verbriidert haben, ihn ais

Bruder erkannten, mit ihm scblafen gehen und aufwachen.

Es sind Menschen, die den Wert des Wohlstandes und des

Geldes nicht hochschatzen, es sind aber dafiir Herzen, die

der eigenen Ehre und der Ebre ihres Fuhrers treu sind. Auf
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diesen Unteroffizieren, die oft sehr bescheidene Stellun-

gen einnahmen, beruhte die Kraft und Festigkeit des Deut
schen Reicbes.

Wenn icb nun zum russischen Scbrifttum iibergehe, so

finde ich aucb dort einen ahnlichen Typus des guten Sol
daten. Er ist mit dem Tode vertraut und verbriidert, ist ein

LeichtfuB, der sich in der Welt umbertreibt, seinen Sold

leichten Herzens verspielt und vertrinkt, aber Achtung fur

sich und fur den Żaren fordert, in dessen Namen er gefoch-
ten hat. Ich entsinne mich eines russischen Schriftstellers

namens Uspienski, der den Typus des russischen Hau-

degens mit viel Kónnen gezeichnet hat. Er ist fiinfundzwan-

zig Jahre im Dienst, kampft auf allen Schlachtfeldern, tut

tadellos seinen Dienst und — philosophiert. Er hat die

Feinde zwar geschlagen, aber im Grunde genommen sind

die, mit denen er sein Leben lang gekampft hat, doch an-

standige, nette Menschen, die Franzosen wie die Deutschen,
die Polen und die Tiirken, obgleich diese Heiden sind. Eine

solche Achtung vor dem Feinde hat er angesichts des Todes

erworben.

Und wie viele vortrefflich gelungene Gestalten guter
Soldaten finden wir in den alten polnischen Erzahlungen!
Die Vorhilder der Verfasser waren lebende Menschen, auf

dereń Todesanzeigen man einstmals schrieb: „. . . ehemali-

ger Offizier (oder Unteroffizier) der ehemaligen polnischen
Armee.“ Sie sind etwas gefiihlvoller und riihrseliger ais die

Franzosen oder Deutschen. Es sindOriginale von altemSchrot

und Kora, die auf dem Gutshof gedient haben und den jun-
gen Herrn in der Fechtkunst unterwiesen; nun geben sie

ihre ungewóhnlichen, selbsterlebten Kriegsabenteuer zum

hesten. Bisweilen sind es auch Charakterfiguren alter Offi-

ziersburschen, die mit ihrem Herrn aus dem Krieg heimge-
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kehrt sind und ihm nun weiter dienen — Diener, die sich

aber nicht zuriicksetzen lassen, denn auch ihre Brust

schmiickt das Verdienstkreuz. Auch sie haben, wie alle gu-
ten Soldaten, das Gliick und das freundliche Lacheln des

Lebens gesucht, haben die irdischen Giiter leichtsinnig und

geringschatzig behandelt. Aber ihr ganzes Leben hindurch

haben sie ihre Anhanglichkeit an die Freunde bewahrt und

den einfaltigen Glauben eines Don Quichotte, jenes Ritters,
der gegen Verderbtheit und Niedertracht kampfte.

Uberall, wo der Mensch in langen Kriegen und in schwe-

ren soldatischen Anstrengungen tatig war, hinterlieB er sei-

nen Volksgenossen einen neuen kulturellen Gewinn: das

Vorbild eines Mannes, der iiber die irdischen Lebenswerte

leicht hinweggeht und die moralischen Werte vorzieht; das

Vorbild eines Mannes, der die Veranderlichkeit des Schick-

sals gern ertragt, um nur den besten Teil seiner Seele be-

wahren zu kónnen: die Achtung vor sich selbst und vor sei
ner eigenen Ehre. Eine ehrliche Arbeit auf bescheidenstem

Posten, ein standiges Streben nach Einklang mit dem eige
nen Gewissen — diese Charakterziige haben sie aus ihrer

Verbriiderung mit dem Tode behalten. Wie sie einst auf

den Schlachtfeldern ihr Blut fiir die Ehre ihrer Fahnen

und auf Befehl ihrer Fiihrer vergossen, so setzen sie in

ihrer Friedenstatigkeit an die Stelle der Fahnenehre die

Ehre ihrer Arbeit, ihres neuen Dienstes, fiir den sie Ach
tung verlangen, da das den Hauptteil ihres eigensten We-

sens bildet. Sie suchen die Lebensfreude, das Lacheln des

Gliicks, nach denen sie sich wahrend ihrer Soldatenpflich-
ten und ihrer Kriegstatigkeit so lange sehnen muBten.

In Polen schufen und fórderten die Legionen die Wieder-

geburt des guten Soldaten. Dieser Gewinn kann fiir Polens

zukiinftige Geschichte mehr bedeuten ais alle anderen Er-
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rungenschaften in den oder jenen Schlachten. Durch unsere

Anstrengungen, unser Herz, unsere groBe Arbeit und un-

seren Willen haben wir Polen einen neuen Gewinn zu ge-

ben vermocht: das Vorbild des guten Soldaten. Das alte

Bild des Soldaten aus dem letzten Aufstand ist gleichsam
aus dem Grabę erstanden, jenes Soldaten, der oft hungernd
durch die Walder und Forsten seines Vaterlandes streifen

muBte. Denn diese vergessene, abgelehnte und oft wie ein

Gespenst gefiirchtete Gestalt aus alten Zeiten lebte, aller

Welt und den eigenen Volksgenossen zum Trotz, wiinscbte

zu leben und schenkte Polen ein neues Leben.



■



Von der Fiihrerschaft im Kriege



Im August 1923 hielt Marschall Piłsudski an der Stefan-
Batory-Unwersitdt in JPilno fiinf militarische Yortrdge, be-

titelt „Von der Fiihrerschaft im Kriege“. Die Zuhorer Wa
ren hauptsachlich Offiziere, auBerdem auch Yertreter der

Wissenschaft und politischer Kreise.

Der Marschall erklarte den Anwesenden, dat! er iiber die

„Fiihrerschaft im Kriege“ sprechen wolle: was ihr Wesen

sei, welche Bedeutung sie habe, aus welchen seelischen Ele-

menten sie sich zusammensetze und welche Arten von Fiih-

rerschaft es gebe.



Erste Vorlesung
(16. August 1923)

Was ist das Wesen der Fuhrerschaft? Sie ist der not-

wendige Befehl, der Wille eines einzelnen iiber eine Men-

schenmasse. Kein menschlicłies Tun laBt sich ohne Fuhrer
schaft denken; und nicht nur das: auch in der Familie,
in den Beziehungen einander nahestehender Menschen muB

es eine Art von Fiihrerschaft der Alteren gegeniiber den

Jiingeren, der Mutter gegeniiber dem Kinde usw. geben.
In Polen, wo es so viele schwache Charaktere gibt, bestebt

eine Neigung zum Mitregieren, zum Mitbefeblen, was das

Wesen der Fuhrerschaft notwendig schwacht.

Beim Militar muB es anders sein; dort kann man nicht

die Bildung von falscben Anscbauungen, von Erwagungen
und Unschliissigkeit zulassen. Denn in der Kriegstatigkeit
wird jeder einzelne durcb Gebote geleitet, wie sie im ge-
wóbnlichen Leben nicht anzutreffen sind. Im Kriege ver-

langt der Fiihrer von den Menschen ihren wertvollsten

Besitz: ihr Leben. Ein Menscb ist einem anderen mit all

dessen Fehlern und Tugenden preisgegeben; er ist den Feh-

lern und Tugenden des Fiihrers ausgeliefert. Kein ande-

res Gebiet menschlichen Tuns kennt eine solcbe Fuhrer
schaft, die bis an die tiefsten Recbte, an die Lebensrecbte

riihrt.

Sie nimmt die sittliche und kórperlicbe Ganzheit des

Menschen in Ansprucb und gibt ibre eigene sittliche und

kórperliche Ganzheit dafiir.
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Jede Kriegstatigkeit ist ein Streben nacb dem Sieg. Die

Kriegsoperationen sind die Technik dieser Tatigkeit, welche

die Bewegungen des Heeres leitet, nnd zwar von oben nach

unten hin. Die Fiibrnng handelt durch Befehle einer Men-

schengruppe gegeniiber, welche die Befehle auszufiihren

hat; diese Menschen leiten die Befehle weiter, und eigent-
lich befiehlt man nur einigen wenigen Menschen. Diese

geben die Gedanken der Fiihrung oder des Fiihrers weiter

und weiter, bis zu den fernsten Truppenverbanden. Die

ganze Kunst der Fiihrerschaft besteht darin, daB die Be
fehle des Fiihrers begriffen und die Untergebenen mit

ihrem Geist erfiillt werden.

Beim Militar sind alle nur Empfanger der Befehle des

Obersten Kriegsherrn, er ist der Schópfer der Befehle. Die

Arbeit aber, die den Befehl fur die Massenbewegung in

der Gedankenwelt des Fiihrers entstehen laBt, geschieht
durch eine geistige Schópfung: namlich den urspriinglichen
Plan, der also schon im UmriB die sichtbare Tat vorherge-
staltet.

Der Plan selbst ist dann bereits technische Arbeit. Alles

Schópferische geht in den Plan iiber, oder es stirbt ab, in
dem es durch eine neue Eingebung, einen neuen, den Um-

standen entsprechenden Gedanken ersetzt wird, der von

der entstandenen und erkannten Konzeption des Feindes

oder von mitgeteilten Einfallen der Mitarbeiter abhan-

gig ist.

An sich ist es die Aufgahe des menschliehen Geistes, zu

schaffen. Eingebungen sind plótzliches Schaffen, eine Art

von Inspiration, und Fuhrerschaft ist die Fabigkeit, solche

Erleuchtungen zu empfangen. Es gibt Heerfiihrer mit

schwungvollen, lebhaften und iiberreichen Eingebungen,
die stets bereit sind, sie in jeder Lebenslage wirken zu las-
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sen. Ein solcher Heerfiihrer war Prądzyński, dessen Geist

schnell und stets von neuem zu schaffen vermochte. Ein

Beispiel schwerfalliger Gedankenarbeit war Generalfeld-

marschall Kuropatkin, der nicht imstande war, einmal ge-

faBte Ideen umzuformen, der sich selber gedankliche Hin-

dernisse errichtete, die zur Niederlage fiihrten. Das war

bei Sandepu der Fali, denn dieser Ort wurde infolge eines

solchen gedanklichen Hinterhalts zur Ursache einer Nieder
lage, wie er Menschen auflauert, die ihre Piane nicbt rasch

andern und neue formen kónnen. Beim ersten Riickschlag
ist dann die Niederlage da.

Die sogenannte idee preconęue hindert namlich daran,

gut zu sehen und zu beobachten. Der Fiibrer aber muB fur

jede Móglichkeit eine Konzeption bereit haben, dann fiihrt

er seine Armee wie ein guter Tanzer seine Tanzerin. Ein

schlechter Fiihrer dagegen ist wie ein schlechter Tanzer,
der seinen Tanz nur vom Kamin beginnen kann und auf

den richtigen Augenblick warten muB, er tanzt sicberlich

drauflos, ohne den Takt einzuhalten . . .

Der Fiibrer kann auch fremde Einfalle zu den eigenen
hinzufiigen. Das ist jedoch nicht zu empfehlen; denn am

wertvollsten und am kraftvollsten sind gerade die Ideen, die

man selber, ohne jeden NebeneinfluB gefaBt hat. Zur Aus-

fiibrung gelangt nur ein kleiner Teil der urspriinglichen
Konzeption; selbst fiir den Entwurf des Plans wird die

Idee nur noch teilweise verwandt. Wieviel davon muB der

Fiihrer aus eigenem EntschluB oder aus Notwendigkeit iiber

Bord werfen!

Der Empfang einer Eingebung steht am Anfang der Ope-
rationsarbeit. Und oft muB man sclion vor der Befehlsaus-

gabe seine urspriinglichen Piane angesichts der feindlichen

Konzeptionen fallen lassen. Alle empfangen bereits fertige
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Konzeptionen zur Ausfiihrung; der Fiihrer ist ihr Schóp-
fer, er Łat die Pflicht, gedankliclt zu schaffen.

Wenden wir uns jetzt der Planung des Feldzugs von

Wilno zu; denn darin werden wir die Beispiele fur das vor-

her Gesagte finden. Ais Wilno im Jahre 1918/19 in die

Hande der Bolschewisten fiel, trennten mich 300 Kilometer

und deutsche sowie bolschewistische Streitkrafte von dieser

Stadt. Wilno ist die Stadt meiner Kindheit, ich liebe sie

und habe mich lange Jahre hindurch nach ihr gesehnt. Das

Schicksał der Stadt Wilno — das war mir seelisch ein

Kernpunkt und eine Ńotwendigkeit, die mich unwidersteh-

lich anzog. Im groBen Bildfeld meiner Seele erschien Wilno

ais rosenroter Fleck im Norden des groBen roten Flecks

der ringenden Stadt Lemberg, wohin ich aus dem Zwang
der Ńotwendigkeit Hilfstruppen entsenden muBte. Und

meiner Seele war zumute wie jener Frau in Wyspiańskis
„Hochzeit44: „Not ruft stumm, rundherum, rundherum!44

Das MuB der Jugendjahre, der Liebe und der Erinnerun-

gen rief sie, und Wilno war fiir mich das Erbteil langer
Jahre der Sehnsucht und treuer Anhanglichkeit.

Feldherren haben fiir diese oder jene Konzeption eine

Vorliebe, und das kann fiir sie zu einem gefahrlichen Ge-

dankenknoten werden. Bei Lemberg kiindigte sich ein

klarer, unzweideutiger Krieg an; bei Wilno dagegen war

noch nichts Bestimmtes festzustellen. Die Ńotwendigkeit,
nach Lemberg Hilfstruppen zu senden, war augenschein-
lich, und das Schicksał Wilnos bildete im Kriegsplan eine

Art von Hinterhalt.

Ob ich falsch gehandelt habe, daB ich meine Eingehung,
im Dezember 1918 Hilfstruppen nach Wilno zu senden,
fallen lieB — dariiber mag die Geschichte ihr Urteil fallen.



Zweite Vorlesung
(17. August 1923)

Die erste Konzeption betreffs Wilnos war miBlungen, weil

es unmóglich war, sie zu verwirklichen; so muBte eine

andere geschaffen werden. Wir sind im Januar 1919; neue

Konzeptionen entstehen in meinen Gedanken, aber erst im

Februar beginnt das Entwerfen von Planen, d. h. die Ver-

wirklichung des Gedankens. Ohne mich bei allen Einzel-

heiten dieser Entwiirfe aufzuhalten, will ich betonen, daB

ich einerseits ais Oberbefeblshaber der Streitkrafte mich

mit den Kriegshandlungen um Lemberg beschaftigen
muBte, wo vier Fiinftel meiner Seele und vier Fiinftel mei-

nes Heeres gebunden waren. Andererseits lieB Wilno nicht

zu, daB ich es in Gedanken vernachlassigte. Es war gleich-
sam ein Wettbewerb zwischen Wilno und Lemberg, der aber

nicht mein Denken beschaftigte; es war eher ein Kampf
der Gefuhle, keiner der Gedanken und der realen Be-

griffe des Fiihrers. Auf der einen Seite also die idyllischen
Gefuhle und Erinnerungen gegeniiber der in der UngewiB-
heit der Ferne liegenden Stadt Wilno, auf der anderen Seite

die harte Wirklichkeit, die nach Lemberg rief.

Zu jenen Zeiten begann sich der Kriegsschauplatz her-

auszubilden. Ich stand einem Feind gegeniiber, der vor mir

Schritt fiir Schritt zuriickwich, da er nicht mit uns zu kamp-
fen beabsichtigte. Aber im Norden gab er den Bolschewi-

sten, im Siiden den Ukrainern Kleinstadte, Dórfer und

ganze Landstriche preis. Die Deutschen konnte ich nicht

ais Feinde nach eigentlichen Kriegsbegriffen betrachten

und brauchte sie nicht in Rechnung zu stellen. Nach Wilno

gerieten Lida, Słonim und Wołkowysk in bolschewistische
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Hande. Ich wuBte, daB man um jeden Preis Brześć besetzen

muBte, und gab einen entsprechenden Befehl sogar auf die

Gefahr hin, einen Kampf mit den Deutschen wagen zu miis-

sen. Am 8. Februar kam Brześć in unsere Hande, und so

bildete sich eine Front.

AuBerstande, unter irgendwelchen Umstanden Truppen
von Lemberg abzuziehen, dachte ich daran, eine Armee aus

Emigranten zu bilden; denn ich wollte eine spezielle
Kampfeinheit mit der besonderen Zweckbestimmung fur

Wilno 6cbaffen.

Schon damals batte meine Beobacbtung des neuen, un-

bekannten Feindes begonnen, vor dem Europa zitterte und

dessen Starkę ein groBes Geheimnis war; wobin er seinen

FuB setzte, wicben alle unverziiglich zuriick.

Bereits im Anfang meiner Kampfe mit der bolschewisti-

schen Armee erlebte ich die Uberraschung, daB mein

schlecht ausgeriistetes und zahlenmaBig schwaches Heer

fast ohne Verluste groBe Gebiete besetzen konnte und „wie
in Butter“ vorwarts kam. Das waren neue Tatsachen iiber

den Feind. Sie wurden in mein BewuBtsein ais Grundlage
fur eine neue Konzeption aufgenommen.

Die Einschatzung des Feindes im Kriege ist eine sehr

schwere Aufgabe. Die Bolschewisten waren eine unbekannte

GroBe, die zu erforschen keine leichte Sache war.

Unsere Beobachtungen und Erkundungen waren ungleich-
artig. Was wir kannten, war nur die Leichtigkeit des Vor-

dringens, und diese Tatsache, die mir den Eindruck gab,
daB der Feind schwach sei, belebte meine Arbeit fiir die

Wilnoer Piane. Mein Denken spiirte namlich der Móglich-
keit nach, das offensichtliche Ubergewicht auszuniitzen, das

ich iiber den Feind hatte.

Es gibt einen groBen Kriegsherrn, der das Denken und
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die Tatigkeit im Kriege beherrscht — den Raum, den jeder
Heerfiihrer in Betracht ziehen muB. Sooft ich in Gedan-

ken den Raum von 290 Kilometern maB, der mich von

Wilno trennte, wich mein Denken zuriick. Meine Streit-

krafte waren zu klein; denn bei Kriegshandlungen darf der

Raum keine vóllige Leere darstellen, er muB von der Tatig
keit des Heerfiihrers und seiner Untergebenen, von Trup-
penbewegungen und dergleichen mebr ausgefiillt sein.

Es gab auch ein geograpbisches Hindernis, das ich in

meinen Gedanken nicht iiberspringen konnte: unser lieber

Njemen-FluB, der von Olita bis Mosty in einer Ricbtung
flieBt, von Mosty auf die Naliboker Forsten aber in ent-

gegengesetzter Richtung; so entsteht eine Schlinge, in der

sich meine Truppen leicht fangen konnten. Jeder FluB ist

fur die Operationen ein groBes Hindernis. Der Njemen
wurde fur mich zu einem Gedankenknoten, um so drohen-

der, ais man annehmen muBte, daB es keine Briicken iiber

ihn gab; der Bau einer neuen Briicke schien mir sebr pro-
blematisch. Vor diesem Hindernis wich mein Denken mehr-

mals zuriick. Die Nachricht vom FluBiibergang unserer

Truppen bei Mosty wiihlte mich innerlich auf. Das war

also doch móglich? So muBte man sich mit ganzer Seele an

diese Sacbe machen.

Zur Konzeption eines Planes gehóren Dinge, die fur je
den Feldherrn eine wichtige Rolle spielen. So erzeugt z. B.

die Frage des Raums in Verbindung mit der erforderlichen

Zeit unvermeidliche Denkbemmungen, vor denen die Tatig
keit der Planung haltmacben muB.

AuBer dem FluB Njemen und dem Mangel an Briicken

batte ich noch eine geograpbische Schwierigkeit: die Wal-

der. Sie sind fur die einen ein Hindernis, fiir die anderen

eine Hilfe — das waren neue Hemmnisse, die mir in der

4 5 Piłsudski III
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Gestalt des Grodnoer und des Rudniki-Forstes erschienen.

Dazu muB man auch die Wege in Rechnung stellen. Fur

die Truppen sind die Wege dann gut, wenn sie nicht nur

fur Infanterie und Kavallerie, sondern auch fur die Ge-

schiitze und den Train benutzbar sind. Zwei Anmarsch-

straBen auf Wilno standen mir zur Verfiigung.
Entweder fiihrte der Weg nach Wilno iiber Różanka, Ra-

duń, Rudniki oder 180 Kilometer weit iiber die Lidaer

HeerstraBe. In der Kriegssprache bedeutet das eine be-

stimmte Anzahl von Tagesmarschen. Die Reiterei kann

diese Entfernung bei Gewaltmarschen in drei Tagen, das

FuBvolk in sechs Tagen bewaltigen. Bei meiner Konzep-
tion muB ich auch an den Feind denken, der meine Piane

ununterbrochen lahmzulegen sucbt. Wir wollen annehmen,
daB ich acbt Tage brauchen werde, um bis Wilno zu ge-

langen.
Aber man muB iiberdies alle Umstande in Rechnung stel

len, die zu unseren oder zu des Feindes Gunsten wirken

werden: die Bolschewisten haben eine fertige Eisenbahn-

strecke von Mińsk nacb Wilno zur Verfugung, wir aber be-

wegen uns zu FuB.

Auf der einen Seite baben wir Grodno, das von den

Deutschen besetzt ist, welche — wie ich annehme — mit

den Bolschewisten im Einvernehmen stehen, auf der ande-

ren Seite die Stadt Lida, die in den Handen der Bolschewi
sten ist.

Wenn ich den kiirzesten Weg auf Wilno einschlage, so

muB ich die auBerst gefahrliche Stelle an den Forsten von

Rudniki passieren, an der die Entfernung zwischen den

Babnlinien Wilno—Grodno und Wilno—Lida kaum 50 Ki
lometer betragt. Diese Stelle ist sehr schmal, sie ist wie ein

Wespenleib eingescbnitten und darum gefahrlicb.
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Die Tatigkeit des Konzipierens ist eine Arbeit in Gefahr

und UngewiBheit; Angst und Unruhe bemachtigen sich des

Denkenden. Es bilden sicb die notwendigen Gedankenkno-

ten, an denen sich der Plan in deutlieher Gestalt zu kristal-

lisieren beginnt, so daB man ihn schon auf der Kartę auf-

zeicbnen kann.

In dem vor mir liegenden Raum zeichnen sicb nun fol-

gende Gedankenknoten ab: die Bolschewisten, die Deut-

schen. Docb die Notwendigkeit ruft mich, und die Gedan-

ken dreben sich um die Konzeption wie im Strobwiscb-

Tanz*), und dieser Tanz binterlaBt unauslóschlicbe Spuren
auch in den Seelen meiner Untergebenen, die sich unter

dem EinfluB ihres Feldherrn in dieselben Gedankenknoten

verwickeln.

Man muB an den Feind denken und auch daran, daB er

an uns denkt. Man muB sich stets daran erinnem, daB der

Raum ein Feind ist, den man zu iiberwinden bat. Es gilt,
den schónsten Vorzug des Krieges auszuniitzen: die Uber-

raschung, welcbe die Starkę zunichte macht.

Das Element der Uberrascbung auf die eigene Seite zu

bekommen — das ist der neue Seelenknoten. Der Raum ist

dein Feind — laB ihm keine Zeit, ergreife alle Móglichkei-
ten, um die Uberraschung zu schaffen, benutze alles, was

sie vergróBern kann! Die ganze Wucht der Uberraschung
liegt in ihrer Plótzlichkeit, dann wird der Schwache, wenn

auch nur auf kurze Zeit, stark.

Aber Zeit und Raum waren gegen mich.

Im Februar blieb die Konzeption noch tot, sie konnte

sich noch nicht in einen Befehl verwandeln. Anderthalb

Monate lebte sie, ohne sich zu offenbaren. Fur sie spracb

*) Anspielung auf den Stroliwisch-Tanz in der beriihmten Dichtung „Die
Hochzeit“ von Wyspiański, die in diesen Vorlesungen mehrmals erwahnt wird.

i5*
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die Leichtigkeit, von den Bolschewisten Raum zu erobern,
gegen sie die doppelseitige Gefahr Lida—Grodno.

Selbst der gróBte Feldherr der Welt, Napoleon, sagt von

seiner Planungsarbeit, sie quale ihn und erfiille ihn mit

Angst, niemals sebe er Gutes dabei, er beschaue die Dinge
auch nicht in rosigem Licht. Das mag meine Worte bekrafti-

gen. Napoleon vergleicbt die Tatigkeit, Kriegsplane zu

scbaffen, mit den Schmerzen eines gebarenden Madchens,
das ganz in Unsicherheit ist, voller Befiirchtungen, aber zu-

gleich auch voller Liebe fur das Kind in ihrem SchoB. Die

Konzeption wird zum Prokrustesbett fur ihren Schópfer,
sobald sie fremden Handen anvertraut wird.

Anfang Marz batte ich begonnen, an der Durchfiihrung
der Absicbten, die ich auf Wilno hatte, zu arbeiten. Nach

meiner Schatzung und Berechnung hatten die feindlicben

Truppen eine Starkę von 10 000 Mann, davon 6000 wirklich

kriegstiicbtige Soldaten und 4000 in unsicheren Formatio-

nen: Letten, Chinesen, Matrosen, nichts Regelrechtes oder

Bestimmtes. Man muBte eine Neugliederung der Armee vor-

nehmen. Zwei Divisionen, die erste und die zweite, be-

stimmte ich fur die Nordfront. Ich wahlte die besten Orga-
nisatoren aus: Legionare, denen ich unbedingtes Vertrauen

schenkte. Ich beschloB auch, allmahlich Kavallerie zusam-

menzuziehen. Ich verfiigte also iiber zwei Divisionen In-

fanterie, eine dritte war an der Front, und sechs Regi-
menter Kavallerie, von denen vier gegen Wilno vorriicken

sollten.

Das waren die Befeblsanordnungen, man machte sicb an

die Arbeit. Es ist leichter, dariiber zu sprecben, ais es zu

verteidigen.
Mit der Ausarbeitung des Plans auf dem Papier beauf-

tragte ich Oberst Stachiewicz und Oberstleutnant Kaspr-
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zycki. Oberst Tokarzewski erhielt den Auftrag, die Armee

in wirtschaftlicher Hinsicht zu organisieren. Er qualte mich

furchtbar mit allerlei Forderungen, die nicht zu erfiillen

waren. Sosnkowski bekam auch niemals genug. Die Streit
krafte wuchsen an, aber ihre Ausriistung war sehr schlecht.

Die Ausbildung der Rekraten dauerte zwei bis drei Wo-

chen, in den meisten Regimentem hatte nur ein Bataillon

volle Ausriistung. SchieBunterricht wurde wahrend des Mar-

sches zur Front erteilt.

Diese papierene Heeresorganisation, die Notwendigkeit,
daB der Fiibrer eine Auslese trifft, die einen Dinge den

anderen opfert, laBt ibn in steten Widerspriichen leben; er

siebt das Risiko der militariscben Arbeit wachsen, wenn der

Plan zu friih aufgedeckt wird. Nach einmonatigen Yorbe-

reitungen gab ich General Szeptycki den Befehl, das

Kampfgelande zu erkunden und streng geheim die Zusam-

menziehung der Streitkrafte in Różanka anzuordnen.

Befiircbtungen tauchten auf, die Deutschen kónnten den

Bolscbewisten Grodno iibergeben. Ich entsandte Offiziere,
welche diese Angelegenheit erforschen sollten, und erhielt

am 24. Marz ein Telegramm, die Deutschen marschierten

mit den Litauern von Grodno in der Richtung auf Merecz

gegen die Bolscbewisten.

Diese — wie sicb spater herausstellte — vóllig irrige
Nachricht wurde jedoch niemals widerrufen. Mein ganzer
Plan scbien zusammengebrochen zu sein. Es bildeten sich

neue Begriffe; Wilno riickte in weite Ferne. Am 27. Marz

trafen aus Grodno Nachricbten ein, daB dort ein Spartakus-
Aufstand ausgebrochen sei. Wegen Lida tauchten Befiirch-

tungen auf, aber die Meldungen bewiesen zugleich, daB wir

in dieser Richtung miibelos vorriickten.

Ein neuer Widerstandsknoten entstebt bei Słonim, wo
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sich gróBere bolschewistiscbe Streitkrafte sammeln. Uns er-

reichen auch beangstigende Nachrichten von Befestigungs-
bauten am Mereczanka-FluB und in den Rudniki-Forsten.

Und in diesem Gebiet soli doch meine Kavallerie vor-

geben.
Die Konzeption, hilflos preisgegeben wie ein fremden

Handen anvertrautes Kind, gerat auf ein Prokrustesbett,
und mit ihr aucb die Seele des Feldherrn. Das war die

schwerste Krise meiner Absicht. Alles verscbwor sicb gegen

sie, aber sie bat alle meine Seelenangste iiberstanden.

Ich faBte den EntschluB, den Angriff auf Lida zu wah-

len. Das vergróBerte das Wagnis, die Angst und die Un-

sicherheit auBerordentlich, aber die Durcbfiibrung nahm

diese Richtung. Die Befehle wurden erteilt, mein Plan war

allem zum Trotz gerettet.
Der Feldherr muB schópferisch gestalten, und wenn er

vor dem EntscbluB steht, einen Befehl fiir die Kriegsarbeit
zu erteilen, so bietet er den Anblick der Qual des Schaf-

fenden. Wenn er dann seinen Gedanken durch andere ins

Werk gesetzt sieht, so erlebt er die Angst — nicbt eines

Hasen, der zitternd am Feldrain bockt, sondern eines Ló-

wen, der sicb mit den Tatzen fest in den Boden krallt, und

durch seine Seele rasen Gewitterstiirme.

Gekettet wird der Wille in Fesseln gehalten und muB

auf seinen Augenblick warten. Wenn dann der Wille des

Feldherrn frei wird und seine Ketten und Angste abschiit-

telt, so beginnt seine erlósende Macht.

Die Lust am Willen ist das gróBte Gliick jedes Feldherrn.



Dritte Vorlesung
(18. August 1923)

Bei meinen Ausfuhrungen iiber die Kriegsarbeit habe ich

den Befehlen niederen Grades zu wenig Beacbtung ge-
scbenkt. Das ist aber ebenso wicbtig, denn es stiitzt sich auf

die seelischen Eigenschaften des Fiihrers und der Unter-

gebenen.
Ich will heute einmal bei all den Dingen stehenbleiben,

die Verwicklungen und Widerstande bilden, welche von der

Kriegsarbeit nicht zu trennen sind, bei all dem, was ich die

Kriegsbuchbaltung nenne, d. h. beim Ausarbeiten der Piane.

Das ist die eigentliche Kuchę, die der Armee und der Hee-

resleitung die Leckerbissen zubereitet.

Der Oberste Feldherr bildet wahrend des Krieges einen

unabtrennbaren Teil des Staates. Auf seinen Scbultern hat

er die Last der Politik zu tragen. Einen Krieg fiihrt man um

der Politik willen, ohne sie gibt es keinen Krieg, beide sind

unzertrennlich.

Ais Oberhaupt eines kriegfuhrenden Staates begegnete ich

auf meinem Tatigkeitsfeld politiscben Elementen, die nicht

vóllig aus den Kriegsplanen ausgeschaltet werden konnten.

Im Tagesbefehl muB der Zeitpunkt einer Kriegsbandlung
bestimmt sein. Ich hatte mir ais Zeitpunkt das Fruhjahr
ausgewahlt, den genauen Termin aber nicht festgelegt. Der

verspatete Friihling von 1919 lieB mir Zeit, um die mich

die einzelnen Organisatoren der neuen Truppenteile drin-

gend baten und dereń aucb die Kriegsarbeit bei Lemberg
bedurfte. Aber es kam noch eine andere Frist in Frage: die

Raumung Grodnos durcb die Deutschen zwischen dem

28. April und 1. Mai.
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Wenn meine Konzeption Leben gewinnen sollte, so war

jetzt ihre Zeit gekommen, da in Grodno kein Feind mehr

stand.

Vor dem 28. April muBte Wilno mein sein; denn wenn

Wilno von mir besetzt war, konnten die Bolschewisten nicht

ihre Hand nach Grodno ausstrecken.

Eine kurze Berechnung: bis zum 23. muB ich in Wilno

sein — fiinf Tage werden dann fur Grodno geniigen. Mit

den Vorbereitungen fur die Unternehmung muB ich zu-

recht kommen. In diese Vorbereitungen mischten sich aber

politische Einfliisse. Ganz einfach: durch die Kochinnen,
die ihre Nachrichten von den Legionaren in Ostrowo bezo-

gen, verbreitete sich die Kunde von einer Expedition gegen
Wilno.

Wenn das schon die Kochinnen wuBten, um wieviel mehr

wohl die maBgebenden politischen Kreise! Es begann wie

in einem Bienenstock zu summen — Delegationen, Zor-

nesausbriiche, Proteste, Kommissionen und endloses Ge-

zank.

Man drohte mit Unannehmlichkeiten und Kundgebnngen
gegen die „verbrecherische“ Absicht, das Militar irgendwo
anders ais bei Lemberg einzusetzen. Ein Gewitter brach

iiber meinem Kopfe los.

Aber sie hatten es mit einem schlauen Litauer zu tun.

Das Osterfest steht vor der Tur, sie werden zu den Parla-

mentsferien nach Hause fahren, ich habe also Zeit, die

Sache ohne allzu groBes Aufsehen abzuwickeln. Der Wille

beginnt zu arbeiten. Ich beschloB, das Tempo zu beschleu-

nigen, meinen Plan zu retten und Wilno sofort einzu-

nehmen.

Am 9. wurden die Befehle erteilt. Am 15. fangę ich an,

um eine Woche zu gewinnen, die zur Uberwindung der im
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Friihjahr furchtbaren StraBen unentbehrlich ist. Anstatt der

neun Bataillone der 1. Division marschieren nur sechs, an
statt der weiteren neun der 2. nur fiinf. Die ubrigen sollten

spater kommen. Ich halbiere meine Streitkrafte, icb nehme

es auf meine Verantwortung. Die Truppen sind weder aus-

gebildet noch ausgeriistet, icb nehme es auf meine Verant-

wortung.
Am 11. bricht ein Sturm im Landtag los. In einer Nacht-

sitzung sucht man nach einer Formel, die mir, dem Ober-

sten Feldberrn, ein Hindernis in den Weg legen kónnte.

Und in Rembertów steht schon mein Zug bereit.

Am folgenden Tage fuhren wir ab: das Parlament in die

Osterferien, icb auf Lida zu.

Nicht nur ich muBte solche Verwicklungen durchma-

chen: auch der franzósiscbe General Nivelle z. B. hatte sei-

nerzeit sehr scharfe Auseinandersetzungen mit den politi-
scben Stellen.

Ich war mir meiner Verpflichtungen gegeniiber meiner

Regierung bewuBt. Loyalitat war mir Gesetz und Pflicbt.

Ais ich Paderewski, der noch vor den Landtagsferien nach

Paris fuhr, deutlich erklarte, daB ich auf Wilno marschie
ren wolle, und ihn fragte, ob ich ihn damit nicht in seiner

diplomatischen Arbeit stóren wiirde, erfolgte — wie im-

mer — eine unbestimmte Erórterung und ein Gliickwunsch

fur erfolgreiches Gelingen, schlieBlicb aber das Versprechen
eines telegraphischen Bescbeids von Paris aus.

Ich erklarte, daB ich nur im Falle einer unbedingten,
durch Griinde erbarteten Forderung die geplante Unterneh-

mung einstellen wiirde. Den telegraphischen Bescheid er-

hielt ich, ais Wilno schon fest in meinen Handen war.

Da erteilte man mir den Rat, auf die Ankunft der „wirk-
lichen“ Armee unter dem Befehl des Generals Haller zu
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warten. Der einzige gutgesinnte Mensch in dieser Sache war

der damalige Innenminister und gegenwartige Prasident der

Republik, Stanisław Wojciechowski. Er versprach mir Geld

und seine Unterstiitzung.
Ich bin ihm dankbar fiir die einzige Hilfe, die mir da-

mals zuteil wurde. Es ist schwer, das einzugestehen — ich

war der Oberbefehlshaber der polnischen Armee, doch ich

wuBte, welchen Umstanden ich dieses Amt verdankte. Nie-

mand wagte es namlich, dieses Amt zu iibernehmen, und

jeder andere ware vor einer solchen Last zuriickgewichen.
Wenn beinahe kein Militar vorhanden ist und das, was da

ist, eher Bettlern gleicht, wenn ringsum die Revolution die

Offiziere niederstreckt, so wird alles unsicher. Ich habe die

ganze Verantwortung kiihn und gleichmiitig auf mich ge-

nommen; aber ich wuBte nur allzu gut, daB ich keine Auto-

ritat besaB. Ich war doch nur Brigadier, und bis zum

Oberbefehlshaber ist es ein Riesensprung. Woher soli man

die erforderliche Erfahrung haben, woher die Sicherheit,
daB der unter meinem Kommando Stehende nicht den Ein-

wand macht, er ware kliiger und fahiger ais ich?

Wenn ein Staat seinen Fiihrer wahlt, sucht er starkę,
ehrgeizige, selbstbewuBte Manner. Ehrgeiz besaB ich genug.
Ich suchte nach der Móglichkeit einer Priifung, in der ich

beweisen sollte, daB niemand vollbringen kónnte, was ich

vollbringen wiirde. Ich tiirmte die Schwierigkeiten, suchte

AuBergewohnlichkeiten, um den Beweis zu erbringen, daB

ich zu siegen vermag.
Wilno war meine Priifung.
Ich suchte Menschen, die mir sagen wiirden: „Ich kann

das fertigbringen.“ Mein Freund, General Henrys, hielt

meine Wilnoer Piane fiir Wahnwitz. General Szeptycki
glaubte nicht an den Erfolg; er betrachtete es ais uner-
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laubt, den Staatschef Gefahr laufen zu lassen, von seinem

Staat abgeschnitten zu werden.

Ais ich am 12. April den Eisenbahnzug bestieg, hallten

die Wagen von Lachen, Freude und Zuversicht wider.

Meine Konzeption, mein Kind, lebt also, wird sichtbar, setzt

sich in Bewegung. Macbt Platz, ihr anderen alle! Napoleon
sagte: „Ich eile zur Ausfiihrung, werde vor der Qual davon-

laufen.“ Der Wille lieB keine Zeit zum Zaudem. Die Not-

wendigkeit rief. Einmal und nicht wieder. Rundherum im

Ringelreihn!
Ich komme zur Ausfiihrung. Am 13. im Hauptquartier

in Skrzybowce packen mich die alten Erinnerungen: diese

Fichten und grauen Hiitten, das in eine russische Kirche

verwandelte Dorfkirchlein . . . das kenne ich . . . kenne es

gar zu gut. Ich bin also da, wo ich sein wollte. Die Samm-

lung der Krafte ist vollzogen. Noch fehlen einige Batail-

lone, noch etwas vom Train, es gibt verschiedene Mangel
infolge der iiberstiirzten Eile, zu der mich die politischen
Stellen zwangen.

Ich befahl, die Tatigkeit im Eisenbahndienst zu verstar-

ken. Es brodelte auf. Der in der Einsamkeit des Belvedere

geborene Gedanke beginnt immer lebendigere Farben an-

zunehmen. In einem Auto jagę ich nach Lida, um dort die

Truppen zu sehen, die diese Stadt im Sturm nehmen.

Verschiedene Hindernisse und Unmóglichkeiten stellen

sich in den Weg: beschadigte Briicken, Verpflegungsman-
gel usw., iiber die mit dem Wort: „Es muB sein!“ entschie-

den wird. Und dieses Wort wirkt. Langsam werden die

Truppen ausgeladen. Die Soldaten schlendern umher, flu-

chen, machen Witze iiber ein Land, in dem es so viel Dreck

gibt, fast wie jener Grenadier Napoleons, der sich wun-

derte, daB man so etwas Yaterland nennen kann . . . Die
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Generale machen mir das Leben sauer: Belina schwórt, daB

er ohne Hafer nicht von der Stelle kommen kann, eher

schon ohne Brot fur die Soldaten; Stalle waren nicht vor-

handen, die Pferde gingen ihm zugrunde. Śmigły fordert

EBgeschirr fur seine Infanteristen, die statt dessen Wasch-

schiisseln unter dem Arm tragen. Lasocki schiittelt den

Kopf iiber Lida, wohin die Bolschewisten anscheinend aeht

Matro sen-Regimenter gesandt haben.

General Szeptycki mit seinem Unglauben an die Móglich-
keit eines Erfolges richtet seine Aufmerksamkeit auf die

erhóhte Verteidigungsmóglichkeit von Słonim, das aus

Mińsk Hilfstruppen erhalten bat. Es folgen die letzten Be-

rechnungen, der „ordre de bataille“ an alle meine Trup-
pen. Dazu gehórt schon eine Zeichnung, das ist bereits die

sogenannte Kriegsbuchhaltung. Ich hatte 32 000 feindliche

Bajonette gegen mich, im Siiden 8000 bis 9000, die iihrigen
im Norden. Unsere Truppen waren nur an Kavallerie und

Geschiitzen starker.

Vor Lida hatte ich das Suwalki-Infanterie-Regiment, das

7. Ulanen-Regiment und die vorlaut larmenden 15 er Ge-

schiitze. Belina lasse ich mit seinen Ulanen auf einem Sei-

tenweg gegen Wilno vorriicken. Mag er seiner geliehten
Waffe durch einen 40 Kilometer langen Ulanenraid am

ersten Tag Ruhm verschaffen; mag er sich unbemerkt bis

an Wilno heranpirsehen, die Stadt von Osten, von woher

man nichts vermutet, im Sturm einnehmen. Er soli die

Stadt um jeden Preis halten, bis die Infanterie heranmar-

schiert oder herangefahren ist. Du hist der Trager meines

Kindes, móge es leben! Sich selhst uberlassen, fiihrt er seine

Ulanen davon.

Zur selben Zeit wird der Eisenbahndienst von einer selt-

samen Schlafrigkeit erfaBt. Kaum riihrt sich etwas; die
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Eisenbahnbeamten weichen den Offizieren aus, die flucben

und schimpfen; es bilden sich Stauungen, die Ziige verstop-
fen die Geleise, die Mascbinisten wollen nicht ohne In-

standsetzung der Telephone „auf gut Gliick“ fabren. Alles

bleibt stehen.

So muB ich den Beginn der militarischen Aktion auf den

folgenden Tag, den 16. April verscbieben.

Plotzlich erscheint, man weiB nicbt wie, alle Stauungen
iiberwindend, Major Brzozowski. Und auf einmal gescbiebt
das Wunder des Willens eines Menscben iiber alle: die

Eisenbahnen beginnen sich wie fleiBige Ameisen zu regen,
die Lokomotiven pfeifen, iiberall herrscht Leben, der An-

stoB ist gegeben. Ein starker Wille bewegt alle Schwacben.

Ich schlieBe mit diesem Beispiel von der Wirkung eines

starken Willens und lasse den Bericbt iiber den Triumph
der bestandenen Priifung fur die nachste Yorlesung.

Vierte Vorlesung
(20. August 1923)

Wir blieben bei dem Augenblick des eigentlichen Be-

ginns der kriegerischen Unternehmungen stehen. Infolge
der Eisenbahnstauung hatte ich einen verlorenen Tag hin-

ter mir. Am 16. kam schlieBlich alles in Bewegung. Belina

riickte vor. Śmigły folgte ibm, ohne die beiden Bataillone,
die wir ihm nachsenden sollten, sobald sie eintrafen. Wer-

den sie rechtzeitig eintreffen? Auf der Briicke nehme ich

von der abziehenden Kavallerie Abschied. Es war meine

Sache, ibnen Mut einzuflóBen, zu bezeugen, daB ich im

Geiste stets bei ihnen bin, daB ich mit ibnen zusammen an

jedem Augenblick der Kriegshandlungen teilnehme. Es war

mir angenehm, festzustellen, daB meine Anwesenheit den
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Soldaten Mut einfloBte; spater erzahlten mir Piskor und

Belina davon, daB jeder Chevauxleger meine personliche
Nahe fiihlte.

Eine Kompanie hatte sich zu weit vorgewagt, geriet in

einen Hinterhalt und begann sich angstlich zuriickzuzie-

hen. Oberst Mackiewicz brachte sie zum Stehen und ord-

nete ihre Reiben. Icb befaBte mich nicht damit, denn der

Oberbefehlsbaber darf nicht zuviel kommandieren. Jeder

muB in seiner Befeblsgewalt eine gewisse Freiheit haben.

Ich verlange von den Menschen Seele, sie soli zu ihrem

Recbt kommen; meine Untergebenen sollen selber die see-

lischen Knoten Ibsen, die durch die empfangenen Meldun-

gen gekniipft werden.

Wir kehren nach Skrzybowce zuriick und harren der

kommenden Dinge. Warten ist das Los des Soldaten und

oft auch das des Fiibrers. Man hort schieBen, den femen

Schlachtenlarm, die Seele mochte sich losreiBen, aber du

muBt stehenbleiben. Die Nerven werden hin und ber ge-

zerrt, und die Krafte schwinden. Der Fiihrer muB warten

konnen, heiter ausbarren und Heiterkeit um sich verbrei-

ten, sonst umziingeln die Schlangen der Angst und Un-

sicherbeit sein Herz und fallen auch andere an.

Wir warten — da plotzlich eine Uberraschung: ein Pan-

zerzug verteidigt Lida und iiberschuttet die unerfahrenen

Rekruten mit bollischem Feuer; dessen ungeachtet gehen
sie mutig zum Angriff vor, miissen aber schlieBlich unter

dem Feuer zuriickweichen. Da, auf einmal eine Explosion!
Der Panzerzug ist aufgerissen, sein Munitionslager ist von

unseren Geschossen in die Luft gesprengt, zerfetzt fahrt

er mit seinen Leicben davon. Also wird Lida bald mein

sein. Die Stimmen der Geschiitze verstummen . . . Eine

Stunde vergeht, zwei, da kommt Kasprzycki im Auto an-
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gerast: „Wir ziehen uns zuriick, Lida ist nicht genommen!“
Rasch ein Auto her, schnell Smigłys Bataillone, die soeben

angekonnnen sind, nach vorne! Unter Oberst Biernackis

Kommando werfe icb sie gegen Lida, jagę selbst hinter-

drein. Icb erreiche die Batterien. Warum schweigen sie?

Warum? Es ist keine Munition mehr da! Sofort nach Skrzy-
bowce schicken, inzwischen werde ich selbst euch anfiih-

ren, diese einzige Batterie, die noch etwas zum SchieBen

hat. Unentschlossen, verangstigt muB mir die Batterie fol-

gen . . . Plótzlich umweht mich das vertraute, seit langem
nicht mehr vernommene Pfeifen und Singen der Kugeln.
Die Kugeln singen ihr Todeslied . . . Kriegsseele, wie un-

ergriindlich bist du! Das Denken eilt plótzlich zu den alten

Erinnerungen aus den Zeiten der Legionen zuriick: Meine

Jungen, die ihr in fernen Grabem ruht, eure Traume ha-

ben sich erfiillt. Euer Kommandant ist der Feldherr Po-

lens, seid mit ihm, euer Geist soli meine Soldaten beglei-
ten! Schenkt mir Wilno zum Fest der Osternacht! Die Ba
taillone sind angelangt, der Kampf lebt wieder auf, zur

Nacht tritt eine Ruhepause ein. Das Suwalki-Regiment soli

sich ausruhen. Lida ist eingeschlossen, beim Morgengrauen
muB es in meine Hande fallen.

Von den Bewegungen meiner Truppen ringsumher kom-
men Berichte an: Belina meldet, daB er bereits Żyrmuny
erreicht hat; vom Feinde hat er keine Spur entdeckt, die

Abteilungen seiner Vorhut riicken nordwarts vor. In Ba-

stuny stóBt man auf eine bolschewistische Patrouille. Żyr
muny wird beschossen, 2400 Matrosen sind in Richtung auf

Lida unterwegs, man versinkt im StraBenschmutz, wir war-

ten auf den Train. Śmigły schickt verzweifelte Berichte

iiber den Zustand seiner ungliickseligen Infanterie, die tief

im Dreck sitzt und mit den Trains keine Fiihlung hat; die
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Leute haben nichts zu essen; die Trains versinken, die

Pferde stiirzen vor Ermattung und vor Hunger und kón-

nen keinen Schritt weiter.

Von Baranowicze her entwickelt sich ein scharfes Ge-

fecht, es gibt dort Schwierigkeiten. Aus Grodno kommt die

Nachricht, daB die Deutschen dort pliindem und mit un-

seren Vorposten handgemein geworden seien. Bei Łunna

sollen litauische Abteilungen liegen, in Zdzięcioł bolsche-

wistische. Von Mińsk her werden neue Truppen nach

Brześć herangebracht, der Kampf bei Baranowicze ver-

scharft sich. Zawistowski ist in Gefabr, er hat zu wenig
Kavallerie, und diese ist iiberdies erschópft. Bei Słonim

ist die Lagę sehr gefahrlich, ein Sturmangriff wird vorbe-

reitet.

Das letzte Telegramm, das ich am 16. empfange, ist eine

Meldung des Majors Bobiatyński, der vor Leśna um Ver-

starkungen bittet. Bei Baranowicze soli ein Sieg unmóglich
sein; sie kampfen erst kurze Zeit miteinander. Ratschlage,
selbstverstandlich Ratschlage im Namen der Vernunft: mit

der Hauptmacbt auf Baranowicze zu marschieren. Alle stiir-

men sie auf meine Konzeption ein: dem einen ist der

StraBendreck im Wege, der andere bat keine Zigaret-
ten fur seine Soldaten . . . Das ist der Brauttanz des

Feldherrn, blind im Kreise, rundherum . . .! Mógen sie

stehen bleiben, mógen sie sich zurecbtfinden. Am 16.

abends ist Lida noch nicht genommen, es verteidigt sich

hartnackig.
Das war der erste Tag, an dem der Feind mich aufzubal-

ten vermochte. Ich habe hier Bilder von all den Eindriicken

und Gefiihlen gegeben, welche die Arbeit des Feldherrn

begleiten. Aber die gleichen Gesetze beherrschen auch die

Seele des Untergebenen, der nach Empfang des Befebls
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selbst weiter schópferisch handeln und sich mit seiner Auf-

gabe abqualen muB.

Ein Feldherr wird stets seine Gedankenkonzeption ver-

teidigen. Er verlangt von den anderen ihre Seele und gibt
ibnen dafiir, daB sie ihr Wesen verleugnen und opfern
mussen, von seiner Seele.

Am 17. fiel Lida, und von diesem Augenblick an wurde

alles leicht und entwickelte sich schnell: Sofort einen Eisen-

bahnzug nacb Wilno bin abscbicken! Das Geleise ist be-

schadigt, aber es wird ausgebessert. Wir mussen mit den

Truppen vor Wilno Fiihlung bekommen. Was geht da vor?

Den ganzen Tag wird telephoniert — wir konnen nichts er-

reichen, die Drahte sind zerrissen. Von Skrzybowce aus

muB ich noch ein Gesprach mit dem Innenminister Wojcie
chowski fiihren. Eine volle Stunde hóre ich im Apparat
nur: it, it, it, ende, ende und nichts weiter. Jemand hórt

mit und hat sich in die Leitung eingeschaltet.
Am 19. April bin ich in Lida. Alles ist in Ordnung; das

Bahngeleise ist ausgebessert, die Verbindunginstand gesetzt,
die Arbeit gepriift. Ich esse gerade bei dem Suwalki-Regi-
ment, das seinen Sieg feiert, zu Mittag, ais ein Offizier Be-

linas atemlos hereingestiirzt kommt: Wilno ist genommen!
Wilno, die geliebte Stadt, ist mein!

Belina bittet dringend um Infanterie, die Eisenbahn-

wagen stehen bereit, da bringt man mir ein Telegramm aus

Paris: „Warten mit Wilno, bis die Armee Hallers kommt.“

Und ich fahre nach Wilno ... Da kommt eine Drahtmel-

dung von Oberst Dziewulski: die Bolschewisten stoBen von

der Flankę her iiber Bastuny oder Bieniakonie gegen uns

vor. Zum Teufel! Ich beratschlage mit Radziwiłł, er priift
die Meldung, und es stellt sich heraus, daB irgendein Pfar-

rer das erzahlt und Oberst Dziewulski nichts Eiligeres zu

I 6 Piłsudski III
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tun hattę, ais in seiner Furcht Alarm zu schlagen. Ich reise

nach Wilno in einem Eisenbahnwagen ab, der von Freuden-

auBerungen widerhallt.

Ich habe Ihnen, meine Herrschaften, meine seelische Ar-

beit zergliedert und Ihnen damit die Seele des Fiihrers ana-

lysiert. Zugleich gab ich aucb den Seelenzustand der unte-

ren Cbargen wieder, denn im Kriege ist jeder in seinem Be-

reich Befehlsbaber, und die Gesetze, welche die Seelen be-

herrscben, sind die gleichen.
Ich kann dariiber objektiv sprechen, denn ich habe mich

jahrelang der Erforschung der Kunst der Fuhrerschaft ge-
widmet. Dazu trieh mich meine Bestimmung und vielleicht

auch meine Befahigung. Um des Triumphes und des Sieges
willen muBte ich menschliche Seelen fordern, denn auch

ich selbst gab meine ganze Seele der Sache hin.

Wahrend ich die Wilnoer Konzeption schuf, hatte ich

die Uberzeugung, daB ich etwas Schónes ins Werk setzte.

Ich verband die Kriegshandlungen miteinander, lieB

aber alle Verhindungen unsicher und versah sie mit einem

Fragezeichen. Warum? Durch das Suchen nach Sicherheit

verliert man an Geschwindigkeit, und gerade sie schont die

Krafte und das Leben des Soldaten. Die jugendliche Kraft,
die mir den Gedanken an Wilno eingah, hatte mir erlaubt,
einen so seltsamen Einfall lebendig werden zu lassen. So er-

lebte ich die Lust des Sieges: alle wichen zuriick, nur ich

allein nicht. Ich hatte meine Autoritat erworben, meine

Priifung bestanden. Ich war der Oberste Feldherr, der nach

groBen Dingen zu greifen vermag.
Die geliebte, teure Stadt Wilno . . . Wahrend der Fahrt

lehrte ich meine Offiziere, diese Stadt eines Mickiewicz

und Słowacki zu lieben. Die Liebe dieser Dichter sang noch

durch die Raume; ihre FiiBe hatten wandernd den Boden
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dieser Walder und Felder beriihrt, jene Orte, die mir go

gut bekannt sind, so innig teuer und durch so starkę Bandę
mit meiner Seele verbunden.

Mein Gedanke kebrte siegreich, rein und unbefleckt zu

mir zuriick, aus den Handen derer, die ihn ausgefiibrt hat-

ten, ohne ihn zu verunstalten und zu verderben. In keine

eroberte Stadt hielt icb mit solchen Gefiihlen Einzug wie

in Wilno, Diese siiBen Kinderlieder, die angstlichen Augen
der Miitter, diese Tranen, diese Riihrung . . . Hoch zu RoB

hielt ich meinen Einzug . . . meine Stadt wartete auf

mich . . . Der Triumph der Seele war vollkommen, und wie-

viel neue, herrliche Arbeit lag noch vor mir!

So sehen Sie, meine Herren Kameraden, wie man Hinter-

halte iiberwinden muB, denn anders wird die Konzeption
nicht Leben gewinnen. Wer Seele fordert, muB Seele geben.
Wer nach Seelen greift, muB mit der eigenen Seele be-

zahlen.

Icb schlieBe das Wilnoer Kapitel, das icb nur vom Ge-

sicbtspunkt der Erlebnisse des Feldherrn behandelt habe,
und will in der letzten Yorlesung die Wege des Triumphs
bei anderen Feldherren in ihren Erlebnissen aufspiiren.

Fiinfte Vorlesung
(21, August 1923)

Wenn ich mich beute mit der Seelenanalyse der Feldher
ren zu befassen gedenke, so will ich mit demjenigen Feld
herrn beginnen, dem der erste Platz gebiihrt: mit Napo
leon, denn er hatte nicht seinesgleichen. Er, dieser Kriegs-
gott, schreibt iiber sicb selbst folgendermaBen: „Es gibt kei-

nen angstlicheren, kleinmiitigeren Menschen ais mich, wenn

ich im Kriege vor einem EntschluB stehe. Ich sehe alles

16*
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schwarz, fiirchte mich wie ein Madchen, das gebaren soli;
aber sobald der EntschluB gefaBt ist, so ist die Qual zu

Ende, dann eile ich an die Ausfiihrung.“ Eine Illustration

dieser Worte habe ich an meinem Beispiel gezeigt. Der

Wille will keine Qual, er sucht nach Kraft. Ófters hat Na
poleon von der „Sonne von Austerlitz“ gesprochen, weil

das seine schónste und kuhnste Konzeption war, seine ge-

wagteste Schlacht, drei Kaiser kampften gegen ihn. Schein-

bar gibt es fur den Kampf unerschutterliche Gesetze. Na
poleon miBachtet sie, er macht es auf seine Art iiber-

raschend, unberechenbar und verbliifft die Menschen durch

seine Einfalle, die niemand voraussehen konnte.

Um einen solchen EntschluB zu fassen, hat er sich sicher-

lich gequalt und mit sich selber gerungen, so wie er mit

sich gerungen haben mag, ais er nach Waterloo auf die

Insel St. Helena gehen muBte, mit einer von Verrat und Er-

niedrigungen miiden Seele. Aber auch dort war seine Qual
keine Schwache, denn zuweilen sucht auch eine starkę
Seele nach Qual.

Nehmen wir Beispiele groBer Konzeptionen aus der eige-
nen Geschichte. Wahlen wir die Generale Prądzyński und

Skrzynecki. Prądzyński hat immer neue und kiihne Piane,
die General Skrzynecki und seinem Stabschef Chrzanowski

oft wie unerfiillbarer Wahnwitz erscheinen. Selbst den ein-

fachen Planen Prądzyńskis hringen jene beiden nur ein iro-

nisches Lacheln entgegen. Auf den Knien fleht er den

Feldherrn an, ihm seine Bitte zu erfiillen und mit den An-

griffsoperationen zu beginnen. General Skrzynecki gibt
nach, aber ungern und ohne rechten Glauben. So hat denn

auch die Ausfuhrung des Plans keine Lebenskraft, die Ar-

beit der Fiihrung ist schwachlich. Dennoch kommt es zum

Siege bei Dąb-Wielki und zu einer Ermiidung des Generals
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Diebitsch, die nur Skrzynecki nicht auszuniitzen vermag.
Eine Konzeption, die nur halb iibernommen wird, ist von

vornherein zum Tode verurteilt. Der Feldherr liebt sie

nicht, und ihr Schópfer siebt, wie sie verunstaltet wird. Wir

wissen, daB die Verfolgung der gescblagenen russiscben Ar-

mee nach dem Siege bei Dąb-Wielki sehr trage von dem

langmiitigen Łubieński gefiihrt wird. Es ereignet sich ein

wunderbarer Gliickszufall, der einzig dasteht: die Papiere
des Generals Diebitsch fallen in polniscbe Hande, seine

Piane sind aufgedeckt; aber Skrzynecki macht sich das

nicht zunutze, sondern berat sich und zaudert, und auf die

Bitten Prądzyńskis antwortet er, daB er nicht wie Kości
uszko bei Maciejowice enden wolle.

Das Ende kam aber bei Ostrolenka . . . Das ist ein Bei-

spiel dafiir, was geschieht, wenn der Feldherr keine feste

Konzeption hat, sondern die Gedanken seiner Umgebung
aufnimmt, mehrere zerstiickelte und lebensscbwacbe Piane,
die keine Kraft und keinen Glauben einfloBen.

Eine andere Seite der Sache: ich habe an die Reibungen
mit den politischen Stellen erinnert. Jeder Feldherr erlebt

solcbe Reibungen; er ist ein Teil der Politik seines Landes,
die Kriegstatigkeit beeinfluBt sie, und Reibungen sind un-

vermeidlich, insofern der Feldherr nicht zugleich Diktator

ist, d. h. derjenige, der in seiner Person alle Konzeptionen
vereint und die Freibeit der Wahl zwischen ihnen hat.

Das Beispiel eines Kampfes mit den politischen Fak-

toren und der Niederlage in einem solchen Kampf ist Ge
neral Nivelle. Ais im Jahre 1917 die Ereignisse in RuBland

die Deutschen von einem Gegner befreit hatten, stand an

der Spitze der franzósischen Armee der General Nivelle,
der vom Rangę eines Artillerie-Obersten sehr schnell zu die-

ser hoben Stellung aufgeriickt war, nachdem er seine her-
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vorragenden Fahigkeiten dafiir bewiesen hatte. DasHeerwar

gerade in die groBe Holle von Verdun geworfen worden.

NiveUe hielt den Kampf durch, in dessen Verlauf eine Mil-

lion Menschen fielen. Der Erfolg seiner Piane war derart,
daB Lloyd George die Forderung erhob, dieser General

solle auch die englische Armee fiibren. Aber das Kabinett

Briand war gestiirzt, und Ribot wollte sicb nicht mit den

„napoleonischen Planen44 Nivelles einverstanden erklaren,
zu dereń Verwirklicbung eine weitere Million Menschen

zusammengezogen worden war. Man macht ihm den Vor-

wurf, er spare nicht mit Menschenleben, er sei verschwen-

derisch im BlutvergieBen. Er kommt nacb Paris, man pro-
testiert dagegen, daB die Feste Douaumont gestiirmt wer-

den soli, denn dabei wiirden 60 000 Menschenleben geop-
fert werden miissen; es befanden sich dort aber nur 4000

Mann . . . Im Streit der Meinungen entwickelten sicb die

Dinge so, daB Nivelle seinen Riicktritt einreichen muBte.

Wahrend der groBen franzósiscben Revolution beschrankte

man die Heerfiihrer nocb starker; jeder hatte im Konvent

seinen Schutzengel und muBte sich mit ihm beraten nnd

ihm Bericbte vorlegen. Napoleon allein beacbtete sie nicht;
er schreibt an seine Frau: „Ich habe niemand um Rat ge-

fragt, ich hatte damit die ganze Sache geschwaeht, wenn

ich mich mit anderen beraten hatte, und auch meine Seele

ware durch die Beriibrung mit anderen geschwaeht wor
den.44

Ich wende mich einem Beispiel zu, das aus der groBen,
berrlicben Schlacht bei Mukden entnommen ist: Oyama
und Kuropatkin. Der russische General fiibrt seine Ak-

tionen nach den bekannten Mustern durch, der japanische
wirkt durch Uberrascbung und Gescbwindigkeit. Einer der

japanischen Generale soli einen demonstrativen Angriff
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unternehmen, um die russischen Krafte abzulenken. Kuro-

patkin klammerte sich krampfhaft an den Bahnkórper, so

fiihren die Japaner gegen diese Stelle einen Scheinangriff
aus. Oberstleutnant Kawekami fiihrte zwei Schwadronen

aus 12 Offizieren und 160 Mann derart, daB sie im Riicken

des Feindes auftauchen und zur Zerstórung des Eisenbahn-

geleises iibergehen sollten. Anderthalb russische Divisionen

hatten den Bahnkórper zu scbiitzen und diese kleine Ab-

teilung aufzuspiiren. Sie aber verdoppelte sich, erschreckte

den Feind, macbte immer neue Ausfalle, schien an ver-

schiedenen Stellen zugleicb zu sein. Sie bat anderthalb Di-

visionen von Mukden abgelenkt. Nun geht der Japaner
zum Scheinangriff iiber. Er ist vier Tage friiher ausge-

riickt, hat Tag fur Tag Stellungen erobert, die russischen

Hauptkrafte in Angst und Unruhe versetzt. Die Begriffe
davon, wo sich die japanische Hauptmacht befindet, bat er

dermaBen verwirrt, daB das erste sibirische Armeekorps
zur Verteidigung eines scbeinbar bedrohten Abscbnitts mar-

schieren muB, um dort zu erfahren, daB es gerade 80 Kilo-

meter von der Stelle entfernt ist, an der es dringend be-

nótigt wird; so muB es sofort umkebren.

Der General, der diesen Scheinangriff leitete, verlor

zwar Menschenleben, bat aber nicbt um Verstarkungen. Er

wuBte: wenn er zugrunde ging, diente es dazu, daB andere

den Durchbruch machen konnten. Er lebte und starb ais

ein echter Soldat. Das ist das wunderbarste Beispiel.
Die Konzeption, eine fliichtige Schópfung, muB aus dem

Willen der Untergebenen flieBen und in ihren Seelen wie-

derum die psychischen Knoten kniipfen, die sie leiten. Der

herrlichste Sieg ist derjenige, bei dem der Wille in der

Seele des Gegners solche psychischen Knoten kniipft, so

daB er ibnen gehorchen muB, daB er dort schwacb wird, wo
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ich es will. Die Konzeption, von eisernem Willen geleitet,
dringt in die gegnerischen Piane ein und vernichtet sie.

Damals in der Schlacht bei Mukden war die Seele Kuropat-
kins wie eine Harfę, auf welcher der Feind spielte. Das ge-
hórt zu den Wundern der Fiihrung. Wir sind Kameraden

und machen im GroBen und im Kleinen die Arbeit der

Fiihrung durch. Nach diesen Beispielen aus groBen Krie-

gen will ich noch ein Beispiel aus den uns nachstliegenden
Erfahrungen anfiihren.

Ich verlieB Belina, ais er allein mit seinen Ulanen gegen
Wilno ritt; er hatte den Befehl, iiberraschend vorzustoBen,
den Feind zu zermiirben und sich bis zur Ankunft der In-

fanterie in der Stadt zu halten. Am ersten Tage erreichte

er die Mitte des vorgesehenen Anmarschweges und machte

in Bieniakonie halt. Dort wartete er vergeblich auf die In-

fanterie und ritt am nachsten Tage weiter. In Pawłowo er-

reicht ihn der verspatete Befehl: „Halt machen und auf

die Ankunft der Infanterie in Soleczniki warten.“ Aber die
sen Ort hat er bereits im Riicken, soli er nun umkehren?

Er zogert und qualt sich: Er hesitzt nur 1100 Mann,
Pferde und Sabel; aber er liebt seine Waffe. Zum ersten-

mal sollen seine Leute etwas so Wichtiges vollbringen, da

soli er den Ruhm der Eroberung von Wilno einem anderen

iiberlassen? Was tun? Er zaudert voller Qual. Um die qua-
lenden Gedanken loszuwerden, iiberlieBen sie es dem Los

durch ScheibenschieBen. Darauf beschlossen sie, weiterzu-

reiten. Eben weil das Losen vorubergehend ein Ausruhen

der Gedanken war. Ich muB gestehen, daB ich in solchen

Augenblicken eine Patience lege, und wenn ich sehr un-

ruhig bin, wahle ich die leichtesten, damit sie aufgehen.
Ich habe Sie in die Geheimnisse der Fiihrerschaft ein-

gefiihrt, indem ich selbst nach der Wahrheit suchte. Es ist
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das seltsame Geheimnis des Fiihrertums, daB es auBer-

ordentlich tief in die Seele des Untergebenen eingreift und

eine so starkę Herrschaft ausiibt, wie sie die Welt sonst

nicht kennt. Also muB der Grundsatz des Feldberrn lauten:

du nimmst Seele, so gib Seele!

Es ist schwer, die Wahrheit iiber die eigene Seele zu

sagen und an sie zu denken. Dennocb habe ich mich be-

miiht, aucb dariiber die Wahrheit offen auszudriicken.

Wenn du ais Fiihrer etwas vollbringen willst, dann muBt

du die Wahrheit der Seele suchen. Sieh ihr ins Auge, denn

die Wahrheit ist starli und ist die Kraft der Seele. Sie ist

eine Góttin. Der Schwache vertragt ihren Blick nicht und

walzt sich davor im Staube; selbst der Starkę wankt unter

diesem Blick, aber er wird niemals stiirzen. Er ist es, der

aus den Augen der Góttin den Befehl des Willens liest.





Vom Wesen der Fiihrung



Diese Vorlesungen des Marschalls Piłsudski wurden in

Warschau am 19. und 26. Januar 1925 gehalten. Die erste

war der taktischen Fuhrung, die zweite der hóheren Trup-
penfuhrung gewidmet. Beide wurden vor einer hauptsach-
lich aus Offizieren bestehenden Zuhorerschaft gehalten.



Erste Vorlesung
(19. Januar 1925)

Wenn ich vor diese Zuhorerschaft hintrete, kommen mir

die lange verflossenen Jahre in Erinnerung, da ich einst in

den Stadten Galiziens versuchte, das polnische Denken dazu

anzuregen, sich mit den Erscheinungen des Krieges zu be-

fassen. Ais einem geistig lebendigen Mannę schien es mir

unmóglich, daB Menschen nicht wissen sollten, welch star-

ken EinfluB auf ihr Leben und auf ibre Schicksale in der

Vergangenheit und auch in der nacbsten Zukunft die

Kriegsvorgange batten. Es schien mir einfach unverstand-

lich, warum die Menschen so gleichgiiltig und gelassen an

diesen Erscheinungen voriibergingen, von denen sie doch

eines Tages iiberrannt wiirden, warum sich diese Menschen

nicht die Miihe gaben, diese Dinge zu erforschen, warum

sie an ihrem eigenen Schicksal, an ihren eigenen Interessen

achtlos vorbeigingen und das Ungliick des Krieges, den sie

doch fiirchten, und die Befreiung, um die sie in den Kir-

chen zu Gott flehen, nicht verstehen wollten.

Ich versuchte damals — und das betrachtete ich ais den

Anfang meiner militarischen Laufbahn — den Menschen

einen freilich nur allgemeinen Begriff von den Erscheinun
gen des Krieges, wie ich sie verstand, zu geben. Ich freue

mich, daB ich jetzt, nach langen Jahren meine friihere Ar-

beit gewissermaBen fortsetzen darf.

Geehrte Zuhórer! Ich selbst habe meine Kriegsstudien
auf ganz besondere Weise betrieben. Ich begann meine Stu-
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dien nicht so wie die anderen; ich fiihrte sie ohne irgend-
welche Lehrer durch, ich bin also, was man einen Auto-

didakten nennt. Ich bahnte mir den Weg durch ein gan-
zes Gestriipp von niederdriickenden Widerspriichen und

Schwierigkeiten, ohne irgend jemand zu fragen, wie man

diese Widerspriiche lósen kónnte. Hatte meine, wenn ich so

sagen darf, seltsame Arbeit auf diesem Gebiet Erfolg, so

habe ich ihn, offen gestanden, nur einer besonderen Be-

gabung fur dieses Fach zu verdanken. Sonst hatte ich unter

dieser driickenden Riesenlast zusammenbrechen miissen,
und wenn ich dank einer ungewóhnlichen Befahigung, eines

Talentes gerade fiir dieses Gebiet diese Arbeit dennoch er-

folgreich beenden durfte, so sagę ich das jetzt nicht, um

mich dessen zu riihmen, sondern nur, um Ihnen darzulegen,
daB der Selbstunterricht in der Methode und in der Ein-

stellung zur Arbeit tiefe Spuren hinterlaBt, wahrend den

anderen das von den Lehrern schon vorgekaut und vorbe-

reitet wird. Sie werden wahrscheinlich auch in meinen jet-
zigen Ausfiihrungen Spuren davon finden.

Ais ich ein Dutzend Jahre vor dem Kriege meine milita-

rischen Studien begann, hatte ich nur ganz allgemeine Be-

griffe vom Militar, Begriffe, denen wir alle unter uns he-

gegnen.
Wenn Sie an militarische Dinge herantreten oder in sie

hineinkommen, oder auch wenn Sie dariiber nachdenken,
ohne mit ihnen dienstlich in Beriihrang zu kommen, und

wenn Sie sich dabei unvermittelt die Frage vorlegen, was

den Soldatenstand gegeniiber den Nichtsoldaten kennzeich-

net, so werden Sie stets ein deutliches Merkmal finden:

Soldat sein bedeutet eine unertragliche Unterwerfung eines

Menschen unter den anderen, dem der Soldat zu unbe-

dingtem Gehorsam verpflichtet ist.
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Das fiihrt sogleich zu einem allgemeinen Begriff, den

man mit noch so wenig Uberlegung findet: der Gehorsam

gegen denjenigen, der die Befehle erteilt. Danach miiBte es

scheinen, daB der Begriff der Fiihrung das ganze milita-

rische Denken durchdringt, daB bei allen militarischen Fra-

gen zuerst in Rechnung gestellt werden sollte, was Fiihrer-

tum ist und was die Arbeit des Fiihrers bildet. Stellen Sie

sich mein gewaltiges Erstaunen vor, ais ich am Beginn mei-

ner Studien ganz davon betaubt wurde, wie ich vorfand,
daB es gar nicht so ist, wie ich entdeckte, daB gerade das,
was ich voraussetzte und was ich suchte — die Rolle des

Menschen in Befehlserteilung und Befehlsempfang —, in

dem riesenhaften Materiał, das ich durchforschte, indem

ich ein Buch nach dem anderen las, gar nicht zu finden sei.

Das schien mir ein so ungeheurer Unsinn, etwas dermaBen

Lacherliches und Widersinniges, daB ich mir selber nicht

glauben wollte. Es kam mir vor, ais ob entweder ich so

tóricht war, nicht zu verstehen, was ich lese, oder aber um-

gekehrt, ais ob die Herren vom Militar nicht imstande wa-

ren, das auszudriicken, was sie in der Tat fiihlen. Ich fand

die Arbeit standig und planmaBig iiberhauft mit allerhand

Formelkram, Vorschriften und abermals Vorschriften, hin-

ter denen ich den Menschen nicht sehen konnte. Ich begeg-
nete einer Menge verschiedenartigster technischer Begriffs-
bestimmungen, einer sehr iippig entwickelten Terminologie,
hinter denen der Mensch auch gar nicht zu finden war.

Manchmal schien es mir, daB die Herren vom Militar beim

Schreiben ihrer Biicher allem Menschentum in ihren Ar-

beiten sorgfaltig aus dem Wege gingen, ais ob sie sagen

wollten, daB man nur Vorschriften, Regeln und wiederum

Regeln sowie allerlei technische Definitionen beachten

miiBte, aber nicht den Menschen.
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Ich erinnere mich meiner riesengroBen Verwunderung,
ais ich beim Lesen eines meiner ersten militarischen Bii-

cher, das ich einem eingehenden Studium unterzog, namlich

des groBen Werks des zu jener Zeit militarisch so maB-

gebenden deutschen GroBen Generalstahs, einer Berech-

nung der Truppen begegnete, bei der man den Menschen

sorgsam vermied; man rechnete da namlich nicht nach der

Menschenzahl, sondern nach Sabeln und Seitengewehren.
Es wurde also in Betracht gezogen, was der Mensch tragt,
wie wenn der Mann, der den Sabel tragt oder das Bajonett
aufblitzen laBt, gar nicht vorhanden ware, wie wenn die

Geschiitze von niemand bedient wiirden. In demselben

Werk las ich viel dariiber, daB alle Versuche, gerade diese

Sabel und Bajonette anzuwenden, vergehlich seien; denn

die Zeiten, da man mit Sabeln und Bajonetten rechnen

durfte, waren langst vorbei. Ich entsinne mich, wie erstaunt

ich war und zu der Annahme neigte, die Herren Offiziere

kónnten ihre Gedanken nicht klar ausdriicken, wenn sie

einerseits den Wert der Sabel und Bajonette leugnen und

andererseits sich selbst ais Sabel und Bajonette in Rech-

nung stellen. Lange habe ich mir, meine Herren, mit dieser

seltsamen Wahrheit keinen Rat zu schaffen gewuBt; lange
habe ich danach gesucht, was eigentlich diese sonderbare

Abneigung vor dem Menschen verursacht, daB man nach

Regeln, nach lauter toten Dingen forscht, wahrend man es

doch mit Menschen zu tun hat. Woher kommt es, und was

ist der tiefere Grund dafiir, daB ich bei allen meinen Stu-

dien immer wieder diese Arbeitsweise fand?

Erst nach langerer Zeit konnte ich mich mit dieser Me-

thode anfreunden, militarische Schulfragen zu behandeln;
erst nach langerem inneren Kampf und Selbstiiberwindung
entschloB ich mich, weiterzuarbeiten: so unsinnig kam mir
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diese Arbeit, so sinnlos diese Art von Gedankengangen vor.

Denn mir schien, daB ais wichtigstes der Mensch in den

Vordergrund geriickt werden muBte, der Mensch, der be-

fieblt, und derjenige, dem befohlen wird; indessen muBte

ich ein ganzes Meer von Regeln und Nebensachlicbkeiten

durchwaten, ehe ich zum Menschen gelangte.
Meine Herren, dieser Stand der Dinge ist nur die Aus-

wirkung einer gewaltigen technischen Arbeit, die jedes ler-

nende Glied des Soldatenstandes durchmachen muB, um

tiichtig in seinem Fach zu werden. Wenn man eine umfas-

sende Methode anwendet, so fiihrt das unbedingt zur Er-

totung des Menschen. Je weiter sich die Militartechnik ent-

wickelt, je mehr uns die verwickelte Arbeit mit dem Instru
ment der Waffe mit Beschlag belegt, desto hóher werden

die Anforderungen an den Offizier. Und ich denke mit

einem gewissen Entsetzen daran, wir werden schlieBlich

vom Offizier verlangen, daB er ein Elektrotechniker mit

den Fahigkeiten des besten Monteurs wird, daB er wie ein

Ingenieur iiher die Waffen Bescheid weiB, daB er auch ein

guter Chauffeur und Automechaniker ist und daB er iiber-

dies reiten kann und Pferdekenntnis wie ein Zirkusdirektor

besitzt, daB er die Fechtkunst gut genug beherrscht, um

selbst óffentlich ais Fechtkiinstler auf Sabel auftreten zu

kónnen, daB er nebenbei noch verschiedene gymnastische
Fertigkeiten erlernt; wir begraben ihn unter einem Berg
von Regeln, Vorschriften, schriftlichen Anweisungen und

verschiedenartigen Fachausdriicken, und am Ende wird
— fiirchte ich — kein Platz fur den Menschen iibrigblei-
ben. Mit meinen Studien babę ich mich erst dann ange-

freundet, ais ich auf dem Gebiet der Kriegsgesetze lernte,
daB die Menschenrechte geniigend gewahrleistet sind, daB

hinter einer Unmenge von Technik und Arbeit iiberall der
I 7 Piłsudski III
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Mensch bestehen bleibt. Es ist unmóglich, anderes anzu-

nehmen; denn die beste Kriegsmaschine ist nichts wert,

wenn sie der Mensch dureb scblechte oder unwillige Arbeit

verdirbt. Keine Kriegsarbeit kann etwas leisten, wenn nicht

der Mensch daran teilnimmt, wenn nicht der Mensch fur

ihre ricbtige Ausfiihrung sorgt; aber alle Febler des Men-

scben spiegeln sich auch sofort in den Ergebnissen seiner

Arbeit wider.

Nachdem ich diesen verniinftigen SchluB gezogen babę,
miiBte ich schon berubigt sein, wenn mich alle meine Stu-

dien und Beobacbtungen iiber den Krieg zu der Erkennt-

nis gebracht hatten, daB der Mensch im Kriege sehr weit

gezogene Grenzen seiner Arbeit und seiner Wirkung be-

sitzt. Mit diesem Augenblick gewinnt die Allerweltsweisheit

an Kraft, daB der Geborsam fur den Soldatenstand ver-

pflichtend ist. Das Heer wird also von Menschen gefiihrt,
die Befehle erteilen. Alles iibrige ist eine Zugabe zu den

Menschen, und sie kann diese oder andere Folgen zeitigen,
je nachdem der Mensch all diese Dinge kunstgerecht oder

nicht kunstgerecht zu verwenden versteht.

Meine Herren, um sofort alle MiBverstandnisse zu besei-

tigen, wende ich mich sogleich einem allgemeinen Irrtum

zu, der aufkommt, wenn man von Fiihrerschaft spricht. Die

gebrauchlichen Durchschnittsausdriicke scbeinen zu bezeu-

gen, daB der Mensch nicht andere Menschen hefehligen
will. Man sagt, ein Offizier hefehligt ein Regiment, der

eine hat eine Schule, der andere eine Abteilung, ein Batail-

lon, eine Armee unter seinem Befehl, und so geht es weiter.

Alle diese hier gebrauchten Begriffe lassen den Menschen

unsichtbar, sie sind Sammelbegriffe, abstrakte, tote Be
griffe. Darin liegt ein Wortirrtum, den wir sehr leicht er-

kennen, sobald wir uns in das Wesen der vom Menschen
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zu erfiillenden Arbeit vertiefen. Der Regimentskomman-
deur befehligt ein Regiment, — sebr gut —, aber warum

befehligt er nicht jeden einzelnen Mann, der in den Reihen

seines Regiments steht? Er befiehlt einem Dutzend Men-

schen, alle iibrigen stehen unter dem Befebl anderer und

werden von seinen Untergebenen befehligt. Man kann

natiirlich znr Rechtfertigung Worte finden: der Regiments-
kommandeur konne, wenn er wolle, jeden einzelnen Solda-

ten aus Reih und Glied heraustreten lassen und ihm seine

Befehle erteilen; aber das Befehligen der Unterfiibrer ist

doch nicht seine tagliche Arbeit. Dieser allgemeine Wort-

irrtum bat eher eine symbolische Bedeutung; der Begriff,
der sich auf die Tatsachen stiitzt, besagt namlich, daB der

Kommandeur seinen Unterfiihrern befiehlt, daB von unten

auf bis zu den hóehsten Chargen eine ganze Kette von

Fiihrenden besteht, welche miteinander in der Tatigkeit
der Fiihrung verbunden sind.

Wenn ich erklaren soli, was Fiihrung ist, wenn ich diese

Fiihrung naher ausdriicken soli, so habe ich in allen mei-

nen Versuchen nur eine Bezeichnung gefunden: das Wesen

der Fiihrung liegt in der Befehlserteilung. Alle Yersuche

in den und jenen Handbiichern, in den und jenen Erlaute-

rungen sind eigentlich darauf gerichtet, uns zu sagen, wie

man fiihren muB, um ein richtiger Fiihrer zu sein; aber sie

sprechen nirgends iiber das Wesen und den Inhalt der

Fiihrung. Man kann ein guter oder ein schlechter Fiihrer

sein, aber Fiihrerschaft gibt es unabbangig davon. Es ist

eine bekannte Tatsache, daB es nicht nur gute und

schlechte, sondern daB es sogar erbarmliche Fiihrer gibt,
die dennoch Fiihrer sind. Der wesentliche Inhalt der Fiih-

rung ist immer nur der menschliche Befehl, der den Men-

schen erteilt wird, die ihn erfiillen miissen. Die Tatigkeit
t7*
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der Fiihrung ist eine standige Befehlserteilung, mit allen

Folgerungen, die daraus zu ziehen sind.

Ich komme nun zu der schwersten Arbeit der Fiihrung,
namlich zur Fiihrung unter denjenigen Bedingungen, fur

die eigentlich das Heer besteht, zur Fiihrung im Kriege.
Wir haben so viele Kriegsjahre erlebt, siehen lange Jahre

walzte sich der Krieg iiber unser Land dahin. Wir wissen

gut, warum die Menschen in den Kirchen beten und um

Erlósung von Hunger, Feuer und Krieg flehen.

Der Krieg bringt ein sehr unangenehmes Gefiihl mit sich:

das Gefiihl der Angst. Die Angst aber wird durch die dro-

hende Gefahr hervorgerufen. Im Kriege ist also der Fiihrer

und der Mensch unter Gefahren tatig. Der alte Clausewitz

beginnt seine Arbeiten iiber die Philosophie des Krieges
mit der Begriffsbestimmung: Das Element, in welchem die

kriegerische Tatigkeit sich bewegt, ist Gefahr. Um Ihnen das

zu vergegenwartigen, allen denjenigen, die Sie die Kriegsge-
fahr nicht unmittelbar erlebt haben, móchte ich Ihnen ein

Beispiel hier im Saale selber gehen: Sie, meine Herren, wiir-

den meinen Ausfiihrungen ganz anders folgen, wenn hier

plótzlich die Scheiben zu klirren und Kugeln durch den Saal

zu sausen anfingen. Diese Tatigkeit inmitten eines Zustandes

der Gefahr ist fiir die Befehlserteilung eine gewohnte, all-

tagliche Sache. Die gleichen jahen Gefiihle, die — bei mei-

nem Beispiel — in diesem Saale entstehen wiirden, werden

Sie auch in der Tatigkeit des Fiihrers wie des Gefiihrten

wahrend der Kriegsgefahr finden. Das heiBt, dieAtmosphare
der Kriegsarbeit in Gefahrzustanden hat auf die Tatigkeit
der Fiihrung ihren EinfluB. Der zweiteUmstand, den Clause
witz erwahnt, ist das Handeln in UngewiBheit, d. h. in

einem Zustand seelischer Unentschlossenheit. Das riihrt

einerseits von der Gefahr her, andererseits von dem be-
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sonderen Charakter der Kriegshandlungen durch die einan-

der widerstreitenden Umstande, wovon ich noch ausfiihr-

licher sprechen werde.

Ich will diese Frage hier nur streifen. Die Unsicherheit

beruht darauf, daB man iiher den Feind, mit dem man

kampft, keine geniigenden Angaben hat; und andererseits

ergibt sie sich daraus, daB man in standigem Widerstreit

der einzelnen Tatsachen handeln muB.

Um meine Worte naher zu erlautern, will ich Ihnen

einige konstruierte, nicht historische Beispiele darlegen. Ich

spreche heute von der Fiihrung einfacherer Art, und fur

sie ist es schwierig, geschichtliche Beispiele ausfindig zu

machen; daher nehme ich erdachte Falle und bin bemuht,
so zu den Gesetzen der Fiihrung zu gelangen.

Meine Herren, ein jeder von Ihnen, der Soldat ist, kennt

gewiB den Weg, den ich oft benutze und oft gesehen hahe,
die StraBe nach Rembertów. Bei der Biegung der Chaussee

Warschau—Brześć auf Rembertów zu befinden sich am

Weg verschiedene, zerstreut liegende Bauten, und schlieB-

lich fiihrt der Weg iiber Rembertów nach dem Wald. Vor

dem Walde liegt eine Hiigelkette, die eine ziemliche Anzahl

von Menschen zu decken vermag.
Ais ein Beispiel, das die Arbeit eines Fiihrers unter Ge-

fahr und Unsicherheit erlautern soli, wahle ich folgenden
Tatbestand: der Ahend sinkt, und auf diesem Wege er-

scheint ein Zug Kavallerie mit einem Gruppenfiihrer an

der Spitze, welcher feststellen soli, wo sich der Feind auf-

gestellt hat. An der Wegbiegung empfangen ihn Schiisse

vom Walde her. Das ist die Lagę, der sich der Fiihrer die-

ses kleinen Haufleins Soldaten aus 10 bis 15 Ulanen gegen-
iibersieht. Das erste, was in die Augen springt, ist die Móg-
lichkeit, daB er nun von sich aus verschiedene Entscheidun-
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gen trifft. Er ist in seiner Wahl vollstandig frei und muB

sich unverziiglich entscheiden. Das erste ware die Feststel-

lung, daB der Feind am Walde Aufstellung genommen liat

und schieBt; er braucht also nicht weiterzugehen — er hat

das Seinige getan und seine Aufgabe gelóst. Die zweite Ent-

scheidung ware die, festzustellen zu suchen, um was fur

einen Feind es sich handelt, ibn also aus der Nahe zu be-

obachten. Die dritte Entscheidung ware, wenn die Kugeln
zu dicht pfeifen, sich etwas zuriickzuziehen, eine Deckung
ausfindig zu machen und eine Meldung zu schreiben, daB

man den Feind aufmerksam beobachte. Ich sehe, daB die

Herren ais erfahrene Kavalleristen lachen. Wir haben also

drei einfache Entscheidungen — es gibt dereń aber noch

eine ganze Menge. Der Mann, der die Fiihrung innehat, be-

sitzt in dieser Hinsicht volle Freiheit der Wahl. Er kann

ganz ruhig seinen EntschluB fassen, kann das eine, das

zweite oder das dritte tun.

Die Herren, die nicht zu der Waffengattung gehóren,
welche ich fur mein Beispiel wahlte, miissen ebenfalls iiber

den groBen Faktor ein wenig Bescheid wissen, der bei der

Kavallerie eine Rolle spielt: iiber die Pferde. Hier gibt es

wiederum eine Menge von Entscheidungen, die mit dem

Pferde zusammenhangen. Die erste: ich mache halt, in der

Nahe befinden sich steinerne Gebaude, hinter ihnen werde

ich die Pferde in Deckung bringen. Ein anderer glaubt, daB

der Feind sich zuriickziehe, und denkt: ich werde einen

Angriff ausfiihren und, ohne Pferde und Menschen zu

schonen, drauflos reiten, um so schnell wie móglich an den

schwach feuernden Feind heranzukommen. Wir haben also

ein Beispiel, bei dem der Mensch verschiedene Entschei
dungen zur Auswahl hat, dereń es aber sehr viele gibt. Ja,
es gibt auch eine Entscheidung, und sie ist eine der schlech-
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testen: nicht zu wissen, wie man sieh entscheiden soli, und

im Kugelregen stehenzubleiben; das fiibrt zweifellos zum

Verlust von Pferden und Menschen. SchlieBlicb kann man

auch die allerschlechteste Entscbeidung treffen: alle stehen

lassen und sieh in das steinerne Haus fliiebten, welches

Schutz bietet. Das ist eine Entscheidung, die in Kriegszei-
ten oft vorkommt; man kann sie mit verschiedenen Vor-

wanden bemanteln, z. B. damit, daB man eine Meldung an

den Vorgesetzten schreiben miiBte und dazu Rube brauchte.

So baben wir also in einer ganz einfachen Lagę, wie sie in

Kriegszeiten fast alltaglicb vorkommt, einen Unterfiihrer,
der vor die Móglichkeit gestellt ist, seine Entscheidungen
nacb verschiedenen Richtungen zu treffen; er hat freie

Wahl, was er tun soli.

Wir wollen, meine Herren, jetzt ein anderes Beispiel aus

einer anderen Waffengattung, und zwar aus der Artillerie

wahlen. Ich nehme die Lagę auf dem gleichen Wege am

folgenden Tage an. Auf der StraBe nacb Rembertów zieht

sieh der Feind zuriick; zuerst marschiert ein Bataillon In-

fanterie, ihm folgt eine Artillerie-Batterie. Man hórt

Schiisse, der Kommandant der Batterie erbalt den Befehl,
die Geschiitze nach vorne zu bringen, in Stellung zu gehen
und das Feuer zu eróffnen. Wir baben wiederum fur den

Kommandanten eine ganze Reihe von Entscheidungen, die

jenen sehr ahnlich sind, die der Kavallerist zu treffen hatte.

Er kann lange iiberlegen; dann steht die Batterie mit ihrer

langen Kette von Fahrzeugen mitten auf der StraBe, ver-

sperrt den anderen den Weg und leistet dem vorriickenden

Infanterie-Bataillon nicht die erforderliche Hilfe. Eine an-

dere Entscheidung ware folgende: sofort die Arbeit der

Batterie zu organisieren, eine Stellung fiir die Geschiitze zu

finden, alles das móglichst rascb auszufuhren, da der Vor-
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gesetzte anscheinend die Hilfe des Artilleriefeuers wiinseht.

Bei dieser Entscheidung kann er seine Kanonen entweder

etwas nach vorne oder weiter nach hinten aufstellen; dabei

niitzt er entweder die ganze Tragweite seiner Geschiitze auf

den zuriickweichenden Feind aus, oder aber er ist — wenn

er mehr nach hinten in Stellung gegangen ist — nicht im-

stande, von der SchuBweite der Kanonen einen oder andert-

halb Kilometer auszuniitzen.

Sobald er den Befehl erteilt hat, beginnen sich neue Fol-

gen daraus auszuwirken. Ist der Befehl, der den EntschluB

des Konunandanten ausdriickt, scbon durcb seine Unterfiih-

rer ausgefiihrt, von denen ebenfalls ein jeder in seinen

Grenzen die freie Wahl seines Handelns besitzt, so werden

sich nacheinander die bereits unvermeidlichen Folgen ab-

wickeln, und der Fiihrer muB die Verantwortung auf sich

nehmen.

In unserem Beispiel von der Kavallerie-Erkundung wiirde

ein Befehl zum Vorriicken ais Folgę groBe Verluste zeiti-

gen; denn da man nicht weiB, wie stark der Feind ist, kann

die Abteilung auf eine starkere Truppe stoBen, die sie auf-

reibt; sie wird dann im weiteren Kampf fehlen. Im zweiten

Falle kann der Gruppenfiihrer eine Meldung schreiben,
die aber die Lagę nicht geniigend aufklart; dadurch gerat
die Hauptmacht am folgenden Tage in eine ungiinstige
Lagę, weil die Kavallerie ihre Aufgahe nicht bis ins letzte

erfiillt hat. Nacheinander werden da verschiedene Folgen
eintreten und werden sich so weitgehend auswirken, daB es

unmóglich ist, sie auszuschalten. Denn schon mit dem

Augenblick der Befehlserteilung sind sie vollendete Tat-

sache.

Wenn dieAusfiihrung einesBefehls begonnen hat, so kann

man sie nur durch einen neuen Befehl unterbrechen oder
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widerrufen, der jedoch abermals die Wahl verschiedener

Entscheidungen offen laBt.

Meine Herren, ich werde niemals den Eindruck verges-

sen, den ich empfing, ais ich zu der Uberzeugung gelangte,
daB der Mensch mit seiner Handlungsfreiheit dennoch vor-

handen ist, daB trotz der ganzen Unmenge technischer Ar-

beit, welche die Kriegsleute zu bewaltigen haben, es doch

den Menschen gibt, der in der Wahl seiner Entschliisse frei

ist. Es gibt also doch so etwas wie Willensfreiheit, so etwas

wie eine Verneinung der Zwangslaufigkeit der Kriegsarbeit.
Wenn man tiefer in das Wesen des Krieges eindringt,
kommt das noch scharfer zum Ausdruck, so daB man sagen
kann: vielleicht in keiner menschlichen Tatigkeit ist das

Vorhandensein des freien Willens so augenscheinlich wie

gerade im Kriege. Mit dem Augenblick jedoch, in dem ein

Befehl erteilt ist, treten mit eiserner Notwendigkeit die ver-

schiedenartigsten Folgeerscheinungen ein; sie sind bei je-
der Entscheidung anders und rufen das hervor, wovon ich

vorher sprach: eine Verstrickung in einander widerstrei-

tende Umstande. Hat jemand den Weg nach rechts einge-
schlagen, so bedeutet das, daB er sich tatsachlich nach

rechts gewandt hat; bleibt jemand auf der Stelle stehen, so

bedeutet das, daB er nicht vorwartsgeriickt ist. Das schlieBt

das Erteilen eines anderen Befehls aus; ist aber ein ande-

rer Befehl erteilt, so schlieBt er wiederum die iibrigen Be-

fehle aus, die man noch hatte erteilen kónnen.

Daraus folgen fiir die Tatigkeit der Fiihrung sehr weit-

reichende Widerspriiche. Hatte der Leutnant, der die Rei-

terabteilung an der StraBenbiegung nach Rembertów befeh-

ligte, langer nachdenken mógen, so wiirde er diese Wider-

spriiche mit Leichtigkeit herausgefunden haben. Sie beruh-

ten auf der Móglichkeit, daB seine Abteilung beim Vor-
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gehen stark geschwacht werden konnte, daB er auch Pferde

verlieren konnte; jedes Vorgehen ware also mit einer

Schwachung der Kraft seiner Abteilung, der fiir sein Regi
ment notigen Kraft verbunden. Wenn er aber umgekehrt
nicbt vorgehen wiirde, so konnte er nicht liefern, was man

ihm aufgetragen hatte: nahere Nachrichten iiber den Feind

zu erhalten. Wir haben also einen Widerspruch, den man

durcb Uberlegung nicht lósen kann; denn was zur Erkun-

dung des Feindes gut ist, das ist ungiinstig hinsichtlich der

Verluste, die man erleiden muB. Nehmen wir an, er hatte

bescblossen, seine Aufgabe zu erfiillen, so werden dadurch

die Pferde, die eigentlichen Werkzeuge seiner Arbeit, star-

ker ermiidet und morgen weniger geeignet zum bevorstehen-

den Tagewerk sein; sie werden langer unter dem Sattel blei-

ben; Pferd und Reiter kommen sehr schlecht davon, wenn

sie nachts im Notquartier bleiben miissen. Hier entsteht ein

neuer Widerspruch, den man nur dadurch lósen kann, daB

man einen Befehl erteilt und die Verantwortung fiir das

Befohlene auf sich nimmt.

Nehmen wir das Beispiel von der Artillerie, so kann hier

die Wahl einer nicht weit nach vorne gelegenen Stellung
der Infanterie betrachtliche Hilfe bringen; die Artillerie

braucht ihren Platz nicht zu wechseln und wird iiberdies

den Truppen sofort auf einem weiteren Raum móglichst
weitgehenden Schutz bieten kónnen; andererseits kann

dann die Infanterie leicht unter ihr Feuer geraten. Aber-

mals haben wir hier den Widerstreit; einerseits die Verluste

von Menschen und Pferden an den Geschiitzen, andererseits

die Wirkung, die man in der gegebenen Lagę aus den Werk-

zeugen zur Kriegsarbeit herausholen kann. Der Widerstreit

ist unmóglich zu lósen, solange nicht der EntschluB fallt,
der alle diese Widerspriiche beiseite schiebt. Man stellt ałle
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guten Moglichkeiten um der einen willen zuriick, die man

bei seinem Entschlusse wahlt.

Dieses unvermeidliche System im Kriege: das Handeln

unter Gefahr, das Handeln in Unsicherheit, das Handeln in

stiindigen Widerspriichen und ihre Entscheidung allein

durch den Befehl ist eine dauernde Erscheinung und die

dauernde Tatigkeit der Fiihrung.
Es ist kein Wunder, meine Herrschaften, daB die Men-

schen bisweilen schwer an der Pflicht der Fiihrung tragen.
Jeder, der in einem anderen Beruf arbeitet, weiB, wie

schwer es ist, sich einerseits immerfort in die Widerspriiche
der Arbeit zu verwickeln und andererseits unter standiger
Gefahr zu wirken und zu schaffen. Das aber ist das Element

eines jeden Handelns im Kriege und jeder Tatigkeit eines

Befehlshabers, mit dem jeder Fiihrer stets und ununterbro-

chen rechnen muB.

Da nun Fiihrung gleichbedeutend mit Befehlen ist, so

móchte ich die Arbeitsweise der Befehlserteilung analysie-
ren. Man gibt auf dreierlei Art Befehle: miindlich, schrift-

lich oder durch Vermittlung eines Menschen zum anderen,
also durch Boten. Alles, was Telephonieren oder ahnlich

heiBt, wird auf eine dieser Arten zuriickgefiihrt. Je nach

dieser oder jener Methode zu befehlen, gewinnt oder ver-

liert die Kraft des Befehls an Wert. Jede Methode hat ihre

guten und ihre schlechten Seiten.

Die erste Methode bringt den ganzen befehlenden Men
schen nahe und legt dadurch seine ganze Kraft oder Kraft-

losigkeit bloB. Am starksten wirkt ein Befehl, wenn er un-

mittelbar erteilt wird, wenn man den Menschen ansieht und

seine eigenen inneren Schwankungen nicht zeigt. In solchen

Fallen erhalt der Befehl gróBeren Nachdruck, und es gibt
gewisse Dinge, die im Gedachtnis starker haften bleiben,
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wenn sie in starkerem Tonę gesagt werden. Hier beginnt
aber die gefahrliche Seite dieser Art von Befehlen.

Wenn der miindliche Befehl aucb die gute Seite hat, daB

er den ganzen Menschen yergegenwartigt, der ihn erteilt,
so bat er doch auch seine schwacbe Seite: die spateren Ein-

driicke verwischen die Kraft des miindlicben im Vergleich
zum scbriftlichen Befehl, den man selbst hundertmal wie-

der durchlesen kann.

Der unmittelbar gegebene Befehl hat die Kraft des Men
schen, der ihn erteilt, der geschriebene jedoch schwacht

diese Kraft immer ab. Es ist schwer von den Menschen zu

verlangen, daB sie im Schreihen von Befehlen einen eigenen
Stil haben und fahig sein sollen, dem Befehl einen kraft-

vollen Stil zu geben.
Am schwachsten dagegen ist die miindliche Befehlsertei-

lung durch einen Boten. Diese Methode wird haufig bei der

Befehlsubermittlung gróBerer Einheiten — ahnlich wie bei

kleineren Verbanden — gebraucht. Sie hesitzt alle schwa-

chen Seiten der unmittelbaren Fiihrung und auch alle

schwachen Seiten der schriftlichen Ubermittlung und ge-
wahrt dem Befehl kaum einen Vorzug. Deshalb muB der

durch einen Boten iibermittelte Befehl sehr kurz sein; es

ist nicht móglich, allzu ausfiihrlich vermittels eines anderen

Menschen zu befehlen.

Ich habe mich etwas langer bei der Methode des Befeh-

lens aufgehalten, weil von ihr viel bei der Tatigkeit der

Befehlserteilung abhangt. Das liegt einfach daran, daB der

BeschluB irgend jemand mitgeteilt werden muB, und je
nach der Methode der Ubermittlung kann er entweder ver-

dorben oder in seiner urspriinglichen, nicht verdorbenen

Gestalt weitergegeben werden.

Ein unverstandener Befehl wirkt derart, ais ob der Ent-
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schluB ein anderer gewesen ware ais derjenige, der bei der

Befehlserteilung vorlag.
Daher ist das Befehlen eine der wichtigsten Bedingungen

fur die Tatigkeit der Fuhrung, eines jener Dinge, die jeder
Fuhrer gut bedenken miiBte, bevor er die ihm entspre-
chende Methode des Befehlens wahlt. Denn ein Befebl, der

nicht verstanden wurde, kann nicht der Befehl sein, der

erteilt werden sollte; er ist ein anderer Befehl mit all seinen

Folgewirkungen, die haufig ganz im Widerspruch zu den-

jenigen stehen, welche der Befehlshaber erreichen wollte.

Der Befehl und die Tatigkeit des Befehlens ais der Aus-

druck menschlicher Entschliisse gehóren daher zu den wich
tigsten Dingen im Kriege. Selbst der Klang der Stimme, mit

der ein Befehl unmittelbar erteilt wird, hat oft entschei-

denden EinfluB. Auch der Blick hat eine groBe Bedeutung,
die man sich nicht leicht vorstellen kann. Es gibt eine beson-

dere Art, sich bei unmittelbaren Befehlen so an die anderen

zu wenden, daB sich der Befehlende dem Gedachtnis und

der Seele des Befehlsempfangers einpragt. Sogar Miitter,
die ihren Kindern etwas befehlen, miissen die Stimme

heben.

Sehr geehrte Anwesende, zum SchluB der heutigen Vor-

lesung will ich einige allgemeine Gesetze feststellen.

Bei meinen Kriegsstudien habe ich immer den Menschen

gesucht; in den Werken der Kriegswissenschaft, in den Ar-

beiten militarischen Denkens fand ich ihn fast vollstandig
unter einer Fiut von Formeln und Formen, Gesetzen und

Regeln, einer Fiille technischer Bestimmungen vergraben,
welche die militarische Wissenschaft und Bildung iiberhau-

fen. Das ist eine Wirkung der Technik, die so schnell fort-

schreitet, daB man von dem seine Bildung vervollstandigen-
den Offizier immer mehr verlangt mit der stets kleiner wer-
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denden Hoffnung, daB die erforderlichen Ergebnisse er-

reicht werden kónnten. Denn die Anforderungen werden

immer mannigfaltiger und streben immer weiter ausein-

ander.

Infolge der groBen technischen Arbeit, der Arbeit der

Kriegstechnik, die wir Felddienstordnung nennen oder in

irgendwelche anderen Begriffe der Taktik einbeziehen,
durch all diese Regeln und diesen Formelkram wird der

Blick auf den Menschen verengt.
Indessen ist die wesentliche Tatsacbe aller menschlichen

Tatigkeit im Kriege diejenige der Fiibrung. Bei der Fiih-

rung aber ist der Umstand wesentlich, daB der Mensch dem

Menschen befiehlt, niemals aber einem Truppenverband.
Jeder Regimentskommandeur hat Bataillonskommandeure

und Kompaniefiihrer zu seiner Verfiigung. AuBerdem steht

ihm beim Befehligen sein Adjutant zur Seite (soweit dieser

nicht von seiner Frau beherrscht wird), ferner hat er seine

Ordonnanz.

So geht die Befehlserteilung eines Regimentskomman-
deurs unmittelbar von Mensch zu Mensch, und die Befehls
erteilung schlieBt alle Fiihrer des ganzen Heeres zu einer

Kette zusammen. Der Unteroffizier, der eine Rotte fuhrt,
kónnte mit Recht dem Obersten Feldherrn die Hand rei-

chen und ihn „Kamerad“ anreden, denn sie alle erteilen

Befehle.

Fiihrung ist Befehlen; der Befehl ist eine Handlung der

Fiihrung. Bevor man einen Befehl erteilt, muB man einen

EntschluB fassen. Die seelische Arbeit, dereń Ergebnis der

EntschluB ist, gehórt zu den wichtigsten Vorgangen; denn

sie wird im Zustand der Gefahr und der UngewiBheit und

unter standiger Verwicklung in einander widerstreitende

Umstande geleistet.
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Dadurch ist die Kriegstatigkeit bei der Fiihrung niederen

Grades gekennzeichnet, die Tag fur Tag ihr Leben erstens

in einer Atmosphare der UngewiBheit, zweitens in der Um-

gebung von Gefahren und drittens in fortwahrendem Wi-

derstreit lebt.

Da icb mich nur auf zwei Vorlesungen beschranke, will

ich mich, meine Herren, nicht langer bei der hóchst wich-

tigen Frage aufbalten und den Vorgang analysieren, wie ein

EntschluB entsteht, wie er im Menschen wachst und wie er

zum Befehl wird. Sehr oft charakterisiert den Vorgang der

Entstehung des Entschlusses im Menschen der Befehl sel-

ber.

Da ich den folgenden Vortrag der Erklarung des Unter-

schiedes zwischen der Fiihrung hoheren und niederen Gra
des widmen will, welche wieder ganz andere und neue Ver-

wicklungen fur die Fiihrung schaffen, bleibe ich jetzt bei

der Tatsache stehen, die ich nicht nochmals wiederholen

will: der Fiihrer befehligt nur die ihm unterstellten Unter-

fiihrer; Fiihrung ist Befehlen; und schlieBlich: die Fiih-

rung im Kriege ist belastet durch ihr Handeln und Befeh
len in Lebensgefahr, in UngewiBheit und inmitten standiger
Widerspriiche.

Zweite Yorlesung
(26. Januar 1925)

Heute will ich mich mit der Fiihrung hoheren Grades

hefassen. Sobald man von hóherer und niederer Fiihrung
spricht, gebraucht man Bezeichnungen, die hinsichtlich des-

sen, was hóher und was niedriger ist, recht relativ sind.

Fiihrung ist die allgemeine Bezeichnung, es bleibt der Un-

terschied: hóher und niedriger. Ich habe bei meinen ver-
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schiedenen Uberlegungen — sei es bei meinen militarischen

Arbeiten, sei es in der militarischen Organisation —- dar-

iiber nachgedacht; und ich babę dabei iiber mich selber ge-

lacht, daB vielleicht die beste Antwort darauf, was hóhere

und was niedere Fiibrung ist, darin liegt, daB man der einen

Einheit eine gróBere Aufgabe stellt und der anderen Ein-

beit nur eine kleinere Aufgabe anvertraut. Eigentlich ist

das aber eine Tautologie: eine unbedeutendere Truppen-
einheit und eine unbedeutendere Aufgabe, eine gróBere
Truppeneinheit und eine hóhere Aufgabe. Man muB das zu

erfassen suchen, was den tieferen Unterschied, den eigent-
lichen Inhalt ausmacht.

Zweifellos, meine Herren, sind alle Begriffe, die nach

Exaktheit streben, alle Begriffe, die je ein Geist erdacbt hat,
immer ungenau und bieten dem kritischen Verstand, der

die Unbestimmtheit dieses oder jenes Begriffs herausfindet

und desbalb eine andere Bezeichnung vorschlagt, keine Be-

friedigung. Ich muB also, meine Herren, feststellen, daB

alle Definitionen, aus denen man viele Folgerungen ziehen

kann, sehr schwierig sind, und muB daher tautologische
Definitionen noch fur die einfachsten halten. Das muB je-
doch einer Analyse unterzogen werden. Nebmen wir einige
Begriffsbestimmungen aus der Zeit vor dem Weltkrieg. Ich

entsinne mich nicht genau, wie diese Definitionen in dem

einen oder anderen Reglement lauteten; sie beschrieben

den Inhalt der Truppeneinheit und der Fiihrung hóheren

Grades ungefahr auf folgende Weise: es kommt darauf an,

daB eine Truppeneinheit hóheren Grades mit Waffen und

allen anderen Hilfsmitteln zur Befriedigung menschlicher

Bediirfnisse auf langere Zeit verseben wird, ais es fur die

Einheiten niederen Grades der Fali ist. So wurden Divisio-

nen und Armeekorps derart ausgeriistet, daB sie eine Woche
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hindurch jedem Kriegszufall standhalten konnten. AuBer-

dem hatten sie alle Waffenarten in geniigender Zahl, um

den feindlichen Waffen entsprechend zu begegnen, und

hatten ausreichende Lebensmittel fur den Fali, daB sie in

einem bestimmten Zeitraum keine Hilfe erhalten konnten.

Dagegen war eine Truppe niederen Grades meistens fiir

zwei Tage mit allem Notwendigen versorgt. Wenn man von

zwei Tagen spricbt, so kónnen damit nicht volle zwei Tage
gemeint sein; man muB es vielmehr so rechnen, daB diese

Dauer móglichst verkiirzt wird. Versorgung fiir zwei Tage
bedeutet, daB es bei der Berechnnng der allgemeinen Ver-

sorgung ais ein Tag gerecbnet werden muB. Denn es ware

unzulassig, eine Abteilung, die weiterfecbten soli, in eine

Lagę zu bringen, in der sie ohne Verpflegung bleibt. Dem

muB durch die geistige Arbeit des Befehlsbabers vorgebeugt
werden, indem er veranlaBt, daB die Versorgung bereitge-
stellt und taglich der Truppe móglichst regelmaBig zuge-
fiihrt wird. In den neuesten Zeiten haben sich die Kampf-
hilfsmittel infolge der Einfiihrung allerlei neuer Erfindun-

gen bedeutend vermehrt; dadnrcb vergróBert sicb mit jedem
Tage ungeheuer das Gewicht des Materials, das riesengroBe
Eisenbahnziige, z. B. fiir die Munition, beansprucht. Die

Uberzeugung griff immer weiter um sicb, die Versorgung
mit Kampfmaterial sei die Hauptsache, auf die bei der Aus-

riistung und Organisierung einer gróBeren Truppeneinheit
zu achten ist. So gibt eine gróBere Truppeneinheit die Ge-

wahr langerer Zeit, eine kleinere diejenige kiirzerer Zeit.

Die Geschichte des letzten Krieges beweist, daB das Uber-

gewicht der reinen Gefechtstatigkeit an Bedeutung zuge-
nommen hat. Meines Erachtens ist das eine ungesunde Ent-

wicklung; der Kampf ais solcber ist zwar ein starkes Mittel

der kriegerischen Aktion, aber er sollte doch immer nur ais

18 Piłsudski III
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ein Mittel angesehen werden. Er muB einem Zweck dienen,
und die Geschichte beweist, daB nicht jeder Kampf ver-

niinftig ist. Der Kampf ais solcher und die Ausriistung fur

ihn entscheiden nicht iiber die gesamte Kriegstatigkeit. Auf

der einen wie auf der anderen Seite werden die militari-

schen Handlungen um des Sieges willen unternommen. Das

Streben naeh dem Siege ist das Ziel jedes Kampfes. Wenn

aber der Sieg eingeschrankt ist, wenn er nur auf einem ver-

haltnismaBig kleinen Raum ein Ubergewicht verleiht, so bat

das noch keinen EinfluB auf den Gesamtsieg.
In meiner vorigen Vorlesung spracb ich von der Kaval-

leriestreife, die auf der Chaussee nach Brześć in der Rich-

tung auf Rembertów vorging. Sie mochte sehr gut gefiihrt
sein, sie mochte sogar einen órtlichen Sieg davongetragen
und den Feind zuriickgedrangt haben, sie konnte vom

Feinde besetztes Gebiet wiedergewonnen haben; doch das

bedeutet nichts, wenn sie nicht ihre Meldungen rechtzeitig
dem Vorgesetzten iibermittelte. Jeder kann mit seinen Pa-

trouillen anfangen, was ihm beliebt, aber wertvoll sind

solche Erkundungsgruppen nur dann, wenn sie ihre Nach-

richten zur rechten Zeit demjenigen zur Verfiigung stellen,
dem die hóhere Fiihrung obliegt. Dieses kleine Beispiel
zeigt den Wert des Kampfes auf. Nur dann ist der Kampf
ein Instrument der Kraft, ein Instrument der Starkę, wenn

er verniinftig ist und einem umfassenden Ziele dient.

Der groBe Feldherr Napoleon sagt, er hatte mehr Kriege
mit den FiiBen seiner Soldaten ais durch Kampf gewonnen,
obwohl er docb in der Kriegfiihrung ein auBergewóhn-
licher Meister war. Man kann mit vielen Methoden Uber-

macht und Sieg erlangen, der Kampf selber wird nur eine

von vielen sein. Bis auf den heutigen Tag gibt es verschie-

dene Begriffsbestimmungen der Taktik und Strategie oder
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der hóheren und niederen Taktik. Ich halte fur die wicb-

tigste Grundlage des Unterschiedes — die Zeit! Wenn die

Alten in bildlicher Darstellung ihrer Weltanschauung die

Zeit verkórpern wollten, so bedienten sie sich einer Gestalt,
die sich mit den FiiBen auf die Erdkugel stiitzt. Der Erd-

ball lag zu ihren FiiBen. Die Zeit ist ein groBer Recbenmei-

ster, eine gewaltige, unabanderliche Kraft! Man kann die

Zeit nicht durch menschliche Berecbnungen verandern. Die

Zeit laBt Kinder beranwachsen, die nocb gestem nicht ba-

ben sprechen kónnen. Die Zeit ist eine uniiberwindliche

Macht! Ich habe in meinen Gedanken iiber die Fiihrang,
fur welche die Zeit von so groBer Bedeutung ist, mit Vor-

liebe gerade durch die Zeit die Unterschiede zwischen den

verschiedenen Arten der Fubrung zu erklaren gesucht.
Worin liegt der Zeitunterschied fur die Fubrung hóheren

und niederen Grades? Gestatten Sie mir, meine Herren,
mich bei einer Sache aufzuhalten, die wir alltaglich be-

obachten und die auf die kriegerische Arbeit einen groBen
EinfluB ausiibt. Wir haben den immerwahrenden Wechsel

von Tag und Nacht; soweit unser Gedachtnis reicht, wech-

selte stets der Tag mit der Nacht ab. Die Dunkelheit der

Nacht aber beeinfluBt die Kriegstatigkeit gewaltig, und dar-

um ist fur denjenigen, der iiber die Taktik in den Kampf-
handlungen entscheidet, der Wechsel von Tag und Nacht

maBgebend. Man kann im Kriege nicht die gleichen Hand-

lungen bei Nacht wie bei Tage ausfiihren.

Die Zeit bleibt fur beide Gegner unabanderlicb. Friiher

gab es Zauberer, Fiihrer, die den Tag durch ihr Gebet ver-

langerten, um ihn ausniitzen zu kónnen, so wie das die Bi-

bel von Josua berichtet. Aber seit jenen Zeiten hat die Ge-

scłiichte einen solchen Fali nicht mehr festgestellt. Der Tag
folgt unvermeidlich auf die Nacht und verandert die

48*
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Grundlagen des Denkens und der taktischen Fiihrung mit

Notwendigkeit. Er yerandert sie tagtaglich und zwingt, Tag-
befehle in Nachtbefehle umzuandern. In allen Dingen muB

sich der Soldat anders bei Tage und anders bei Nacht ver-

halten. Bei Tage hat er namlich ein besonders stark entwik-

keltes Sinnesorgan — die Augen — zur Verfiigung; sobald

aber die Nacbt hereinbricht, wird der Gesichtssinn schwach.

Daher ist der Satz vollauf berechtigt, daB die niedere Tak-

tik mit Stunden rechnet, ibre Berechnungen nach Stunden

aufstellt, und selbst wenn sie Aufgaben von mehrtagiger
Dauer zu lósen hat, doch in Stunden kalkuliert und einen

Tag nicht iiberschreitet.

Fur die hóhere Fiihrung dagegen spielen die Augen keine

so groBe taktische Rolle wie fur die Taktik auf dem Kampf-
platz selbst. Dem Feldherrn muB an Stelle des korperlichen
ein geistiges Auge ersteben. Er muB nicht physisch, sondern

im Geiste schauen kónnen; dadurch kann er die ihm zur

Verfiigung stebende Zeit fur sich ins Riesenhafte steigern.
Wahrend also die Taktik auf dem Kampfplatz, die fur die

niedere Fiihrung maBgebend ist, nach Stunden zahlt und in

ihrer Wahrscheinlichkeitsrechnung nach Tagen miBt, so

iiberspringt indessen die hóhere Fiihrung die Stunden. Nur

in sehr seltenen Fallen wird fur eine hóhere Einheit, der

entsprechende Menschen und Hilfsmittel zur Verfiigung
stehen, eine Stunde entscheidend sein. Hier kommt es auf

Tage an. Je hóher die Fiihrung ist, desto langer werden

die Zeitraume, desto schwieriger und verwickelter die Rech-

nung.
Wende ich mich nun von der hóheren zur niederen Fiih

rung, wie sie sich beim Regiment ausdriickt, so rechnet

man dort nach meiner Erfahrung mit Stunden, stellt stan-

dig den Tag- und Nachtwechsel in Rechnung und handelt
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dementspreehend bei Tage anders ais bei Nacht. Auf Grund

der Erfahrungen scheint mir folgende Kennzeichnung
ziemlich zutreffend zu sein: Divisionen miissen mit Zeitab-

schnitten von 3 bis 4 Tagen rechnen, miissen ihre geistige
Arbeit anf 3 bis 4 Tage im voraus einrichten; Armeen miis-

sen es fur Wochen tun und die Heeresleitung fur Monate.

So schnell wachst die Progression der Zeit mit dem steigen-
den Grade der Fiihrung. Ich sagte, ihnen miiBten geistige
Augen erstehen, weil die kórperlicben nicht mehr ausrei-

cben. Hier, meine Herren, liegt die Schwierigkeit im An-

wachsen der ZeitmaBstabe.

Der Krieg ist ein Kampf zweier Gegner miteinander.

Beide sucben den Sieg. Beide besitzen fast die gleichen
Mittel fur den Kampf. Und beide Parteien sind endlich

einer groBen Herrscherin unterworfen: der Zeit. Sie geht
voriiber, fur die einen wie fur die anderen. Sie nimmt keine

Riicksicbt darauf, ob fur den einen gerade der Abend nótig
ist oder nicht.

Wenn Menschen miteinander kampfen, so nicht, um

einander Vergniigen zu bereiten; wenn Menschen miteinan
der kampfen, so gibt es Beulen. Man sucht iiber den Geg
ner das Ubergewicbt zu bekommen. Wollte man es mit

einem Kartenspiel vergleichen, so ware es ein Spiel um den

ganzen Einsatz, nachdem einmal das Spiel begonnen hat. Es

ist ein durcbsicbtiges Spiel, bei dem man nach den schwa-

cheren Kraften, nach den ungescbiitzten Stellen des Fein-

des sucht, um gerade dortbin seinen StoB zu richten. Tag-
lich ist der Kampf im Gange, selbst wenn es an der soge-

nannten Front still ist; der gedankliche Kampf der Feld-

herren geht weiter, die erkunden und suchen, wie sie ihrem

Gegner den oder jenen bósen Streich versetzen kónnen.

Bei der Fiihrung niederen Grades, meine Herren, sind
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diese Dinge verhaltnismaBig schnell zu berechnen; da war-

nen einen die Sinne, und die rauhe Waffenanwendung tut

fast augenblieklich ihre Wirkung, die man an den Ver-

lusten, an der Dichte des Feuers erkennen kann, an allen

Gerauschen und der ganzen Schlachtmusik, welche zum

neuzeitlichen Register des Krieges gebóren.
Bei der Fiihrung hóheren Grades steht mehr Zeit zur

Verfiigung. Da lassen wir die Móglicbkeit offen, durcb un-

sere Einwirkung auf den Feind alle Berechnungen zu ver-

wirren, je mehr wir die Zeit verlangern; um so mehr ver-

sucht aber auch der Feind, unsere Berechnungen durch

seine Handlungen zu durchkreuzen, und vermag alle Ent-

scheidungen und Entscbliisse zuschanden zu machen, die

uns der Oberbefehlsbaber iibermittelt hatte. Je weiter sich

die Kriegsdauer in die Lange zieht, desto gróBer werden

die geistigen Schwierigkeiten und desto mehr werden die

Berechnungen der Fiihrung erschwert und starkeren Irr-

tiimern unterworfen. Darum verkniipfte ich bei meinen

Studien verschiedene meiner Gedanken leidenschaftlich

gern gerade mit der Zeit, die man nicht iiberwinden kann,
die unahanderlich und unbesiegbar fur beide Teile ist.

So bin ich also, meine Herren, bei allen diesen Zusam-

menfassungen, bei allen Arten der Analyse, durcb die ich

zu der Erkenntnis gelangen wollte, worin sich die Fiihrung
niederen Grades von derjenigen hóheren Grades unter-

scheidet, stets zu dieser endgiiltigen Begriffsbestimmung
gelangt: jene Fiihrung hat es mit dem Kampfplatz, diese

aber mit dem ganzen Kriegsschauplatz zu tun.

Die Mittel und Aufgaben nehmen beim hóheren Grad der

Fiihrung einen ganz anderen Charakter ais beim niederen

Grad an; denn fur die eine geht es um Sieg oder Nieder-

lage auf dem Kampfplatz, fur die andere aber liegen Sieg
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oder Niederlage auf der ganzen Breite des Kriegsschauplat-
zes. Das fiihrt uns sofort zu den Begriffen der Strategie,
Taktik usw. In der verfiigbaren Zeit bat die niedere Taktik,
die Fiihrung niederen Grades auf die Sinne der Menschen

einzuwirken, mit denen sie bauptsachlicb ihre Handlungen
durchfuhren muB; die Fiihrung hóheren Grades aber schal-

tet die Sinne aus, besitzt keine Sinneswerkzeuge, sondern

erfordert zur Verrichtung ihrer Arbeit Geist.

Wenn Sie, meine Herren, sicb jetzt an meinen ersten

Vortrag erinnern wollen, bei dem ich von Clausewitz’ Be-

hauptung sprach, der Krieg sei ein Handeln unter Gefah-

ren und in UngewiBheit, so werden Sie hierbei wiederum

folgenden Unterschied finden: die kórperlicbe Gefahr ver-

ringert sich bei der hóheren Fiihrung, doch dafiir vergró-
Bert sicb die UngewiBheit, in der gebandelt werden muB.

Diese UngewiBheit wachst in einem so riesigen MaBe an,

daB man die beiden Gefahrenmomente gar nicht miteinan-

der vergleichen kann.

Gestatten Sie mir, einige geschichtliche Beispiele anzu-

fiihren, die vielleicht fur den Gegenstand, mit welchem wir

uns beschaftigen, gewisse Erklarungen, eine bestimmte Ver-

anschaulichung, eine nabere Vertrautheit gewabren kónnen.

Ais erstes Beispiel babę ich die Kriegshandlungen der

1. deutschen Armee auf den franzósischen Schlachtfeldern

im Jahre 1914 gewahlt; ihre Fiihrung war General von

Kluck anvertraut. Sie hatte gegeniiber allen anderen deut
schen Armeen eine besondere Aufgabe: auf dem Fliigel
vorzugehen. Ein jeder von Ibnen wird begreifen, wie schwer

es ist, am Fliigel zu marschieren, wenn man keinen eigenen
Stiitzpunkt besitzt, nur die freie Luft und den Feind bat,
wieviel schwerer eine solche Aufgabe ist ais die, mit den an
deren Heeresteilen en cadre vorzurucken. Darum kónnte
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man annehmen, daB man fur die Fiihrung einen der Stark-

sten ausgewahlt hatte, jemand, der Kraft und Seelenstarke

genug besaB, um diese Lagę auszuhalten und siegreich zu

iiberwinden. Man unterstellte fast sechs Armeekorps seiner

Fiihrung, das sind 300 000 bis 400 000 Mann, die mit allem

ausgeriistet waren, was zur Erfiillung der groBen ihm anver-

trauten Aufgabe geeignet war. Wenn ich die Organisation
iiberblicke, so finde ich den Willen, die Armee mit Kraft

zu wappnen. Man batte die besten Truppen auserlesen,
denn sie hatten die schwierigste Aufgabe zu Ibsen; man

hatte diejenigen ausgesucht, die auf die Frage, ob sie Deut
sche waren, antworteten: „Nein, wir sind PreuBen!44 In

ihren Reihen marschierten das pommersche Armeekorps,
das III. brandenburgische mit einem Reservekorps. Sie wa
ren mit allen Hilfsmitteln ausgeriistet, und auBerdem hatte

man ihnen noch das IX. Altonaer Armeekorps beigegeben.
Klucks Aufgabe iiberstieg das gewohnliche MaB: er sollte

den ganzen rechten Heeresfliigel decken, sollte fast alle die

Armeen sichern, die weiter von ihm entfernt marschierten,
und iiberdies hatte er, wahrend er alle anderen decken

muBte, noch den groBten Raum zu durchmessen. Ich nehme

also an, man war felsenfest davon iiberzeugt, daB der Gene
ral, dem man eine solche Aufgabe stellte, stark genug ware,

sie durchzufiihren. Die Tatsachen sprechen wirklich dafiir,
daB General von Kluck kein alltaglicher Mann war. Man

bedenke, daB er 400 000 Mann durch eine Stadt hindurch-

zwangen muBte; diese Aufgabe war ihm vor Beginn des

Vormarsches gestellt, denn etwas weiter hinter der Stadt

begann scbon die 2. Armee. Er stellte sich personlich an die

Spitze seiner Armee und bestimmte die Reihenfolge der

Truppen fur den Durchmarsch seiner Armee durch die

StraBen der Stadt — ich spreche von Aachen, Dabei behielt
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er seine Soldaten so fest in der Hand, daB der Plan, nach

dem er mit einer so gewaltigen Truppenmasse den engen

Raum so scłmell wie móglich zu durchqueren hatte, keinen

Augenblick ins Stocken kam. So iibernahm er, obwohl er

die gróBte Arbeit zu leisten hatte, sofort die Spitze des

Vormarschs, wahrend die anderen Armeefiihrer vergleichs-
weise geringere Widerstande zu iiberwinden batten. Beden-

ken wir, daB er sofort mit der 100 000 Mann starken belgi-
schen Armee zusammenstieB; er lieB sie vollstandig links

liegen, sicherte sich gegen sie nur durch schwache Krafte

und riickte, nachdem er ihr den Riicken zugewandt batte,
so weiter, ais ob dieses belgische Heer von 100 000 Mann

keinen Wert besaBe. Er ging iiber ihr Vorhandensein zur

Tagesordnung iiber, um keinen Tag von den groBen Vor-

marschstrecken zu verlieren, die seine Truppen zu bewalti-

gen hatten, wie wenn diese 100 000 Mann, die ihm eine

Entscheidungsschlacbt liefern wollten, fur ihn obne Bedeu-

tung waren. Berucksichtigen wir weiter: ais ihm die eng-

lische Armee den Weg verlegte, fiel er iiber sie unvermit-

telt her; berechnen wir den Vormarsch der 1. deutschen

Armee bis hinter Paris, so miissen wir feststellen, diese Ar
mee hat taglich einige zwanzig Kilometer zuriickgelegt, und

die Kampfe und blutigen Entscheidungsscblachten, welche

man ihr anbot, konnten den Vormarsch nicht aufhalten.

Die groBe Kraft, die besondere Charakterstarke dieses

Mannes, der Wert seiner Truppen und die Selbstsicherheit,
die Kluck besaB, sagen mir immer wieder, daB Deutschland

in ihm einen seiner tatkraftigsten Manner, seiner groBen
Feldherren gehabt hat, einen Menschen, der keine Furcht

kannte.

Beachten Sie, meine Herren, die Frage der Zeit, iiber die

dieser Mann zu entscheiden hatte. Ich werde niemals mei-
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nen Eindruck vergessen, ais ich diese Schlacht in der deut
schen Darstellung studierte. Von Kuhl, der Stabschef der

Armee von Kluck, schildert, wie man am 3. September un-

schliissig war, ob man die Marne iiberscbreiten sollte oder

nicht. Die Marne uberschreiten, das bedeutet, Paris schon

an seiner rechten Seite zu haben, und wo vorher freie Luft

war, jetzt Paris rechts hinter sich liegen zu lassen. Da er

vom Oberkommando keinen Befehl erhielt, entschloB sich

Kluck, den FluB zu uberschreiten; dann hatte er sich von

der Marne um einen ganzen, langen, deutschen Tages-
marsch entfernt und war an Paris vorbeimarschiert. Wie

schwer muB das Erlebnis dieses Mannes gewesen sein, ais

er am 5. September morgens vom Oberkommando einen

Befehl folgenden Inbalts erhielt: „Die 1. und die 2. Ar
mee verbleiben vor der Ostfront von Paris stehen, die 1. Ar
mee zwischen Oise und Marne, die Marneiibergange fest in

der Hand behaltend, die 2. Armee zwischen Marne und

Seine.“ Es war ja schon drei Tage her, daB er die Marne

hinter sich gelassen hatte, die er nach dem Befehl erst

gestem hatte erreichen sollen, er war schon weitergegangen
und vorwarts marschiert. Man Stelle sich die tiefe Enttau-

schung des Mannes vor, der so viel geleistet, aus sich und

seinen Soldaten so viel herausgeholt, mit so unbegrenztem
Kraftaufwand einen groBen Raum durcheilt hatte, um den

Feind endgiiltig zu werfen, und dem nun der Befehl seines

Vorgesetzten verkiindet: du hast, mein Lieber, zu viel ge-

tan. Wie sein Stabschef von Kuhl herichtet, wurde der In-

halt dieses drahtlos erhaltenen Befehls hin und her iiber-

legt. Man traute seinen Augen nicht. Es wurde darin das

Wort „Verbleiben“ gebraucht: „die 1. Armee verhleibt..

„Verbleiben konnten wir nicht“, sagt von Kuhl, „wir konn-

ten nur dorthin zuriickmarschieren?4 Der Befehl hesagt:
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Riickmarsch. Umkehren und zwei bis drei Tagemarsche zu-

riick, die schon vollzogene Tatsache waren. General von

Kluck muBte mit sieh selbst einen schweren Kampf aus-

kampfen, ais er diesen seltsamen Befehl erhielt: sieh

kampflos vor dem weichenden Feinde zuriickzuziehen, den

er immerfort vor sieh auf dem Riickzug hatte weichen se-

hen. Es war die Demiitigung eines Menschen, der nicht mit

der Zeit gerechnet hatte, der die Zeit iiberholen und aus der

groBen Herrscherin eine Dienerin machen wollte. Die Zeit

hatte sieh geracht. Kluck beschloB jedoch, noch einen Tag
zu bleiben; er glaubte, daB ein Armeekorps, das er zuriick-

gelassen hatte, im Falle einer Gefahr alle Sorgen erledigen
wiirde. „Ich werde bis an die Seine vorriicken“, drahtete

er an das Oberkommando. Am nachsten Tage muBte er ge-

zwungenermaBen dorthin zuriickkehren, wohin ihn jener
Befehl des Oberkommandos berief — gezwungen dnrch die

Handlungen des Feindes. Er muBte seine ganze Armee

kehrtmachen lassen, um sie zuruckzuwerfen und durch sie

das ganze Heer gegen die feindlichen Handlungen zu decken.

Der Rechenmeister Zeit riickte fur die einen wie fur die an-

dereń vor; der Rechenmeister Zeit ist der Starkę gewogen,

aher auch der Besonnenheit, und laBt sieh nicht besiegen.
Zum Vergleich gebe ich noch ein zweites Beispiel aus

meinen Studien, das ebenfalls die deutsche Armee hetrifft.

Es handelt sieh um den groBen Sieg Hindenburgs in Ost-

preuBen. Ais ich die Geschehnisse iiberblickte und meiner

Methode gemaB danach suchte, wie man den Faktor Zeit

hehandelte, ob man es verstand oder nicht verstand, die

Zeit vor seinen Siegeswagen zu spannen, war ich erstaunt —

erstaunt und einfach entsetzt. Die Geschichte liefert unbe-

strittene Tatsachen. Der friihere deutsche Befehlshaher

hatte den ersten Kampf, den die Russen ihm anboten, ver-
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loren und sich geschlagen zuriickgezogen, und zwar hatte

er diese Schlacht gegen die Armee des Generals Rennen-

kampf verloren. Man hatte den Armeefiihrer gewechselt
und die Fiihrung Mannern anvertraut, dereń Namen die

Kriegsgeschichte immer wieder nennt: Hindenburg und

Ludendorff. Sonst hatte man nichts verandert; denn inzwi-

schen waren keine Hilfstruppen eingetroffen, diese hereite-

ten sich erst zur Abfahrt vor. Es blieben also die gleichen
Krafte, die General von Prittwitz kommandiert hatte. Au-

Ber der Armee, die ihn vorher besiegt hatte, naherte sich in-

zwischen bereits eine zweite Armee, die zahlenmaBig star-

ker war ais diejenige Rennenkampfs: die Armee Samso-

nows. Halt man sich allein das vor Augen, so gelangt man

zu der Uberzeugung, daB etwas Unnatiirliches vorging.
Warum hatte zuerst Prittwitz verloren, und warum zer-

schlug dann Ludendorff eine Armee nach der anderen?

Denn nachdem er Samsonow so furchtbar geschlagen hatte,
schlug er auch den friiheren Sieger Rennenkampf aufs

Haupt. Wo verbirgt sich das menschliche Geheimnis, wo

liegt das Geheimnis der Kraft und Macht der Manner, die

solche Wunder zu vollbringen vermochten? Welche Ratsel

enthalt die Seele solcher Menschen, die so etwas leisten

kónnen? Welche groBe innere Kraft ist es, welche hero-

ischen Werte, die eine sichtbare Niederlage in einen glan-
zenden Sieg zu verwandeln vermogen?

Ais ich meine Berechnungen anstellte, sagte ich mir in

bezug auf den Sieg iiber Samsonow: diese Manner hatten

nur zwei Tage Zeit — ein ungewóhnliches ZeitmaB fur so

groBe Menschenmassen. Wenn ich fur die Umgruppierung
drei Tage veranschlagen wollte, so schien mir das bereits zu

viel; denn daB Hindenburg und Ludendorff am nachsten

Tage nicht mehr das wiirden leisten kónnen, was sie am
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Tage vorher getan hatten, war offenbar. Nur ein Tag war

zu veranschlagen, um den Sieg zu erringen. Diese beidenAr-

meefiihrer haben es also vermocht, dieZeit so zu bewaltigen,
daB die in weitem Raum manóvrierenden groBen Menscben-

massen so arbeiteten, ais ob sie kleine Bataillone waren.

Es beschaftigt noch immer meine Gedanken, wie das fur

die menschliche Kraft und fur die Kraft der Seele móglich
war, eine solche Leistung auf einen Zeitraum von 24 Stun-

den zusammenzudrangen. Denn diese Seele und ihre Kraft

weiB zugleich und begreift: wenn sie heute ihre Aufgabe
nicht bewaltigen kann, so ist sie morgen schon verloren!

Die Herren vom Militar wissen ja, daB es Zeit in Anspruch
nimmt, ein Bataillon mit seinen Trains eine Kehrtwendung
ausfiihren zu lassen; drei oder vier Armeekorps im Laufe

eines Tages eine Kehrtwendung ausfiihren zu lassen, ist

auBerst scbwer und erfordert viel mebr Zeit. Die gefabr-
liche Zeitspanne, innerhalb dereń Hindenburg und Luden-

dorff am Siege iiber Samsonow arbeiteten, war so verzwei-

felt kurz, daB es scbeinen mochte, die ganze Schlacht ware

nur ein taktisches Spiel gewesen; die Zusammenziehung der

Eindriicke des kórperlichen Auges habe das geistige Gesicht

so stark, so sehkraftig gemacht, ais wenn man in den Kampf
ziebende Bataillonsfiihrer vor sich hatte. Dabei hatten sie

Kilometer und abermals Kilometer zu iiberwinden, Raume,
die ein menschliches Auge nicht erfassen kann.

Hier haben Sie, meine Herren, zwei Beispiele aus der

Geschicbte, zwei Beispiele, die fur das Wesen des Krieges
seltsam vielsagend sind. Ich habe absichtlich starkę Man-

ner gewahlt, denen niemand die groBe Kraft, den festen

Willen und die Geistesstarke absprechen wird. Beide sind

dabei, die Zeit zu iiberholen, und spielen mit dieser groBen
Herrin der Welt, mit der Zeit ums Ganze.
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Der eine verliert, der andere gewinnt. Wenn man dar-

iiber nachzudenken sucht und danach forscht, wo die Ge-

rechtigkeit in der Welt ist, die Hindenburg zu den groBen
Feldberren zahlt und Kluck zu denen, die unterlagen, so ist

es wirklich schwer, darauf eine Antwort zu geben. Die Last

der Arbeit, das Gewicht der Kraft waren die gleichen. Beide

wollten die Zeit iiberwinden, die sich aber nicht iiberwinden

laBt. Beide iiberwanden die Zeit in so auBerordentlichem

MaBe, daB sie aus einer Armee Bataillone machen, daB sie

iiber Stunden befehligen konnten. Dabei bewahrten sie die

ganze Macht ihres Denkens und ihrer Seele, verwandelten

sie in die Kraft des geistigen Blicks, der da schaut, ohne zu

sehen, vernimmt, obne zu bóren, spiirt, ohne zu beriihren.

Diese innere Kraft gibt eine so groBe Seelenstarke, daB der

Tatsachensinn erstirbt. Und dennocb ist Hindenburg groB
und Kluck nicht.

Kehren wir, meine Herren, noch einmal zur Analyse der

Marneschlacht zuriick. Sie erinnern sich daran, daB ich in

meinem vorigen Vortrag von der Methode der Befehlsertei-

lung sprach: von der Methode des unmittelbaren Befehls

und des mittelbaren, mit Hilfe eines anderen, und von der

Methode der schriftlichen Befehlsiibermittlung. In der

Marneschlacht bediente man sich einer ganz neuen Erfin-

dung — man erteilte die Befehle und iibermittelte die Mel-

dungen durch drabtlose Telegraphie. Heute geniigt ein klei-

ner Draht, um den Befeblshaber aus der Ferne sprechen zu

hóren; damals aber versagte der Funk bei der Fiihrung. Er

versagte so sonderbar, daB es einem beim Studium der deut-

schen Fiihrung an der Marne einfach unglaublich er-

scheint, wie eine so groBe und macbtige Armee solche Tor-

heiten begehen konnte. Meldungen und Befehle brauchten

baufig 24 Stunden, um an ihr Ziel zu gelangen! Gerade in
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jenem Falle, den ich analysierte, funkte Kluck nach dem

Uberschreiten der Marne abends seinen EntschluB ans

Hauptquartier. Er teilte in kurzeń Worten seine Beweg-
griinde mit und erklarte, warum er so handele; er erwahnte

auch, daB ihn der folgende Befehl bereits siidlich von Paris

erreichen wiirde. Ais er die Antwort erhielt, schien sie ihm

alles, was er tat, auf den Kopf zu stellen, diese Antwort mit

dem Wort „verbleiben“ darin, ais ob das Hauptquartier
nichts davon wiiBte, daB er die Marne bereits iiberschritten

hatte und von ihr anderthalb Tagemarsche entfernt war.

Ich komme hier, meine Herren, wie schon friiher am

Schlusse meiner ersten Vorlesung zum Gebiet der Befehls-

erteilung. Bei der Fuhrung niederen Grades bediirfen die

Befehle einer ganz kurzeń Zeit, um empfangen zu werden,
und dabei geniigt es, einen kleinen Zettel durchzulesen, der

einem iibersandt wird. Bei der hóheren Befehlserteilung
bestimmt die Fuhrung selbst die Zeit. Derjenige, der bei

der Befehlserteilung die Zeit nicht berechnet hat, ist im-

mer im Irrtum; wer die Zeitdauer des łaufenden Befehls

nicht miBt und glaubt, der erteilte Befehl sei schon durch

die Erteilung ein Befehl, und eine niedergeschriebene und

abgesandte Meldung sei mit diesem Moment schon be-

endigt und tue schon ihre Wirkung, der ist immer im Irr
tum. Aus unserem Beispiel ersehen wir, daB Tage vergehen,
ehe der Befehl sein Ziel erreicht, ehe er durchgelesen wird;

Tage vergehen, ehe die abgesandte Meldung ihr Ziel er
reicht und in die Rechnung einbezogen wird. Derjenige,
meine Herren, der mit seiner Befehlserteilung nicht den

MaBstab der Zeit in Einklang bringt, taugt nicht zur Fuh
rung hóheren Grades; er wird nichts erreichen und muB

noch łange lernen, nachzudenken und seine Zeit in Rech
nung zu stellen. Denn seine Befehle tanzen mit den Mel-
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dungen, die noch nicht an ihren Bestimmungsort gelangt
sind, einen Kontertanz.

Die Zeit, meine Herren, hat also in der Befehlserteilung
selbst eine solch groBe Bedeutung. Ich will aber noch einen

zweiten, oft begangenen Fehler erwahnen: er beruht dar-

auf, daB man die eigene Kriegstatigkeit in Rechnung stellt,
ohne die standige feindlicbe Gegenaktion in Betracbt zu

ziehen. Das erinnert an den groBen Podbipięta*), der sei-

nen Triumph feiern wollte, indem er drei Tiirken so hin-

stellen wiirde, daB er ihnen mit einem einzigen Schwert-

streich die Kópfe abhauen kónnte. Aber der Feind, meine

Herren, ist nicbt wie jene Tiirken, die sich von ihrem Geg-
ner so bequem aufstellen lieBen, daB er ihnen leicbt die

Kbpfe abhaue.

Dies und die falsche Berechnung der Zeit sind die hau-

figsten Fehler bei der Befehlserteilung.

AbschlieBend stellte Josef Piłsudski fest, daB das Befeh-
ligen der niederen Einheiten in der Gegenwart vor sich gehe,
die Fiihrung hóherer Einheiten dagegen ein standiges Wer-

den, ein ununterbrochener Wechsel sei. Um ihn zu bewdlti-

gen, diirfe man keine Angst vor dem Denken haben. Die

hochste Tugend eines Feldherrn liege darin, daB er keine

Angst davor habe, nachzudenken und im voraus zu berech-

nen, daB er immerfort sich selber, die Lagę des Feindes und

die Umstande iiberdenke.

„So wiinsche ich“ — schloB der Marschall seine Vor-

lesung — „Polen und der polnischen Armee, daB sie mog-

lichst viele Mdnner besitzen mogę, die sich nicht vor dem

Denken fiirchten.“
*) Ein Held aus Sienkiewicz’ beruhmter Romantrilogie „Mit Feuer und

Schwert" — „Die Sintflut“ — „Herr Wołodyjowski".



Die Obersten Feldherren



Ais nach dem Sturz der Regierung des Bauernfuhrers
W itos im Dezember 1923 die Frage der Riickkehr Piłsudskis

zur Armee aktuell wurde, stellte der Marschall den Vertre-

tern der Regierung auf ihre Forschldge ziemlich weit-

gehende Bedingungen. Diese Haltung zielte nicht darauf ab,
das Amt des Generalinspekteurs der Armee seiner Person

anzupassen; der Leitgedanke war vielmehr, die Frage der

obersten Fiihrung im Kriegsfalle grundsdtzlich so zu regeln,
daft der Arbeit des kunftigen Oberbefehlshabers der polni-
schen Armee moglichst zweckdienliche und weitgehende Er-

leichterungen gesichert wurden.

Zu diesem Zweck ist auch die naclifolgende, „Die Ober
sten Feldherren“ betitelte Arbeit entstanden. Sie ist ais eine

historische Ergdnzung zu einer Schrift des damaligen Ober
sten und jetzigen Generals Taddaus Kutrzeba (der unter

dem Decknamen „Miles“ schrieb) angelegt. Kutrzeba hatte

seine Abhandlung unter dem gleichen Titel wie der Mar
schall veroffentlicht und sie mit voller Zustimmung und auf
Vorschlag Piłsudskis verfafit.



Der Verfasser des dem Leser vorliegenden Werkchens

„Die Obersten Feldherren“ wandte sich vor der Nieder-

schrift seiner Arbeit an mich mit der Bitte um Rat und Be-

lehrung. Er setzte namlich voraus, daB ich ais der einzige
Fachmann in Polen fur die von ihm behandelte Angelegen-
heit imstande ware, diese zu erteilen; war ich doch in dem

einzigen Kriege, den das neue Polen gefiihrt hat, der

Oberste Feldherr der polnischen Armee. Ich beschrankte

mich auf einen Ratschlag: so wenig wie moglich die pol
nischen Erfahrungen anzufiihren, dagegen alle Argumente
aus der Kriegsgeschichte anderer Vólker heranzuziehen.

Bei der Besprechung einer so wichtigen Frage, wie es die

fur uns bedeutungsvolle Erhaltung der frisch eroberten und

unlangst verteidigten Unabhangigkeit ist, kommt es nach

meiner Uberzeugung mehr ais auf irgend etwas anderes dar-

auf an, daB die Beweisgriinde anerkannt werden. Zweifel-

los aber erweckt bei den Polen alles, was aus dem Ausland

kommt, den Eindruck der GróBe; was aber von uns selber

stammt, ruft Zweifel an der Wahrheit der geschichtlichen
Tatsachen hervor, selbst wenn man sie mit eigenen Augen
beobachtet hatte.

An diesen Ratschlag will ich mich auch selber halten,
wenn ich auf die Bitte der Herausgeber den Grundgedanken
der wertvollen Arbeit meines Freundes weiterentwickle;
ich werde mich bemiihen, diejenigen Seiten des Kriegs-
lebens und der Tiitigkeit des Obersten Feldherrn klarzu-

t9*
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legen, die durch den Verfasser in seiner Arbeit kaum be-

riihrt worden sind.

Die Kriegsgeschichte wie iiberhaupt die Geschicbte hat
— wenn ich so sagen darf — ihre schamhaft vergessenen
Winkel. Fast jeder Historiker wirft da nur ungern einen

Blick hinein, analysiert nur ungern ihre Bedeutung, ais be-

fiircbte er, dadurch die groBe Sonne der historischen Er-

kenntnis zu verdunkeln. Ein solcher Winkel in der Kriegs
geschichte ist die Analyse der persónlichen Lagę der

Hauptperson in diesem oder jenem Geschichtsereignis,
in diesem oder jenem Kriege; denn Kriege standen

bisher fast immer an der Schwelle der wichtigen Entschei-

dungen im Leben der Menscbbeit. Die sogenannten groBen
Geschichtsschreiber lassen gar zu oft diese persónlichen An-

gelegenheiten — wie aus Geringschatzung der historischen

Anekdote — beiseite oder versetzen sie bestenfalls ins Ge-

biet der Monographien und biographischen Arbeiten. Bei

aufmerksamer und geniigend tiefschiirfender Analyse der

Ereignisse finden wir indessen immer ais einen Faktor von

nicht unbetrachtlichem Gewicht die Tatsache der persón
lichen Beziehungen, die oft sogar einen entscheidenden Ein-

fluB ausiiben. Ich will diesen Umstand nicht uberschatzen;
ihn aber verschamt mit einem Mantelchen zuzudecken,
wiirde nach meiner Uberzeugung einen Verzicht darauf be-

deuten, die Wirksamkeit lebendiger Menschen im Kriege,
diesem hóchsten Schaffensbereich menschlicher Tatigkeit,
zu betrachten; es wiirde bedeuten, daB man nur tote Pup-
pen beobachtet und die Wirkungen der verschiedenen

Kriegsmaschinen.
Bei meinen kriegsgeschicbtlichen Studien stieB ich haufig

darauf, daB die persónlichen Beziehungen zwischen den

Feldherren einen bisweilen maBgebenden EinfluB auf den
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Verlauf selbst der groBten Schlachten der Geschichte und

der gesamten Kriegstatigkeit hatten. Aus den zahlreicłien

Beispielen, die ich noch lebhaft in Erinnerung behalten

habe, wahle ich bier einige aus.

In der entscheidenden Doppelschlacht von Jena und

Auerstadt, welche PreuBens Macht zerbrach, geriet Mar-

schall Davoust ganz iiberrascbend in einen beiBen Kampf
mit der preuBischen Hauptmacht, bei der sich der Konig
von PreuBen selbst befand. Im schweren Ringen mit dem

iiberstarken Feinde und seines Schicksals ungewiB, flehte

er seinen nachsten Nachbarn, Marschall Bernadotte, um

Unterstiitzung an, der noch in der Ausfiihrung seiner Trup-
penbewegungen begriffen und durch keinen Kampf gebun-
den war. Marschall Bernadotte verweigerte ihm diese Hilfe

und zog sich, Befehle des Kaisers vorschiitzend, von Auer
stadt in Richtung auf Weimar zuriick, so daB seine Divi-

sion an diesem Entscheidungstage keinen Anteil an den bei-

den Schlachten hatte. Alle Memoirenverfasser, alle Ge-

schichtsschreiber messen das lediglich dem feindlicben per-
sónlichen Verhaltnis der beiden Marschalle bei. In dersel-

ben Zeit, da Bernadotte seinen Kameraden in schwerer Lagę
bóswillig allein lieB, schwankten die Schicksale des Armee-

korps Davoust und der preuBischen Hauptmacht den gan-
zen Tag lang hin und her, bis schlieBlich die Tatkraft und

Begabung des Marschalls und die auBerordentlicben An-

strengungen seiner Soldaten die Schale des Sieges auf seine

Seite zogen.
Die Geschichte der napoleonischen Zeit liefert eine

Menge ahnlicher Beispiele. Der ganze langwierige spanische
Feldzug und der gleichzeitig wachsende Ruhm Wellingtons,
des spateren Besiegers Napoleons bei Waterloo, war eine

ununterbrochene Sichtbarmachung der Einfliisse person-
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licher Reibereien auf den Lauf der Ereignisse. Die franzó-

sischen Marschalle und Generale wollten iiber sich keine

andere Gewalt ais die des Kaisers anerkennen. Man ver-

geudete in endlosen Zwisten und Zankereien Zeit; man

spielte bei kriegerischen Handlungen einander verscbie-

dene Streiche und versuchte, sich jeder Art von Gehorsam

und Disziplin zu entziehen, ais waren das scbmutzige, ent-

wiirdigende Krankheiten. Die Kriegsarbeit riB immer wie-

der wie ein morsch gewordener Faden ab, der Feind nutzte

immer wieder die Lagę aus, und das franzósische Ansehen,
das auf Napoleons blitzartigen, betaubenden Siegen be-

ruhte, sank schnell in Spanien, wodurch der Aufstand und

die Volksunruhen Nabrung erhielten. Die Wirkung des

langwierigen und tragen spanischen Feldzugs, der von ge-

scbichtlicher Bedeutung war und einen groBen Teil der

Krafte Napoleons band, macbte sich zugleich bei dem

scbicksalsscbweren Wendepunkt wie bei dem Niedergang
der Macbt des groBen Kaisers der Franzosen bemerkbar.

Wie viele persónliche Reibungen und Schwierigkeiten
muBte Napoleon selbst wahrend seiner seltsamen, zu scbwin-

delnden Hóhen emporfiihrenden militarischen Laufbahn

erleben! Es sei nur an seine ersten Schritte in dem klassi-

schen italieniscben Feldzug erinnert, wo die Generale, die

an dieser Front kommandierten, sich vor seiner Ankunft

zusammenscblossen, um ihre Ablehnung des dummen Jun-

gen zu bezeugen, den man ibnen zu ihrem VerdruB aus

Paris ais Oberkommandierenden gesandt hatte. Genie und

kraftvoller Wille baben alles iiberwunden; doch wie viele

Stiche und Demiitigungen haben die Nerven des jungen Ló-

wen ertragen miissen, wieviel Scblaubeit und List muBte

der Lówe anwenden, um sich den Weg zwischen Fiichsen

und Hasen zu bahnen! Stammt nicht aus jenen Zeiten sein
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Ausspruch, der das Genie herabsetzt und voller Veracbtung
ist: ein groBer Feldherr miisse ein Komódiant sein?

Dann der historische Zwist und die Streitigkeiten Bona-

partes, schon in seiner Zeit ais Erster Konsul, mit dem Ge
neral Moreau, ais sieli der Sieger von Hohenlinden nicłit

iiberwinden konnte, sich dem Genie von Marengo unterzu-

ordnen. Wenn man iiber die zuweilen komiscbe und lacher-

liche, zuweilen tragiscbe Arbeit der Menscben im Kriege
nachdenkt, wenn man die Seiten der Geschichte und die

unmittelbarsten Lebensdokumente — Briefe und Tage-
biicher — durcbblattert, wenn man die Tatsachen und Ge-

schebnisse ibrer Wichtigkeit und gescbicbtlichen Bedeu-

tung nach zergliedert und ordnet, so kann man sich manch-

mal nicbt den widersprechendsten Folgerungen entziehen,
die sich aus der Untersuchung der persónlichen Beziehun-

gen im Kriege ergeben.
Wir wollen also ein Beispiel wahlen, und eine solche An-

nahme ist móglich: Marscball Davoust und Marschałl Ber-

nadotte waren, anstatt Feinde zu sein, durcb herzliche

Freundschaftsbande verbunden, und Bernadotte ware in

der schicksalsscbweren Stunde von Auerstadt, anstatt den

Kampf zu meiden und dann dafiir in Ungnade zu fallen

und aus der Armee entlassen zu werden, dem im ungleicben
Kampf erschópften Freund zu Hilfe geeilt. Es unterliegt
keinem Zweifel, daB das Erscheinen dieser frischen Armee

das Schicksal der Kampfe fast sofort entschieden und den

Marschallen nicht nur den Sieg verscbafft batte, welcben

Davoust dennoch errungen hat, sondern voraussichtłich auch

das preuBische Hauptquartier mit dem Kónig den Franzo-

sen in die Hande gegeben haben wiirde. Wir batten ais Er-

gebnis einen rascbenFriedensschluB und—wederTilsit noch

das GroBherzogtum Warschau waren zustande gekommen.
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Im gluhenden, vulkanischen Leben des nachrevolution‘a-

ren Frankreich, in der ungebundenen Zeit der napoleoni-
schen Kriege muBten starkę Cbaraktere mit starken Gefiib-

len von HaB und Freundschaft entstehen und sicb frei

entwickeln. Die unnaturlichen Yerhaltnisse mit ihrer gro-
Ben Leichtigkeit einer rascben Erhohung iiber die Mitmen-

schen und des ebenso rascben Verlustes nicht nur der Le-

bensstellung, sondern auch des Lebens selbst muBten star
ken, unbezahmbaren Ebrgeiz und MiBgunst gegeniiber den

gliicklichen Giinstlingen des Schicksals erzeugen. Darum

will ich mich nicht ausschlieBlicb bei den Beispielen ge-
rade aus diesem Zeitabscbnitt aufhalten.

Um das groBe Gewicht der persónlicben Beziehungen
von Menschen in Kriegszeiten nachzuweisen, fiihre ich

noch ein Beispiel aus einer der monarcbischen Armeen an,

die einen festeren und regelmaBigeren Aufstieg in der

militarischen Laufbabn begiinstigte. Ich wabię absichtlicb

ein Ereignis aus dem deutscb-franzósiscben Krieg von

1870, das sebr auffallig, sozusagen ais Schulbeispiel, auf

beiden Seiten der Kampfenden allerhand persónlicbe
Krankungen und Eifersiichteleien, allerlei Verstimmungen
und Vergeben gegen die militarische Disziplin vereinigt.
Diese Episode ist die eigenartige Schlacbt bei Spichern, die

den Feldzug von 1870 eróffnet und die voll seltsamer MiB-

verstandnisse und recht auffallender Irrtiimer ist. Wenn

man die Lagę einer unparteiischen Analyse unterzieht, so

scbwankt die Schale des Sieges am ganzen 6. August 1870

so heftig und unsinnig auf und ab, ais ob jede Stunde den

Sieger die Niederlage ereilen kónnte oder im nachsten

Augenblick schon dem Besiegten der Stern des Sieges auf-

leuchten sollte.

Es kam zur Scblacht infolge eines ausdriicklichen Unge-
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horsams des Fiihrers der 1. deutschen Armee, des Generals

Steinmetz. Dieser Ungehorsam wurde aber nicht durch eine

Handlung des Feindes erzwungen, denn die Franzosen

riihrten sicb nicht. Von Steinmetz, der „Lowe von Nachod44,
der im Jahre 1866, in der Schlacht bei Nachod den Rub-

meskranz des Siegers erworben batte, mochte nicht dulden,
daB Moltke hoher stand ais er; in seinem eigenen Stab

fiihlte er sich von Intrigen umgeben, die er Moltke zu-

schrieb, nnd wollte das Vorrecbt des Sieges nicht dem Fiih-

rer der benacbbarten 2. Armee iiberlassen, dem Prinzen

Friedrich Karl, dem — wie Steinmetz sich einbildete —

die Rolle des Siegers vorherbestimmt sein sollte.

Das sind die Zustande, die beim Beginn des Feldzugs in

der 1. und 2. Armee berrschen. Oberst von Wartensleben

aus dem Stabe des Generals Steinmetz schreibt iiber diese

Zeit folgendermaBen: „Wir fiihren hier (im Stabe der

1. Armee) zwei Kriege: einen gegen die Franzosen, den

zweiten gegen Steinmetz.44 Im Stabe der 2. Armee sagte man

unverhohlen: „Wir fiirchten weniger die Franzosen ais

Steinmetz.44 Andererseits scbrieb Steinmetz selbst: „Fried
rich Karl und ich sind wie zwei Kieselsteine, jede Reibung
laBt Funken spriihen.44 Auf das Ergebnis derartiger Bezie-

hungen brauchte man nicht lange zu warten.

Die Franzosen besetzten gleich am Anfang des Krieges
die Grenzstadt Saarbrucken. Moltkes vorsicbtige Konzen-

tration verzógert das Erscbeinen der 2. Armee an der Saar

betrachtlich, wabrend die 1. Armee des Generals Steinmetz

schon zwei Drittel ibrer Stiirkeunweit des Flusses zusam-

mengezogen hatte. Das Telegramm Moltkes befiehlt Stein
metz, auf die Ankunft der 2. Armee zu warten, und bei der

Einteilung der Anmarscbwege ist die StraBe nach Saarbriik-

ken mit EinschluB der Stadt selbst ausdriicklich der 2. Ar-



298 MILITARISCHE YOIILESUNGEN

mee vorbehalten. Ja, sogar die Vorhut dieser Armee, das

III. Korps, das diesen Weg benutzt, erscheint am Vorabend

der Schlacht bei Spichern sozusagen vor Steinmetz’ Nase.

Moltkes Befeble sind klar. Am 5. August um 6 Uhr mor-

gens drahtet er an Steinmetz: „Erst wenn die 2. Armee sich

bis an die Saar vorgescboben hat, wird es fiir die 1. Armee

an der Zeit sein, den FluBiibergang zu forcieren. Eine Teil-

offensive vereinzelter Einheiten miiBte zu einer Niederlage
fiihren.“ Am gleichen Tage mittags erreicbt den wiitenden

Steinmetz ein zweites Telegramm. Es befiehlt, die StraBe

nach Saarbrucken vollstandig fiir die Bewegungen der 2. Ar
mee freizuhalten, und stellt ihm die Aufgabe, die linkę
Flankę der Franzosen zu umfassen, wabrend die 2. Armee

einen Frontalangriff unternebmen soli; es sieht die Móg-
lichkeit zu einer solchen Aktion erst fiir den 9. August
voraus und fiigt ausdriicklich hinzu: „Seine Kónigliche
Hoheit behalt sich entschieden den Zeitpunkt fiir die Er-

teilung entsprechender Befehle zur Ausfiihrung dieser

Handlung vor.“

General Steinmetz sieht in diesen Befeblen nichts ande-

res ais eine persónliche Krankung. Also den Feind, den er

bier gerade vor sich hat, soli Friedrich Karl besiegen, der

Protege des verhaBten Moltke? Nein, das wird Steinmetz

nicht zulassen; nicht umsonst wird er der „Lówe von Na-

cbod“ genannt. Schlau erteilt er den Befehl, der 2. Armee

den Weg nach Saarbrucken abzuscbneiden; durch eine un-

genaue Formulierung dieses Befehls unterscbiebt er seinen

Untergebenen den Gedanken, den FluBiibergang am fol-

genden Tage zu forcieren. Die Korpskommandeure begrei-
fen sofort die Absicbt ihres Vorgesetzten, und die 14. Di-

vision marschiert unter verschiedenen Vorwanden vor den

Augen der erstaunten Kavallerie der 2. Armee auf die
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StraBe, die fur die 2. Armee bestimmt war; sie iiberschreitet

die Saar, treibt die franzósische Vorbut zuriick und bricht

ganz unerwartet den schweren und vóllig unvorbereiteten

Kampf bei Spichern vom Zaun.

Die Folgen der Entscheidungen Steinmetz’ und seiner

Untergebenen sind fiir eine so festgefiigte Armee wie die

preuBische ganz ungewóhnlicb und widersprecben vollstan-

dig den Uberlieferungen und dem Geist strenger Disziplin
im Heere der Hohenzollern. Bataillone, Batterien, ganze

Brigaden greifen in den Kampf ein, chaotiscb, in wirrem

Durcheinander, durch keine feste Hand von oben gelenkt,
nur von dem schónen, ritterlicben Gefiibl beseelt, den Ka-

meraden Hilfe zu leisten, die sicb im Druck befinden. Mit

vieler Miihe, beinabe zufallig wird der Oberbefehl wahrend

der Schlacht geregelt. Es kommt dazu, daB die gegen Abend

auf einer Anhóhe zusammengekommenen drei Korpskom-
mandeure beratschlagen miissen, wer von ihnen den Ober
befehl iibernehmen soli, der rangłilteste oder derjenige,
dessen Truppen bereits in groBter Zabl am Kampf beteiligt
sind. Die Schlacht lóst sich in einzelnen Episoden auf, reiBt

ab und verwickelt sich wieder unsystematiscb; immer wie-

der behalt der Feind das Ubergewicht, ununterbrocben sind

die tatsachlichen Vorbedingungen fiir einen vólligen Sieg
der franzósiscben Waffen gegeben.

Aber auf der franzósischen Seite finden wir gleichfalls
den EinfluB persónlicher Reibungen. Allerdings wird die

Schlacht einheitlich befehligt, und zwar durch General

Frossard, den Kommandeur des II. Korps, und die ihm un-

terstellten Divisionskommandeure zeigen in der Ausfiih-

rung seiner Befehle keinen Augenblick der Unentschlossen-

heit. Doch unweit davon befinden sich zwei Divisionen

eines anderen Korps, und noch etwas weiter, in St. Avold,
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Marschall Bazaine selbst, der neuernannte Oberkomman-

dierende, dem auch Frossard unterstellt ist. Verfolgt man

die verschiedenen Etappen der Schlacht, so drangt sich

einem unwillkiirlich die Annahme auf, daB das Eingreifen
der beiden Nachbardivisionen in den Kampf — von der

dritten in St. Avold gar nicht zu reden — den 6. August
vollig zugunsten der Franzosen entschieden hatte. Doch

niemand riibrt sich. Erst gegen Abend, schon kurz vor Ge
neral Frossards EntschluB, sich aus der Schlacht zuriickzu-

ziehen, schickt ihm sein Vorgesetzter, Marschall Bazaine,
auf Grund eines verzweifelten Telegramms von Frossard,
der seine Krafte dahinschwinden sieht, eine Division unter

Fiihrung des Generals Metman und eine Kavallerie-Brigade
zur Verstarkung. Es unterliegt kaum einem Zweifel, daB an

dieser sonderbaren Passivitat der Kollegen und des Vorge-
setzten General Frossards die Lehrsatze und Schulweishei-

ten vom Wert der Verteidigung und der befestigten Stel-

lungen, die damals in der franzósischen Armee herrschten,
den gróBten Anteil hatten. Nicht ohne Bedeutung war aber

auch die Tatsache, daB General Frossard an den kaiser-

lichen Hof berufen worden war, um den Thronerben Na-

poleons III. zu erzieben. Das erweckte bei seinen Kollegen
groBen Neid; sie konnten ihm diese Erhóbung nicht ver-

zeihen. Das bezeugen die verachtlichen Worte, die Mar
schall Bazaine wahrend der Schlacht hei Spichern hinwarf:

„Le maitre d’ecole est dans le petrin; qu’il se debrouille.44

Und dann noch eine andere AuBerung am gleichen Tage;
„Drei Jahre lang studiert General Frossard die Stellungen
bei Forbach und halt sie fur ausgezeichnet geeignet zu einer

Schlacht. Da hat er denn nun endlich seine Schlacht?4

Ais ich das wirkliche Kriegsleben noch nicht kannte,
habe ich manchmal iiber diese eigentiimliche Schlacht und
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iiber ihre móglichen Folgen fur den weiteren Verlauf dieses

Feldzugs nachgedacht. Auf der deutschen Seite sprang die

strategische Unordnung und das Chaos in der Sclilacht von

Spichern in die Augen. Mir schien stets, etwas Tatkraft auf

seiten des franzósischen Heeres hatte einen entscheidenden

Sieg fur Frankreich gezeitigt. Ich erinnerte mich an das

saure, unfreundliche Urteil Moltkes iiber die Schlacht, das

trotz abfalliger Einschatzung der Steinmetzschen Leistung
an diesem Tage doch die hohe moralische Bedeutung eines

taktischen Sieges am Anfang des Feldzugs feststellt. Ich

habe immer angenommen, alle sachlichen Umstande hatten

dazu beigetragen, daB dieser groBe moralische Vorteil auf

seilen der Franzosen ware. Heute aber, nachdem ich so

viele Kriegserfahrungen gesammelt habe, móchte ich meine

kiihne Vermutung beim Studium jener Schlacht noch be-

deutend erweitern: Nimmt man an — was gar nicht schwer

ware —, der finstere Bazaine ware ein Freund Frossards

gewesen, oder an der Spitze des Armeekorps hatte bei Spi
chern nicht der maitre d’ecole des franzósischen Kronprin-
zen, sondern ein beliebiger General gestanden, so ware Ba-

zaines Energie angeregt worden, den Ruhm des ersten Sie
ges fur sich zu erwerben. Dann waren durch einen starken

VorstoB die zwei Drittel von Steinmetz’ 1. Armee zuriick-

geworfen worden und hatten notwendigerweise mit den

Bruchteilen der 2. Armee alle Anmarschwege fur die 2. Ar
mee verstopft; die Entwicklung des strategischen Planes von

Moltke ware aufgehalten und zweifellos geniigend Zeit ge-
wonnen worden, die verspiitete franzosische Mobilmachung
zu beenden. Vielleicht hatte dann der ganze Feldzug von

1870 anders ausgesehen und die durch einen ersten Sieg
bei den Franzosen wachgerufene Tatkraft hatte ein Sedan,
eine Belagerung und Ubergabe von Paris verhindert. Yiel-
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leicht waren dann die Folgen von Sedan und diejenigen der

Kapitulation von Paris fur die ganze Welt nicht so nieder-

driickend und so schwer iiberwindbar gewesen.
In der Kriegsgeschichte kónnte man eine Menge solcher

Beispiele, eine Menge verschamter historiscber Winkel fin-

den; jener Winkel, in denen — um Steinmetz’ Ausdruck

zu gebraucben — die Funken sicbtbar sind, die durcb die

Reibung zweier verschieden gearteter Kieselsteine hervor-

gerufen werden. Der EinfluB solcber Reibungen auf den

Kriegsverlauf ist unausbleiblich, und es ware ein schwerer

Fehler, wenn man sie nicht noch rechtzeitig vor Kriegsaus-
bruch auszuschalten oder wenigstens unschadlich zu machen

suchte. Fur jeden Oberbefehlshaber sind aber persónliche
Angelegenheiten eine Sonderbelastung, die auf seine Ner-

ven driickt, an ihnen zerrt und weit mehr Zeit und Arbeit

raubt, ais sich das die Menschen gemeinhin vorstellen.

Ich will die geschichtlicben Beispiele nicht verlassen,
obne auch unseren vaterlandischen Boden zu beriihren.

Da denke ich immer an das Hauptquartier der polni-
schen Truppen von 1831. Der Oberkommandierende, Gene
ral Skrzynecki, ist ein schwerfalliger Kopf und besitzt keine

Spur davon, was iiber das taktische Niveau eines Truppen-
fuhrers hinausragt, was Napoleon ,,1’art superieure de la

guerre“ nennt. Neben ihm baben wir den Generalstab. Auf

der einenSeite den bissigen, galligen, zu allen unfreundlichen

Stabschef Chrzanowski; auf der anderen Seite den explosi-
ven, heiBspornigen, rasch begreifenden und leidenschaft-

lich kampferischen Generalquartiermeister Prądzyński.Wie
siebt nun ihre Zusammenarbeit aus? Chrzanowski und

Prądzyński sind zwei Kieselsteine, die Funken spriihen.
Nur durch diese Funken wird es im stumpfen Kopfe Skrzy-
neckis heller, der dann aussieht wie eine Laus, die sich



DIE OBERSTEN FELDHERREN 303

vom Streit zweier ihr bei weitem iiberlegenen Talente nahrt.

Ein dumpfer Kopf, der bei der Arbeit denkfaul ist, dessen

Gedanken mit einem guten Koch beschaftigt sind und mit

der Reklame fur sicb selbst durch Paraden und gute
Diners.

Eine weniger verschamte Ecke der Kriegsgeschicbte ist

das persónlicbe Verhaltnis der Obersten Feldberren zur

Regierung und zu den Mannern in dieser Regierung. Uber-

all sind die Menscben eben bloB Menschen, und iiberall

miissen Reibungen zwiscben Kieselsteinen Funken geben.
Vielleicbt scbamt sicb die Geschichte dieser Funken des-

balb weniger, weil es leichter ist, je nacb Gunst die Schuld

der einen oder der anderen Seite zuzuscbieben. Eine Le-

bensgemeinscbaft zwiscben dem Obersten Feldberrn und

der Regierung und ihren Mannern ist unerlaBlich. Sie be-

einfluBt unvermeidlich den Verlauf des Krieges wie auch

die alltagliche Nervenverfassung des Oberbefeblsbabers.

Um das zu veranschaulichen, gibt es ein scbónes Beispiel
im Verhaltnis des Marschalls Frencb, der zu Beginn des

sogenannten Weltkrieges die englische Armee befehligte,
zum Kriegsminister im englischen Kabinett, Lord Kitcbe-

ner. Diese beiden Manner waren bereits durch die Gescheb-

nisse des vergangenen siidafrikanischen Krieges einander

verbunden. Damals war Kitchener Frenchs Vorgesetzter
und eine Zeitlang sogar Oberbefehlshaber. Weiter: ais man

Marschall French mitteilte, daB er zum Oberbefehlshaber

des Heeres fiir den Fali einer Teilnahme am franzósisch-

deutschen Krieg ausersehen sei, unternahm er bei der Re
gierung und bei Lord Kitchener selbst vergebliche Ver-

suche, dieser móge das Oberkommando ubernehmen, er

selber wolle ihm dabei ais sein Stabschef ein treuer Mit-

arbeiter sein.
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Ich fiihre den englischen Text in der Ubersetzung, ohne

wórtliche Genauigkeit an, der mir vorliegt; darin kenn-

zeichnet Marschall French sein Verbaltnis zu Lord Kitcbe-

ner: „Ais Soldaten und Fiihrer im Kriege habe ich ihn stets

geschatzt und geachtet. Gegeniiber seinen Eigenschaften ais

Staatsmann und Minister waren meine Gefiihle und Emp-
findungen (feelings) niemals die gleichen. Ich bin bereit

anzunehmen, daB unsereMeinungsverschiedenheiten — und

sie waren erheblich und weitreichend — in gewisser Hin-

sicht an mir lagen; aber wenn es auch so gewesen sein mag,
so waren unsere Beziehungen zueinander bis zu seinem tra-

gischen Tode stets durch ein gegenseitiges MiBtrauen ver-

dunkelt.“ Ich fiihre mit Absicbt ein so langes Zitat hier an,

da es Frencbens GroBberzigkeit und die Feinheit seiner

Empfindungen kennzeicbnet, wo er die Reibungen zwischen

ihm und Lord Kitchener erwahnt, die ibm wohl viel Ner-

ven- und Kraftevergeudung gekostet haben miissen.

Die MiBverstandnisse zwischen dem Oberbefehlshaber

des englischen Feldheeres und dem Staatssekretar (Mini
ster) fur Kriegsangelegenheiten in der Regierung Seiner

Koniglichen Majestat fingen fast sogleich beim Beginn der

Kriegshandlungen an. Am starksten kamen sie jedocb im

kritischen Augenblick der Ubergabe von Antwerpen zur

Geltung und haben bekanntlich in bedeutendem MaBe die

Interessen Englands wahrend des Krieges gefahrdet. Lord

Kitchener war bei diesen Reibungen der angreifende und

aktive Teil. Nach dem Sieg an der Marne und bei den

Kampfen an der Aisne waren die englischen Streitkrafte

bereits in gemeinsamer Arbeit mit der franzósischen Armee

eng verbunden und bildeten schon mehrere Wochen hin-

durch ein unzertrennliches Glied in der gesamten Krafte-

yerteilung der franzósisch-englischen Heere. Ais die Ver-
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teidigung Antwerpens durch die belgische Armee schwacher

wurde und die ersten Anzeichen einer nahenden Kata-

strophe fur die Festung bemerkbar wurden, begann Mar-

schall Foch in Ubereinstimmung mit den Weisungen seiner

Regierung sich darum zu bemiiben, daB die englischen
Truppen nach Norden verlegt wurden, um bei den kom-

menden Ereignissen naher sein und dem belgischen Heer

Hilfe bieten zu kónnen. Die diesbeziiglicben Verbandlun-

gen wurden von Marschall Frencb mit dem Oberbefehls-

baber der franzósischen Armee, dem spateren Marscball

Joffre, gefiihrt. Diese Besprecbungen dauerten Lord Kit-

cbener, der um das Schicksal Antwerpens und der Seektiste

besorgt war, allzu lange. Er beginnt also einen Druck auszu-

iiben, aber nicht nur auf Marschall French, was eine selbst-

verstandliche Sacbe gewesen ware, sondern er unternimmt

auch binter dem Riicken des Oberbefehlshabers Scbritte

in verschiedenen Ricbtungen. Immer wieder muB Mar
scball French — sozusagen hintenherum — erfabren, daB

verschiedene vollendete Tatsachen bestehen und daB von

Kitchener mebrere Forderungen im Widerspruch zum

Stande der Verbandlungen mit General Joffre gestellt wer-

den. Das bringt den Marscball Frencb immer wieder in eine

schiefe Lagę, verringert unbedingt seine Autoritat ais

Oberbefeblshaber des englischen Heeres und fiibrt schlieB-

lich beim Fali Antwerpens zu einer groBen Verwirrung in

den Fragen der Armeefiihrung.
Gerade um Antwerpen beizustehen, hatte man die 7. eng-

lische Kavallerie-Division und Marineabteilungen unter Ge
neral Rawlinson dorthin entsandt. Im Augenblick der Uber-

gabe Antwerpens wuBte General Rawlinson nicht mebr,
wem er nun unterstande. Es war sogar von der Móglichkeit
die Rede, diese Truppen nach England zuriickzuzieben,

20 Piłsudski III
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und der arme Rawlinson suchte seinen Vorgesetzten, dem

er die Frage vorlegen kónnte, was er jetzt zu tun hatte.

Diese confusion of ideas bezeugt ein Telegramm des

Marschalls French an General Rawlinson; es lautet: „Ihr
Drahtbericht Nr. 19 an Lord Kitcbener, der mir gleichzei-
tig iibermittelt wurde, ist empfangen worden. łeb kann

wirklich nicht erkennen, ob Sie sich ais meinen Befehlen

unterstellt betracbten oder nicht. Wenn Sie jedoch der Mei-

nung sind, daB dies der Fali ist, móchte ich Sie bitten, mir

freundlichst Ibre Lagę klar darzulegen; denn ich besitze

keine Nachricht iiber die Notwendigkeit Ihrer Einscbiffung
(reembarkation) nach England noch iiber Ihre Absicht,

dies auszufiibren. Haazebrouck wird morgen friih durch

das III. Korps besetzt werden. Ich bitte Sie, mir móglichst
umgebend Antwort zu erteilen, da meine eigenen Piane

und diejenigen des Generals Joffre sehr davon abhangen
und durch dieses MiBverstandnis kompromittiert werden

konnen.“

Ich will mich nicht mit einer griindlicheren Analyse der

Kriegsereignisse wahrend der ersten Oktobertage 1914 be-

fassen, die mit dem Fali Antwerpens verbunden waren,

schon deshalb, weil ich diese militarischen Operationen nie-

mals eingehender studiert habe. Daher móchte ich nur das

Urteil des Marschalls French anfiihren, bei einer anderen

Verwendung der Truppen Rawlinsons, mehr im Einklang
mit den Planen des englischen Oberbefehlshabers und den

Absichten General Joffres, ware eine wirksamere Verteidi-

gung von Lille und sogar von Ostende und Zeebriigge zum

mindesten móglich gewesen. Das hatte England, wie Mar-

schall French mit Recht behauptet, vielerlei Sorgen (in-
finite trouble) vermeiden lassen.

Jeder, der auch nur ein wenig mit Kriegsoperationen
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vertraut ist, wird zweifellos zugeben, daB die Lagę der Ab
teilung, welche damals ein Siebentel der englischen Trup-
pen bildete, nicht natiirlich war und sich bedenklicb ge-
staltete. Der Befeblsbaber dieser Abteilung muBte mittels

verscbiedener dringender Drabtbericbte verzweifelt nacb

einem Vorgesetzten suchen, der ihm batte belfen und durch

einen maBgebenden Befebl seine ernsten und beinahe hoff-

nungslosen UngewiBheiten zerstreuen kónnen. Das geschah
einzig und allein infolge einer uniiberlegten und — ieb

mócbte sagen: —bóswilligen Einmengung eines Regierungs-
vertreters in die Zustandigkeit des Oberbefehlsbabers der

Armee.

Mit Recht sagt Marschall Frencb, nachdem er einen gan-
zen Absatz seiner Erinnerungen dieser Episode gewidmet
bat, er babę sich bei diesen Tatsachen so lange aufgebalten,
um sein Vaterland zu warnen, wenn es in Zukunft wieder

einmal in irgendwelche Kriegshandlungen verwickelt

wiirde. „Die Niederlage von Sedan“, schreibt er, „war teil-

weise durch die Einmischung (interference) von Paris in

die Angelegenbeiten des Feldheeres bervorgerufen; und es

ist mehr ais wahrscheinlicb, daB der amerikanische Frei-

beitskrieg mehrmals erheblich verlangert wurde, weil sich

der Staatssekretar in Sacben des Befehlshabers im Felde

einmischte.“

Ich kann nicht umhin, nocb einen weiteren Fali aus dem

Bereich der Beziehungen zwischen Marschall French und

Lord Kitchener anzufiihren, der auBerordentlich bezeich-

nend ist, obwohl er der oberflachlichen Beurteilung be-

langlos erscheinen mag. Es ist mir, wie ich zugeben muB,

unangenehm, eine noch frische bistorische Tatsache iiber

einen der besten Soldaten der Welt anzufiihren, ais den

man Lord Kitchener zweifellos ansprechen darf. Zu meiner
20*
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Rechtfertigung habe ich die gleiche Behauptung, die in

dem oben angefiihrten Zitat aus den Tagebiichern des Mar-

scballs French enthalten ist.

Infolge groBer Meinungsverschiedenheiten kam Lord

Kitchener, den Marschall French — wie er selbst berich-

tet — ais den Vertreter der Regierung Seiner Majestat des

Kónigs von England betrachtete, vor der Marneschlacht am

1. September nach Paris. Lord Kitchener erschien in Feld-

marschallsuniform, nahm gleicb im Anfang des Gesprachs
den Ton eines Oberbefehlshabers an und kiindigte seinen

Besuch zur Inspektion des Feldheeres an. Mit aller Ent-

schiedenbeit trat der englische Botscbafter dieser Absicht

entgegen und faBte sofort einen Drahtbericbt nach London

ab, der sich diesem Plan widersetzte. Zwiscben den beiden

Generalen entspann sich ein lebhafter Meinungsaustausch,
nach welcbem Lord Kitchener auf seine Absicht verzich-

tete, welche die Autoritat des eigentlichen Oberbefehls
habers der englischen Streitkrafte, des Marschalls French,
berabgesetzt hatte. An den anschlieBenden Verbandlungen
mit der franzósischen Regierung beteiligte er sich in Zivil-

kleidung, also in seiner wirklichen Rolle eines Mitglieds
des Londoner Kabinetts. Man kann sich leicht vorstellen,
wie viele schwere Augenblicke und wieviel Nervenzermur-

bung Marschall French den persónlichen Reibungen mit

Lord Kitchener zu verdanken hatte.

Wenn ich mich bei diesen Vorfallen aus der englischen
Geschichte etwas langer aufgehalten habe, so tat ich es

lediglich deshalb, weil mir die Móglichkeit solcher Reibun
gen gerade in England am wenigsten wahrscheinlich schien.

Tatsachlich besitzt England, im Gegensatz zum ganzen Kon-

tinent, einen hoch entwickelten Biirgersinn. Diese alteste

Demokratie Europas, die ihre letzten Erschiitterungen in
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ferner Vergangenheit, zur Zeit Cromwells durchmachte, hat

in ununterbrochenem Fortschritt eine so allgemein verbrei-

tete und traditionell befestigte gegenseitige Acbtung im óf-

fentlicben Leben wie der Burger untereinander ausgebildet,
daB dort Hóflichkeit selbst unter persónlichen Feinden

Pflicht ist. Wenn also sogar in England die persónlichen
Beziehungen zwischen den Obersten Feldherren und den

Mitgliedern der Regierung so viel bedeuten kónnen, um

wieviel mehr muB es bei anderen, weniger beherrschten und

riicksichtsloseren Vólkern zutreffen!

Der Krieg bringt eine auBerordentliche Anspannung der

Krafte, der Energie und der menscblicben Nerven mit sich,
und es ist nicht verwunderlicb, wenn verschiedene Ge-

fiihle und die seelische Anspannung des Menschen in die-

sen Zeiten viel starker und krasser zum Vorschein kom-

men. Daher kenne ich auch nicbt einen Krieg, bei dessen

Studium ich nicht den Erscheinungen persónlicber Reibe-

reien zwischen den Oberbefehlshabern und den Regierungs-
mitgliedern begegnet ware. Wer kennt nicht den erbitter-

ten und unermiidlicben Kampf, der zwischen Hindenburg,
Ludendorff und dem Reichskanzler Betbmann Hollweg ge-
fiibrt wurde? General Ludendorff und Bethmann Hollweg
haben sogar noch nach dem Kriege einander in scbarfen

und unfreundlichen Ausdriicken angegriffen. Im benach-

barten Osterreich fiibrte man zwischen Wien und Teschen

erbitterte Kampfe und spann die verschiedensten Rankę.
Bekanntlich gehórten zur ósterreichiscben Tradition die

Hofkriegsrate, die — auf die Autoritat des Kaisers ge-
stiitzt — von Wien aus die Kriegsgeschebnisse zu lenken

oder doch wenigstens die Oberbefeblshaber zu belastigen
suchten. Die Zeugnisse eines Erzherzogs Karl, Erzherzogs
Albrecht und Feldmarschalls Conrad von Hótzendorf lie-
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fern eine Fiille von Tatsachen, die auf den Verlauf des

Krieges viel starkeren EinfluB ausgeiibt haben ais die Un-

einigkeiten zwischen Marscball French und Lord Kitchener.

Das klassischste Beispiel aus dem letzten Geschichtsab-

schnitt war aber General Nivelle, der im Jahre 1917 wah-

rend der groBen Friihjahrsoffensive den scharfen Reibun-

gen zwischen dem franzósischen Oberbefeblshaber und den

Herren der damaligen Regierung zum Opfer fiel. Trotz

der auBerst interessanten Einzelheiten dieser Meinungsver-
schiedenheiten móchte ich keine genauere Untersucbung
dieser Dinge vornebmen, da ich befiircbte, ich miiBte mich

auf allzu einseitige Dokumente stiitzen. Dennoch will

ich diese Tatsache nicht ganzlich iibergehen, sondern ge-
wisse Einzelheiten entsprechend beleuchten.

Diese Reibereien waren so leidenschaftlich und so stark,
daB sogar geringfiigige Kleinigkeiten der in groBem MaB-

stab geplanten Kriegshandlungen zum Gegenstand des Zwi-

stes wurden. Bei den Beratungen, die aus diesem Grunde

zwischen den beiden Kabinetten — dem Pariser und dem

Londoner — gefiihrt wurden, hatte sich der englische Pre-

mierminister Lloyd George folgendermaBen geauBert: „Wir
brauchen nicht die Einzelheiten zu kennen, die mehr die-

jenigen angehen, welche fur die Fiihrung der militarischen

Handlungen verantwortlich sind. Wir ziehen es vor, daB

die Generale bei sich behalten, was die Durchfiihrung ihrer

Piane anlangt. Wenn man solche Dinge zu Papier bringt,
um sie dem Minister mitzuteilen, so kommt es selten vor,

daB diese Einzelheiten den Ministern allein bekannt wer-

den. Und es ist auBerst wichtig, daB diese Einzelheiten ge-
heim bleiben. In England“, fiigte der Herr Ministerprasi-
dent stolz hinzu, „stellen wir nicht solche Fragen; iihri-

gens ermutigen uns unsere Generale auch niemals dazu.
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Wir verhalten uns ihnen gegeniiber mit der Achtung, die

sie verdienen, und halten uns von jeglicher zudringliclien
Neugierde zuriick. “

Mit wahrer Genugtuung fiihre ich diese Worte des eng-

lischen Premiers an und bezeuge zugleich einer solchen Re-

gierung, die ihre Feldberren so einschatzt, alle Hochach-

tung.
Wenn man auch schwerlich behaupten kann, daB die

starken Reibungen zwischen General Nivelle und der fran-

zósischen Regierung der AnlaB und die einzige Ursacbe fur

den Ausbruch starker Unzufriedenheit und beinabe Empó-
rungen im franzósiscben Heer gewesen seien, so haben docb

einige Autoren damit recht, daB die Unstimmigkeiten zwi
schen General Nivelle und der franzósiscben Regierung zu

diesen traurigen Erscheinungen erheblicb beigetragen ha
ben. Zahlreicbe Kriegsrate, die in dieser Zeit einberufen

wurden, endlose Debatten iiber diese Dinge im Parlament,
die Abberufung Kommandierender Generale wahrend wich-

tiger Kriegshandlungen zu den Beratungen — all das muBte

bei den Truppen das Vertrauen zur Heeresleitung und zur

Regierung erschiittern und der Verbreitung verscbiedener

Marchen und Geriichte eine Grundlage geben und dem An-

sehen der Generale wie der Regierung Abbrucb tun.

Wahrend persónlicbe Reibungen von Militars unterein-

ander wahrend des Krieges zumeist neutralisiert und sogar

vóllig vermieden werden kónnen, stebt es mit den Gegen-
satzen zwischen den Mannern, die wahrend des Krieges die

Staatspolitik verkórpern, und den Obersten Feldherren,
welche die Wehrmacht ihres Landes fiihren und die wirk-

lich wesentlichen Kriegshandlungen im Felde leiten, ganz
anders. Reibungen sind meines Erachtens unvermeidlich,
sind notwendig, sie entspringen aus dem Wesen der ge-
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schichtlichen Tatigkeit, die Krieg heiBt. Wahrend des Krie-

ges stehen oft Politik und Kriegfiihrung im Gegensatz zu-

einander. Man glaube nicht, daB diese Gegensatze in irgend-
einem Kriegsstadium irgendwie beseitigt werden kónnten.

Einen Gegensatz kann man beseitigen, aber immer nur

durch einen BeschluB, der die Wiinsche und Forderungen
entweder der Politik oder der Kriegfiihrung einschrankt.

Es ist also nicht verwunderlich, daB alle diejenigen, die

sicb mit der Kriegstheorie befaBt oder einen Krieg in fiih-

render Stellung miterlebt baben, iiber diese notwendigen
Begleiterscbeinungen des Krieges nie leicbt zur Tagesord-
nung iibergehen konnten.

Icb móchte einige Beispiele anfiihren, um diese Frage
naher zu erlautern. Bei Kriegsanfang 1914 hatte Frankreicb

aus politiscben Griinden, auf die ich nicbt eingehen móchte,
seinen Truppen befoblen, bei der Verteidigung der Landes-

grenzen und der Konzentration der Armeen sicb um einige
Kilometer von der Grenze zuriickzuziehen, oft sogar dem

gesunden Verstande der Kriegstaktik zuwider. In ęinem an-

deren Lande, in Deutscbland, gab der Beginn des Seekrie?

ges mit Unterseebooten zu schweren Reibungen AnlaB, bei

denen auf der einen Seite der Reicbskanzler mit seinen rein

politischen Riicksicbten, auf der anderen die militarische

Fuhrung mit ibren Forderungen aus der Natur der Kriegs-
bandlungen stand. In RuBland wurde der Angriff auf Ost-

preuBen, der mit dem Zusammenbruch an den Masurischen

Seen endete, gegen die Stimmen der Heeresleitung befoh-

len, welche Aufscbub wiinschte. Im Denken der russiscben

Regierung und des GroBfiirsten Nikolai gewannen damals

politiscbe Erwagungen iiber die rein militarischen die

Oberhand.

Dieser grundsatzliche Widerspruch laBt sich deutlich bei
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jedem wichtigeren EntscEluB im Kriege spiiren. Wenn man

dabei die inneren Stimmungen im kriegfiihrenden Volk,
Land und Staat in Rechnung stellt und diese Erscbeinun-

gen mit dem politischen Bereich in Beziebung setzt, so

muB man zugeben, daB es im Kriege fast keinen Scbritt

geben kann, bei dem nicht die Waagschalen mit den Auf-

schriften „Politik“ und „Kriegfiihrung44 in standigem Su-

chen nach Gleichgewicht bedenklicb schwankten. Diese bei-

den Dinge sind nicbt voneinander zu trennen und steben

docb leider so sehr im Gegensatz zueinander! Wie viele Zu-

sammenbriicbe und Niederlagen kennt die Kriegsgeschichte,
die ais Folgen einer undurchdachten Gleicbsetzung dieser

beiden Scbalen auf der gescbicbtlicben Waage anzuseben

sind!

Die Menscbbeit bat leider so viele ihrer Lebensfragen
durcb Kriege entscbieden, daB dieses Problem haufig zum

Gegenstand von Uberlegungenund B etrachtungen vieler Den-

ker, Staatsmanner und naturgemaB auch vieler groBer Feld-

herren geworden ist. Jeder Oberste Feldberr fiihlt im Kriege
schon vom ersten Augenblick seiner Arbeit an die Last die
ses Problems auf seinen Schultern. Ob er will oder nicht,
ob er fruher einmal dariiber nacbgedacht oder ob er sicb

leichtfertig iiber diese Frage hinweggesetzt hat, um sich auf

die Einzelbeiten der Technik zu beschranken — er muB

sich mit dieser Fragestellung abgeben, muB sicb mit der

Lósung solcher Gegensatzlicbkeiten plagen, taglich im Su-

chen nacb Auswegen seine Nerven anspannen und fast Tag
fiir Tag mit oder obne Geschick seine technischen Berech-

nungen aufstellen, in die Żabien, Zeicben und Hieroglypben
aus der Welt der Politik aufgenommen werden miissen.

Umgekehrt wird jede Regierung und die Manner, die sie

verkórpern, ob sie wollen oder nicbt, ob sie nun verstandig
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oder leichtsinnig sind, bei ihren oft angstvoll aufgestellten
politischen Berechnungen auf das Kommen der feurigen
Zahlen, Zeichen und Hieroglyphen warten, die von Kriegs-
handlungen, vom Rauch der Schlachten, vom Blitzen und

Donnern der Kanonen berichten, mit denen die Obersten

Feldherren ibr und ihres Landes Scbicksal schreiben. Bei

solchen Gegensatzen und oft leidenscliaftlicben Meinungs-
verschiedenheiten sind Reibungen — ich sagę das noch ein-

mal — unvermeidlich und notwendig; vor einer so groBen
Wahrheit des Kriegslebens darf man nicht feige die Augen
schlieBen.

Diese Reibungen und Meinungsverschiedenbeiten ent-

stehen um so leichter, je vielfaltiger sich die Kriegstechnik
und aucb das soziale und politische Leben entwickelt, und

um so schwerer sind sie auch zu beseitigen.
Die Technik der Obersten Feldberren wird immer weni-

ger verstandlich, nicht nur fur die Menscben, die mit dem

Militar nichts zu tun baben, sondern sogar fiir die iiberwie-

gende Mehrbeit der dem Feldherrn unterstellten Offiziere.

Andererseits aber erfordert auch die politische Arbeit in

leitenden Stellungen im Vergleich zu friiher immer hóbere

Bildung und gróBere Erfabrung. Gerade darum kommt es

so leicht zu Meinungsverschiedenheiten, wenn man in die

Berechnung der militarischen Aktionen die politischen Zah
len und Zeichen einbezieben muB, wie umgekehrt, wenn

die Einfliisse der Kriegstatigkeit der Schlacbtfelder auf das

politische und soziale Leben sowie auf die internationalen

Beziehungen in Recbnung gestellt werden miissen. Denn

Dinge, die dem einen Teil offensichtlich sind, kommen dem

anderen unverstandlich vor, und ein fiir die einen sozu-

sagen leicht lesbares Alphabet ist fiir die anderen eine chi-

nesische Ratselschrift. Unter solchen Umstanden wird das
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Problem selbst bei gutem Willen unerhórt verwickelt, ganz

abgesehen davon, daB jeder schleehte Wille, jedes man-

gelnde Verstandnis zu vólliger Unstimmigkeit fiihren kann.

Bezeicbnend war beispielsweise das eigentiimliclie MiB-

verstandnis bei den Reibungen zwiscben General Nivelle

und der Pariser Regierung. Auf Grund der Mitteilung eines

Abgeordneten, der sicb eine Zeitlang im Hauptąuartier
einer der franzosiscben Armeen aufgehałten batte, be-

schuldigte man in Paris General Nivelle laut, er nahme auf

die Verluste seiner Truppen durchaus keine Riicksicbt. Der

Angriff auf die befestigten Stellungen beim Fort Brimont

sollte angeblich das Blut von 60 000 Menschen gekostet
haben. Dabei berief man sich auf das Urteil eines Generals,
der diesen Angriff gefuhrt hatte. Man kann sieli das Er-

staunen und die Entriistung des Generals Nivelle vorstel-

len. Er wuBte, daB die zum Angriff gegen diese Stellung
angesetzten Truppen nicht einmal an Kampfstarke die er-

wahnte Zahl erreicbten. Bei einer Untersucbung zeigte es

sich, daB der General, auf den man sicb berief, die zahlen-

maBige Starkę der Truppen, die den Sturm auf Brimont

auszufiihren hatten, auf ungefahr 60 000 Mann veran-

schlagt hatte; in diese Gesamtzahl hatte er vermutlich die

allgemeine Starkę der Truppen (nach der Verpflegungs-
liste) einbezogen, die aber zuweilen doppelt so stark ist wie

die Gefecbtsstarke, welche den blutigen Verlusten ausgesetzt
ist. Trotz dieses augenscheinlichen Unsinns batte das halbe

Parlament und mit ilim wahrscbeinlich die halbe Bevólke-

rung von Paris wenigstens eine ganze Woche hindurch bin-

ter dem Riicken des Generals Nivelle diesen Unsinn fiir

bare Miinze genommen und iiber die Blutgier und brutale

Riicksicbtslosigkeit des Oberkommandierenden allerband

Klatsch verbreitet.
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Mein Freund, der Verfasser der erwahnten Schrift, Łat

bei seiner Untersuchung des Problems den notwendigen
Gegensatz zwischen Politik und Kriegsfiihrung wahrend

des Krieges fast gar nicht beriibrt. Er geht, ohne sich bei

der grundsatzlichen Seite der Frage aufzubalten, zu der

tbeoretiscben Feststellung iiber, eine Gleichordnung der ge-
samten Kriegsarbeit sei notwendig und eine gesetzlicbe Me-

thode zur Erreichung dieses Ziels zu versuchen. Indem er

die „realite des choses“ im Kriege ricbtig erfaBt, weiB er

allzu gut, daB der entscbeidende und wichtigste Teil der

Kriegstaligkeit eines Staates oder Volkes auf dem Kriegs-
schauplatz liegt, dort, wo lediglich der Oberste Kriegsherr
die Fiihrung in der Hand behalt und iiber das Schicksal des

ganzen Landes entscheidet. Er zieht daraus den SchluB,
daB somit der Feldberr Mitglied der Regierung sein miiBte,
welches vor dem ganzen Staat und Volk die Verantwortung
fur den Erfolg des Waffenkampfes tragt. Da er die Bedeu-

tung der Kriegshandlungen fiir die politische Arbeit kennt,
sucht er nach einer móglichst nahen Fiihlung, einer mog-
lichst vielfaltigen Verbindung zwischen den Fubrern der

politischen Arbeit und dem Mannę, der das Schwert in

Handen bałt; indessen deutet er nur an, daB auch bei jeder
rein militarischen Uberlegung die politischen Fragen not
wendig zu beriicksicbtigen sind. Er sucht nach einer recht-

lichen Festlegung, nach einem gesetzlicben Zwang fiir beide

Teile, denn in der Regierung will er die hauptsachlichen
politischen Persónlicbkeiten mit dem Obersten Feldberrn

verbunden wis sen.

Eine solcbe Lósung erscheint mir grundsatzlich richtig,
obgleich sie zweifellos mancbe moralische und techniscbe

Schwierigkeit zu iiberwinden hatte. Ich selber bin in mei-

nen langjahrigen Studien iiber den Krieg und seine Pro«
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bierne in jedem geschichtlich erforschten Kriege auf diese

Grundfrage mit ihren Widerspriichen gestoBen. Da ich im

Laufe meines Lebens nicht nur Soldat war, sondern auch

allerlei politische Aufgaben zu erfiillen batte, so babę icb

vielleicbt eber ais andere die ganze Gefahr der Lagę, die

Lacherlichkeit der MiBverstandnisse und aucb die Schwie-

rigkeit einer Lósung jener zweifellos vorbandenen Gegen-
satze erkannt, die im Alltagsleben des Krieges gang und

gabe sind. In unseren Zeiten wird eine ruhige Betrachtung
dieses Problems sehr durch die gewaltige Erfahrung erleich-

tert, welche die Menschheit auf diesem Gebiet wahrend der

Erschiitterungen des ungeheuren, kiirzlich beendeten Welt-

krieges gesammelt bat. Diese Ereignisse waren von so rie-

sigem AusmaB, daB sie das BewuBtsein fast jeden Biirgers
aus allen Staaten und Yólkern Europas in die Bereiche des

militarischen Lebens und der Kriegstatigkeit hineinzogen.
Sie haben zweifellos eine breite Unterlage fiir das Verst'and-

nis dieser Grundfragen hinterlassen, einen viel weiteren und

klareren Gesichtskreis und ein hóberes MaB entsprechen-
der Bildung geschaffen. Icb befiirchte, daB es bei uns in

Polen um diese Unterlage nocb ziemlich schlecht bestellt

ist.

Hier namlich war die groBe Mehrbeit der polnischen
Burger und Biirgerinnen nur ein unterwiirfiger, erschrok-

kener Haufen von Menscben, auf dereń Riicken andere

ilire Kriegsexperimente machten. Im ganzen Raum unseres

Landes tanzten die Millionenarmeen der beiden Gegner
mehrere Małe ihren blutigen Kontertanz, wobei sie die

Polen eher ais Streu des Krieges, jedocb nicht ais Mitwir-

kende einer Tragodie von geschichtlicher Bedeutung be-

trachteten.

Die tecbnischen Schwierigkeiten der Lósung des Pro-
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blems, die Miles*) vorschlagt, beruhen meiner Meinung
nach hauptsachlich darauf, daB der Oberste Feldherr in

seiner Arbeit sehr oft keine Móglicbkeit bat, mit den maB-

gebenden Staatsmannern in unmittelbarem Verkehr zu ste-

hen. Miles will durch seinen Vorschlag gemeinsame Ver-

antwortlichkeit erreicben und die Notwendigkeit schaffen,
daB die Verantwortung fur die gemeinsame Arbeit der

Hauptvertreter des kriegfiihrenden Volkes aucb gemeinsam
getragen wird, daB Angste und Hoffnungen, Zweifel und

Erwartungen auch gemeinsam erlebt werden. Das erleich-

tert die Aufklarung gewaltiger Widerspriicbe und verbindet

die fiir das Schicksal des Krieges verantwortlichen Men-

schen mit den Banden gemeinsamen Tuns, die viel starker

sind ais irgendwelche anderen Entscheidungen. Wenn je-
doch einer der beiden Teile, und zwar die Hauptperson
— der Oberste Feldherr — abwesend ist, so bedarf es in

den Zeiten haufiger Schwankungen des Kriegsgliicks sebr

starker Nerven — nicht bei ihm, sondern beim anderen

Teil, um die qualende UngewiBheit und die beunruhigen-
den Ratsel der Krisis zu ertragen. Man muB aber beden-

ken: alle krisenhaften Wendungen des Krieges oder der

Schlachten erfordern von der Armee und vom Obersten

Feldherrn eine so anstrengende Arbeit und eine so starkę
Nervenanspannung, daB er jene Augenblicke in engster
Fiiblung einzig und allein mit seinen nachsten Waffenge-
fahrten erleben muB.

Bei meinen kriegsgeschichtlichen Studien begegnete ich

verschiedenen Versuchen zur Lósung dieser Fragestellung,
wie in der Kriegsarbeit die politischen Forderungen mit

den Aufgaben der eigentlichen Kriegfiihrung zu verbin-

*) Pseudonym des polnischen Militarechriftstellers und damaligen Obersten

Taddaus Kutrzeba.
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den waren. Die weitestgehende Entsclieidung gibt ein fast

unbedingtes Ubergewicht dem politischen Teil, der iiber die

von der militarischen Seite vorbereiteten Kriegshandlun-
gen zu beschlieBen bat. Diese Lósung des Problems findet

man nur dort, wo das kriegfiibrende Land gleicbzeitig auch

einen groBen innerpolitischen Kampf durchmacbt, also bei

allen mit Revolutionen verbundenen Kriegen. So gab die

groBe franzósische Revolution allen ibren Feldherren Kom-

missare des Konvents bei, die gegeniiber den Generalen eine

unbedingte Machtstellung besaBen und nicht nur dereń

revolutionare Rechtglaubigkeit kontrollierten, sondern auch

in ibren militarischen Entschliissen nach Beweisen von Ver-

rat schniiffelten. Dasselbe Bild fanden wir bei unserem

Gegner aus dem letzten Krieg. Auch hier waren Sowjet-
kommissare bei der Armee tatig, welche die militarischen

,,Speze“*) uberwachten, sich in jede Entsclieidung meng-

ten und sogar bei verschiedenen Zweifeln in Sachen der

Kriegfiihrung auf Grund der ihnen verliehenen Macht-

befugnisse entschieden.

Mit der Untersuchung derartig auBergewóhnlicher Ver-

haltnisse will ich mich nicht aufhalten. S olchę Regelungen
tragen notwendigerweise die persónlichen Reibungen so tief

in den Organismus der Armee und des Staates hinein, 6ie

erweitern das Feld der Gegensatze zwischen Politik und

Kriegfiihrung derart, daB der ganze Aufbau nur durch

auBergewóhnliche Mittel — durch Schreckensherrschaft

namlich — aufrechterhalten werden kann. Meines Erach-

tens konnen nur auBerordentliche Nervenanspannung und

ganz ungewóhnliche Anstrengungen, wie revolutionare Be-

wegungen sie in den Menschen wachrufen, zu der An-

*) „Spez“ ist eine in Sowjetrufiland gebrauchliche Abkurzung fur einen

Spezialisten.



320 MILITARISCHE YORLESUNGEN

nahme berechtigen, daB unter solchen Umstanden irgend-
welche Siegesaussichten vorhanden waren. In allen anderen

Organisationen, denen wir begegnen, bestand niemals ein

so weitgehendes Ubergewicbt des einen Elements iiber das

andere.

Gescbicbtlicb von langster Dauer war das monarcbische

System, bei dem die ganze Last der Entscheidung iiber das

gegenseitige Verhaltnis von Politik und Technik in Kriegs-
zeiten auf den Schultern des Kónigs, Kaisers oder Fiirsten

rubte. Das bedeutet, alle Gegensatzlichkeiten konnten in

jedem Kriegsabschnitt durch einen Menschen entschieden

werden. In diesem Falle war es ganz gleichgultig, ob der

Herrscher „von Gottes Gnaden“ persónlich die Entschei
dung traf oder ob er sie irgendwelchen anderen Handen

anvertraute, und waren es selbst die eines Giinstlings oder

einer ganzen Korperschaft.
Das letzte Wort der Entscheidung, das durch seine Un-

terscbrift bekraftigt wurde, bing doch von ihm ab. Ebenso

lag es auch — vielleicht nur mit Ausnahme von Engłand —

bis in die letzte Zeit binein bei den konstitutionellen Monar-

chien, wo der Kriegszustand gewóhnlich besondere Gesetzes-

bestimmungen mit sicb bracbte und in die Hand des Monar-

cben auBerordentliche Machtvollkommenbeiten und Hand-

lungsfreiheiten gab.
Auf diese einfachste Entscheidung treffen wir auch in

der altesten und zugleich starksten Demokratie der Ge-

schichte: in der rómiscben Republik. Rom war zweifellos im

Vergleich zur damaligen Welt ein sebr demokratischer Staat.

In vieler Hinsicht iiberbolt es mit seinen Einrichtungen und

mit seinem demokratiscben Geist das neuzeitliche Leben.

Die ununterbrochenen heftigen Streitigkeiten zwischen

Plebs und Patriziern, die bis zum Zeitalter der Casaren
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stets der Plebs den Sieg brachten, iibertreffen an Spann-
kraft und Starkę — vielleicht mit Ausnahme der revolu-

tionaren Zeiten — alles, was wir in modernen Demokratien

von Parteikampfen und sozialem Ringen kennen. Und den-

noch, diesen inneren Kampfen zum Trotz, wachst die

Macbt der Ewigen Stadt und zwingt immer weiter und brei-

ter Stadte und Stamme, Lander und Vólker unter ihre Ge-

walt. Ohne daB die inneren Kampfe aufhóren, kampft Rom

iiberdies ununterbrochen nacb auBen. Die rómische Repu
blik bat in der Weltgeschichte eine ganze Epoche geschaf-
fen. Der EinfluB ihrer Zivilisation ist nocb heute lebendig.
In den rómiscben Einricbtungen muB eine ungewóhnlicbe
Kraft lebendig gewesen sein, und in ihrem Kriegsrecbt ein

auBerordentlicber Ausgleicb zwischen politiscber Weisbeit

und der Macbt der Feldherren im Heere, daB man so ge-

waltige Ergebnisse erzielen konnte.

Die Kriege wurden dort zumeist durch die Konsuln be-

febligt, welche zugleich die hóchsten Zivilbeamten der Re
publik waren. Man vereinigte hier also wiederum alle not-

wendigen Gegensatzlichkeiten der Kriegsaufgabe, alle Vor-

stoBe der Politik auf das Gebiet des Schlachtfelds in einer

Person. Das System der rdmischen Art, zu bandeln, beleuch-

ten aber am scharfsten die Augenblicke besonders groBer
Gefabr. In solchen Fallen setzte man einen ,,dictator“ ein,
dem gegenuber alle demokratischen Einscbrankungen vól-

lig beseitigt waren, die fur die Konsuln nocb galten. Zur

Ausiibung seiner unbescbrankten Gewalt gewabrte man ihm

ein halbes Jahr Frist. Und obwobl die Geschicbte Roms,
wie icb nocbmals wiederbole, das Bild leidenschaftlich ge-
fiihrter Kampfe und inneren Ringens bietet, obwobl die

sozialen Reibungen haufig so tief waren, daB sie fast Biir-

gerkriegen glicben, kennt die Geschichte Roms bis zur Zeit

21 Piłsudski III



322 MILITARISCHE YORLESUNGEN

des beginnenden Casarismus weder einen Staatsstreich der

„Diktatoren44 noch irgendwelcbe Zweifel oder Befiircbtun-

gen, ein so unumsebrankter Gewalthaber der Republik
wiirde nach Ablauf der festgesetzten halbjahrigen Frist

nicbt seiner so ausgebreiteten Machtvollkommenheit ent-

sagen. Diese auBerordentlicbe Kraft des Biirgersinns in

der rómischen Republik hat aucb unvergleichlich sympa-
thische Vorbilder solcher „Diktatoren44 iiberliefert. Wer von

den Schwarmern, die von einer starken Demokratie trau-

men, kennt nicht den Namen des Cincinnatus, der nach der

Bezablung einer boben GeldbuBe fiir die Ausschreitungen
seines Sobnes im Biirgerkrieg von seinem Pfluge abberufen

wurde, um ais „Diktator44 das bedrobte Vaterland zu ver-

teidigen. Nach Ablauf seiner halbjabrigen Amtszeit und

nach siegreicher Uberwindung der Gefahr kehrte er ruhig
an die unterbrochene Arbeit der Bestellung seiner Felder

zuriick.

Wenn Miles bei seinem Versucb, das Problem Politik

und Kriegfiihrung zu Ibsen, die Vertreter beider Kriegs-
elemente in einer Einrichtung einander naherzubringen
sucht, so konnte man demgegeniiber sagen: die starkste De
mokratie der Welt, die romische, fiihrte in Augenblicken
drohender Gefahr diese Annaherung so weit, daB sie in

einem Kopf Platz fand. Diese beiden Faktoren, die bei

einer Gefahr fiir den Staat tatig sind, einander nahezubrin-

gen, ist also so notwendig, daB man unter diesen Umstanden

nur die Frage stellen kann, ob der Kopf des betreffenden

Menschen bei dem inneren Streit nicht bersten, ob sein

Herz den Druck der Gefahr ausbalten, ob die Nerven im-

stande sein werden, bei den schwankenden und stets zweifel-

haften Zufallen des Kriegsgliicks alles das zu ununterbro-

chenen Willensleistungen barmonisch zusammenzufassen.
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Die monarchische Verfassung wie diejenige der rómischen

Republik fiihrten also, wie wir sehen, zu der gleichen Ent-

scheidung. In beiden Fallen iiberlieB man die Politik und

das Schwert, die so oft miteinander im Widerspruch und

Streit sind, einem Kopf, einer Hand und einem Willen. Der

grundsatzliche Unterschied lag nur darin, daB man in Rom

in Augenblicken der Gefahr einen geeigneten Mann suchte,
wahrend die Monarchien auf den Gliickszufall der Geburt

eines solcben Menschen fur den Thron warten muBten. In

der Geschichte groBer Monarchien werden wir an den Fun-

damenten ihrer GróBe stets den Zufall der Geburt eines ent-

sprecbenden Menschen auf dem Thron finden. Die Ge
schichte benennt diese Manner nicht nur in ihrem eigenen
Lande, sondern im Begriff der ganzen Menschheit die Gro-

Ben. Sie sind gleichzeitig Staatsmanner von gróBerem Aus-

maB und schaffen oft Marksteine auf dem Gebiet der

Kriegskunst. Die uns benachharten Machte, die Polen teil-

ten, kennen solche groBen Manner. Peter der GroBe in RuB-

land, Friedrich der GroBe in PreuBen waren derartige
GroBe, welche die Probleme der inneren und auBeren Poli
tik mit den hóchst sachlichen Aufgaben des Krieges in

ihrem Kopf verbanden. Und was soli man erst von einem

der GróBten dieser Art sagen, vom groBen Napoleon, dem

Kaiser der Franzosen? In blitzartigen Siegen zerbrach er

jahrhundertealte Einrichtungen der Menschen wie schwache

Strohhalme, machte den Erfolg seiner Schlachten den poli-
tischen Zieleń nutzbar und machte sich umgekehrt den Sieg
durch die schlaue Klugheit des groBen Staatsmannes leich-

ter.

Obwohl solche ganz einfachen Lósungen immer die Men
schen angezogen haben und in kritischen Zeiten der Ge
schichte auch unfehlbar die Menschen anziehen werden, so

21*
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ist doch schwerlich anzunehmen, die Systeme Roms wiir-

den ohne rómische Seelen, die monarchischen Systeme ohne

Monarchen beim Versuch zur Verwirklichung nicht auf

uniiberwindliche Hindernisse stoBen. tibrigens bietet das

beutige soziale und politische Leben, die Technik der

menschlicben Lebensfiibrung, um es noch einmal zu beto-

nen, so viele Probleme und erfordert soviel Arbeit, daB es

heutzutage schwer ware, die Gesetze und Verordnungen in

eine so einfache und unkomplizierte Fassung zu gieBen.
Ich glaube jedoch, daB mir viele recbt geben werden,

wenn ich diesen Grundsatz, den ich aus meinen Studien

iiber den Krieg gewonnen habe, hier zum Ausdruck bringe.
Jeder Krieg erweckt bei allen Menschen so viele Zwei-

fel und Befiircbtungen, daB die weit iiberwiegende Mehr-

zahl sich bei seinem Ausbruch gegeniiber der GróBe des

Problems ratlos und bilflos fiihlt. In einem solchen Zu-

stand suchen die Menschen, wie bei jeder groBen Erschut-

terung, bewuBt oder unbewuBt nach einem Menschen oder

einer kleinen Menschengruppe, bei denen sie mit Recht

oder Unrecht Kraft und Geistesstarke, Fahigkeit und Ge-

schick vermuten, die das DurchschnittsmaB des betreffen-

den Volkes oder der betreffenden Staatsbiirger weit iiber-

ragen. Ist es also scbwer anzunehmen, daB die einfachste

rómische Lósung, einen Mann zu wahlen, durchfiihrbar

ware, so wiirde die neuzeitliche Regelung zweifellos meh-

rere oder ein Dutzend Menschen ergeben, auf dereń Kóp-
fen, Herzen und Nerven die ganze Last der Kriegsaufga-
ben mhen muB. Unter diesen Mannern wiirde, wie Mi
les richtig beweist, die Hauptlast auf denjenigen entfallen,
welcher der Oberste Kriegsherr sein soli. Wenn sich nun

der Leser freundlichst an alle von mir angefiihrten Bei-

spiele von Reibungen und Zwistigkeiten und ihren Folgen
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im Kriege erinnern wollte, so wird er vielleicht mit Miles

zu der Uberzeugung gelangen, daB der Wille aller diese

Wenigen zu einer móglichst engen und móglichst einigen
Zusammenarbeit zwingen miiBte. So werden die giinstigsten
Vorbedingungen fur die Aufrecbterhaltung der Autoritat

der politiscben Macbt und die gróBtmógliche Vereinfachung
in den Berechnungen der politiscben und militarischen

Tatigkeit des Obersten Feldberrn gescbaffen. Seine Arbeit

aber ist, wie Miles richtig behauptet, fur das Schicksal

des Krieges ausschlaggebend, denn letzten Endes fallt die

Entscheidung nirgends anders ais auf den Scblachtfeldern.

Einer der groBen Kriegstheoretiker, von der Goltz, be
hauptet bei einem Vergleich der menschlicben Leistungen
in den verschiedenen Staatsstellungen, die Leistung des

Obersten Feldberrn im Kriege sei die schwerste und erfor-

dere am meisten Geistes-, Willens- und Nervenanspannung.
Abgesehen von den Grundsatzen der Gesetze oder Rechte

befindet er sich im Mittelpunkt der groBen Kriegsmaschine,
und jedes Rad und jedes Radchen stebt in der einen oder

anderen Weise mit ibm in Beriibrung und ist in seinem

richtigen Gang vom Erfolg seiner Arbeit unmittelbar ab-

hangig. Daraus ware also die Folgerung zu zieben: je weni-

ger diese Unzabl von Radern die Nerven des Obersten Feld-

herrn beriihrt, desto weniger unnótige StóBe und bose Rei-

bungen wiirden entsteben, und seine Arbeit kónnte um so

ungestórter geleistet werden. Immer, wenn icb iiber die

groBe Erkenntnis von der Goltz’ nachdachte und wenn ich

sie mit den vielen schamhaft vergessenen Winkeln der

Kriegsgeschichte verglich, von der ich eingangs schrieb, er-

schien vor meinen Augen die traurige Gestalt eines der

Obersten Feldherren eines groBen Reichs: Kuropatkin. Alle

vorher dargelegten Ausfuhrungen und Gedanken kann man,
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wie mir scheint, am besten am Beispiel der Tatigkeit Kuro-

patkins in dem Augenblick erlautern, ais er in der Ent-

scbeidungsschlacht gegen die Japaner bei Liaoyang am letz-

ten Tage der Kampfe iiber sein und seines Landes Schick-

sal entscbied.

Der Lebenslauf des russiscben Generals Kuropatkin war

ungewóhnlich; er arbeitete ais Stabscbef unter dem erfolg-
reicben, begabten und kiibnen General Skobelew, der in

der Meinung der russischen Welt im Tiirkenkrieg und in

den Feldziigen von Turkestan zum Nationalhelden wurde.

General Kuropatkin wurde ganz plótzlich und unerwartet

Kriegsminister und dadurch iiber alle Generale erhóht, die

in langen Dienstjahren ihren Berufsweg durchmacbten. Da-

mit hatte er in der groBen Petersburger Gesellschaft ais ein

Emporkómmling, der seine Stellung vor allem seinen Fa-

higkeiten und seiner Arbeit zu verdanken batte, Unzufrie-

denheit erweckt. Er war ein Gegner der aggressiven Poli-

tik gegeniiber Japan und widersetzte sich den Expansions-
planen RuBlands im Fernen Osten. Trager jener Ostpolitik
war Admirał Alexejew, der — wie man erzahlte — zur lin-

ken Hand mit dem Hof verwandt war und sich im Osten

ein fast selbstandiges Fiirstentum voll Pracht und Ver-

schwendung gescbaffen batte. Alexejew war voller Gering-
schatzung fur alle Vólker des Ostens einscblieBlich Japans.
Er war von einem ganzen Haufen unsicberer Menschen,
Geschaftemachern, unsauberen Bank-, Wald-, Eisenbahn-

und Hafenspekulanten umgeben. Ais es Alexejew dann

schlieBlich zum Kriegsausbruch gebracbt hatte, wurde er

ais Oberbefeblshaber im Osten in den ersten Scblachten

von den Japanern schmahlich geschlagen. Ais Oberkom-

mandierenden der russischen Streitkrafte zu Lande sandte

man ihm also General Kuropatkin zu Hilfe, dem aber der
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Statthalter des Fernen Ostens, Admirał Alexejew, ais Ober-

befehlshaber iiber Heer und Marinę iibergeordnet war.

Alexejew hatte sich damals vor seiner Flotte in Port Ar
thur glucklich nach Mukden, der entlegenen Hauptstadt
der Mandschurei, zuriickgezogen.

Ich kenne nicht die Beweggriinde, die Kuropatkin ver-

anlaBten, seinen Posten anzunehmen. Vielleicht wurde er

dazu gezwungen. Jedenfalls traf er gewisse VorsichtsmaB-

regeln und wahlte zu seinem Stabschef General Sacharow,
dessen Bruder Kuropatkin selbst auf dem Posten ais Kriegs-
minister in Petersburg ersetzen sollte.

Seit Kuropatkin im IIauptquartier in Liaoyang eintraf,
entspann sich ein heftiger, verhissener Kampf zwischen

Liaoyang und Mukden. Dieser Kampf spielte sich auf dem

Hintergrund der Angelegenheit von Port Arthur ab. Gene-

ralKuropatkin war entschlossen, sich in keine groBeSchlacht
verwickeln zu lassen, bevor er nicht iiber eine geniigende
Truppenzahl verfiigte; zum Sammelplatz der Armeekorps,
die aus RuBland anlangten, bestimmte er Liaoyang. Admi
rał Alexejew dagegen drangte in seiner Unterschatzung des

Gegners ununterbrochen darauf, daB der Weg nach Port

Arthur freigemacht wiirde, und schatzte Kuropatkins Vor-

sicht beinahe ais Feigheit ein. Wenn die Reibungen zwi
schen Steinmetz, Moltke und Prinz Friedrich Karl Funken

gaben, so war hier durch diese Reibereien schon ein gan-
zer Brand entstanden; er beleuchtete grell all den Klatsch

und Hohn, die Anwiirfe und Sticheleien und allerlei De-

miitigungen, die man sich gegeniiber dem Emporkómmling
Kuropatkin ungehindert gestattete. Es war Brauch gewor-

den, daB man die Truppentransporte in Charbin oder Muk
den anhielt, um von Kuropatkin unabhangige Einheiten zu

bilden, wodurch der General zu erniedrigendem Kuhhandel
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gezwungen wurde. Es war auch Gewohnheit geworden, hin-

ter Kuropatkins Riicken bóswillig in St. Petersburg zu ar-

beiten, um die Autoritat des Generals zu untergraben, der

den bócbsten militarischen Posten im Staat aufgegeben
hatte, um die Fiibrung im Felde zu iibernebmen. Peters
burg lieB Kuropatkin in der femen Mandschurei fiiblen,
daB seine Zeiten ais Regierungsmitglied voriiber waren und

daB er ais ein Emporkómmling sicb damit abfinden miiBte,
im Hauptzentrum des Reicbes ganz obne EinfluB und Be-

deutung zu sein.

Aus verschiedenen kurzeń Bemerkungen, die in zahlrei-

chen Erinnerungen und Tagebiichern jener Zeit verstreut

sind, ist ersicbtlich, daB Kuropatkin unter diesen tausend-

fachen Nadelstichen und Krankungen auBerordentlicb litt,
die er wahrend mehrerer Monate vor der Schlacht bei

Liaoyang iiber sicb ergehen lassen muBte.

Das zerrte an seinen Nerven und hemmte ibn oft in sei-

ner Arbeit. Ais ich den amtlichen Briefwecbsel zwiscben

Kuropatkin und Alexejew aus jenen Zeiten durchlas, fiel

mir auf, wie der ausgeglichene, ruhige und durch eine ge-
wisse Uberlegenheit gekennzeicbnete Ton der Korrespon-
denz allmahlich weniger beherrscht, verstimmt und bissig
wird. In einem solchen gereizten Nervenzustand nabm Ku
ropatkin die erste Schlacht, die Schlacht bei Liaoyang an,

die eine Kraftprobe der beiden Gegner war. Eine sonder-

bare Schlacht! Zunachst griffen die Japaner mit bewunde-

rungswiirdigem Mut und Tapferkeit, mit ihrer Todesver-

acbtung die schon vorher vorbereiteten Stellungen bei Liao
yang an. An ihre Uberlegenheit iiber den Feind gewóbnt,
nahmen die Truppen keine iibertriebenen VorsicbtsmaB-

regeln vor; sie riickten scbneller vorwarts, um den Feind

in gewaltigem Ansturm zu iiberwinden. Nach einigen Ta-
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gen der Kampfe leuchtete der erste Siegesstrahl iiber Ku-

ropatkins sorgenerfiilltem Kopf auf.Blutiiberstrómt,manch-
mai dezimiert, blieben die japanischen Bataillone und Di-

visionen kraftlos vor den russischen Stellungen liegen,
ohne irgendwo einen gróBeren Vorteil oder einen Durch-

bruch durch die feindlichen Stellungen erreicht zu baben.

Kuropatkin gibt den Befebl zum Gegenangriff. Er sendet

fast triumphierende Telegramme iiber den Sieg nacb St.

Petersburg.
Bei dieser Sacblage ereignet sich ein unerwarteter Vor-

fali, der Kuropatkins Piane einigermaBen stórt, der ihm

aber wie absicbtlich neue Umstande beinahe in die Hande

spielt, um den Gegner leichter zu iiberwinden. Am auBer-

sten rechten Fliigel der Japaner hat General Kuroki, der

Befehlsbaber der 1. japanischen Armee, eine lebhafte Ei-

senbahnbewegung nach Norden, auf Mukden zu wahrge-
nommen und sie ais Anzeiehen fur einen russischen Riick-

zug aufgefaBt. Er entschlieBt sich zu einem besonders kiih-

nen Schritt: er wirft dreieinhalb Divisionen, die er in Re-

serve hatte, iiber die einzige verfiigbare Briicke auf die

andere Seite des Flusses, um die scbeinbar im Riickzug be-

griffene russische Armee in der Flankę anzugreifen.
Auf die erste Nacbricbt von diesem Vorfall bin ent

schlieBt sich Kuropatkin, ohne iiber die Starkę der Trup-
pen Kurokis Naheres zu wissen, zu einem Frontwechsel

und versammelt gegen den neuen Angreifer das Gros seiner

Armee, namlich viereinhalb Armeekorps, um Kuroki zu

erdriicken und wieder iiber den FluB zuriickzuwerfen. Das

war der letzte Abschnitt der Schlacht bei Liaoyang.
Kuroki bemerkte bald, daB von einer Verfolgung, wie er

das getraumt hatte, keine Rede sein konnte; er geriet in

eine bedrangte Lagę und ging fast ganz zur Yerteidigung
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iiber, die er nur ab und zu durch Gegenangriffe unter-

brach. Ais ich die Geschehnisse dieses Kampfes studierte,
war ich auf den letzten Tag der Kampfe am neugierigsten.
An diesem Tage verlor Kuropatkin mit jedem Augenblick
mehr von seiner Selbstsicherheit. Aus einem vor kurzem

noch siegreichen Feldherrn wurde allmahlich ein moralisch

gebrocbener Mann. Einer der schonen Ausspruche Napo-
leons besagt: le cbef doit avoir une tete froide, der Fiibrer

muB einen kuhlen Kopf behalten, um die Vorfalle richtig
und ruhig zu beurteilen, sicb nicht durch dieses oder jenes
MiBgeschick aus der Fassung bringen zu lassen und bei der

Berechnung der Teilsiege nicht die Nerven zu verlieren.

Fur eine solche tete froide d’un chef miissen die Nerven

ruhig sein, so daB sie allzu starkę Eindriicke, allzu leicht

gefaBte Urteile iiber die vorgehenden Ereignisse nicht zu-

lassen. Diese tete froide, diese ruhigen Nerven hat Kuro
patkin am letzten Tage der Schlacht nicht bewiesen. Er hat

den und jenen Fehlschlag iiberschatzt; sein feiner, gebilde-
ter Geist vermochte die Geschehnisse nicht miteinander zu

verbinden. Die Augen des Feldherrn bemerkten nicht, daB

der Feind ermattete und seine Gegenangriffe vóllig ein-

stellte. Der Verstand vergaB, die eigenen Krafte in Rech-

nung zu stellen, von denen er noch fur den folgenden Tag
in geniigendem MaBe besaB. Kuroki hielt sich nur mit gro-
Ber Miihe. Das beweist seine heldenhafte (zur 2. Division

gehorige) 15. Brigade, die an der heiBesten Stelle des

Kampfes ausharrte und am nachsten Tage, ais sie aus ihrer

Stellung zuriickgezogen wurde, nicht einmal mehr imstande

war, den Reis fur sich abzukochen! General John Hamil
ton, der englische Attache bei Kurokis Armee, erzahlt in

seinen bewundernswerten Memoiren iiber den Japanischen
Krieg, man hatte einige Schwadronen Kavallerie besonders
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dafiir abkommandieren miissen, um den im Kampf er-

schópften Kameraden von der 15. Brigade das Essen zu be-

reiten. Der gleiche Augenzeuge berichtet: ais er an diesem

Tage den Hiigel betrat, von dem aus Kurokis Stab die

Schlacht beobachtete, sei ihm fast kórperlich der HaB und

die Abneigung der Japaner gegen den Auslander fiiblbar

geworden, der ihre Niederlage und ibren Zusammenbruch

mit ansehen sollte.

Wenn man Kuropatkins Bericbte und Befehle an die
sem letzten Tage der Scblacbt verfolgt, mochte es einem

scheinen, ais ob droben beim allerbóchsten Bicbter groBe
Waagschalen hingen und auf und nieder schwankten, auf

denen russiscbe und japanische Schwerter zum Abwagen
lagen. Die Waagschalen schwanken heftig hin und her, ais

ob sie sich ins Gleicbgewicht stellen wollten. Es feblt nur

noch ein letztes Gewicht auf der einen oder der anderen

Schale. In die japanische Waagscbale kann nichts mebr

hinzugelegt werden. Und in die russiscbe kann nichts mehr

fallen ais Kuropatkins letztes Wort; und dieses letzte Wort

fiel: Zuriick! Kuropatkin batte den Riickzug angeordnet.
Der deutscbe GroBe Generalstab beschlieBt in seiner

Analyse der Schlacht seinen Bericbt mit folgender Darstel-

lung: dieses sei der wichtigste Kampf im ganzen Kriege
gewesen, denn er hatte die russische Morał griindlich zer-

brochen und den Japanern bis zum Kriegsende ein starkes

sittliches Ubergewicht und eine gewaltige Selbstsicberheit

gegeben, die sie vor der Schlacht bei Liaoyang nicbt beses-

sen batten.

Wem das nicbt glaubbaft scheinen will, den wiirde obne

Zweifel das Studium der folgenden Schlacht iiberzeugen,
der sogenannten Schlacht bei Scba-he. Kuropatkin leitet

diesen Kampf mit zitternder Hand. Die Angst diktiert ihm
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bereits seine Befehle. Es geniigt, die Bewegungen des rech-

ten Fliigels zu beobachten, wo die russischen Offiziere

selbst meinten, sie bewegten sicb zwei Schritte vorwarts

und einen oder zwei zuriick. Es geniigt nachzulesen, wie

viele Warnungen, wie viele Mahnungen zur Unentscblos-

senheit und Vorsicht zu dem um die Entscheidung kamp-
fenden linken Fliigel gesandt wurden, wo eine unbedeu-

tende japanische Reserve-Brigade drei Tage lang die ganze
Armee des Generals Stackelberg in Schacb hielt. Es scheint,
ais ob der Geist von Liaoyang drobend die Stellung dieser

Brigade bewacbte und den Gegner mit flammendem

Scbwert selbst dann noch bedrohte, nacbdem die Brigade
bereits ihre Stellung geraumt bat.

General Kuropatkins Nerven waren zerriittet. Einer sei-

ner Freunde beschreibt die Veranderung, die naeh der

Schlacht bei Liaoyang mit ibm vorgegangen war: Kuropat-
kin begriiBte ihn mit einem giitigen, gleicbsam verscham-

ten Lacheln. Sein Gesicbt zeigte eine merklicbe Alters-

scblaffheit. Im Vergleich zur Petersburger Zeit waren seine

Bewegungen unsicher und nervós. Er beklagte sich immer-

fort iiber die Petersburger Intrigen, und eine gewisse
Freude kam bei ihm nur zum Ausdruck, ais er Alexejews
Abreise nacb RuBland erwahnte.

Die tatsaehlichen Umstande der Kampfe bei Liaoyang
gaben meines Erachtens fast die Sicherheit eines russischen

Sieges. Nur Kuropatkins Nerven, die man vor der Schlacht

so nutzlos und niedertrachtig aus allen Richtungen hin und

ber gezerrt hatte, konnten nicht standbalten. RuBland hat

fur die zerriitteten Nerven seines Obersten Feldherm in

der Schlacht bei Liaoyang teuer bezahlen miissen. Die ganze

Ostpolitik, die Eisenbabnlinien und Hafen sind verloren

gegangen. Nach dem verlorenen Krieg kamen ais Folgen
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der Niederlagen Revolutionen und Unruhen und zugleich
eine Schwachung der Staatsautoritat in der ganzen Welt.

So viel und zuweilen noch mehr kónnen die Nerven des

Obersten Feldherm bedeuten, dieses vielleicht kostbarste

Gut im Kriege.
Nachdem ich alles durchgelesen habe, was ich zur Unter-

stiitzung der Behauptungen von Miles geschrieben habe,
indem ich diejenigen Gesichtspunkte des Kriegslebens be-

handelte, die Miles nicht beruhren wollte und die ich die

schamhaft vergessenen Winkel der Geschichte nannte, sah

ich in meiner Phantasie viele bekannte, freudig lachelnde

Gesichter. Also iiberall, auBer im alten Rom, immer das-

selbe. Worum handelt es sich denn? Wie es iiberall war,

wird es auch bei uns sein; wir wollen nicht schlechter ais

die ganze Welt sein. — Habe ich diesen Eindruck hinter-

lassen, so wiirde ich es bedauerlich finden; habe ich aber

jemand belehrt und aufgeklart, so bin ich dafiir dankbar.





Der Oberste Feldherr

in Theorie und Praxis



Die Vorlesung „Der Oberste Feldherr in Theorie und

Praxis“ wurde im Warschauer Colosseum-Saal am 21. Marz

1926 mittags gehalten, also zwei Monate vor dem Staats-

streich. Wie die damalige Presse berichtet, war der Saal

iiberfullt. Dreitausend Menschen bildeten die Zuhorer-

schaft. Eine grolle Menschenmenge, die im Saal keinen

Platz gefunden hatte, mulite sich damit begniigen, dem vor-

beifahrenden Marschall auf der Strafie eine Kundgebung
zu bereiten.



L

Das Thema, das ich fur diese Vorlesung gewahlt habe,
lautet: „Der Oberste Feldherr in Theorie und Praxis“. In

den er sten Worten will ich etwas abtun, was mich in mei-

nen Ausfiihrungen hindern kónnte, mich selber. Wenn ich

vom Obersten Feldherrn spreche, so "will ich nicht iiber

mich selber sprechen; denn ich bin nur einer von sehr vie-

len Obersten Feldherren, die es in der Welt gegeben hat.

Ich halte es nicht fiir móglich, eine Theorie iiber den Ober
sten Feldherrn allein auf Grund meiner Praxis und meiner

Handlungen aufzustellen. Ich werde das also, wenn von

mir die Rede sein wird, deutlich unterstreichen.

Ich spreche iiber die Obersten Feldherren im allgemei-
nen und iiber ihre Betatigung. Was ich zweitens iiber die

in Polen angenommenen Sitten und Brauche zu sagen habe,
ist durchaus nicht so gemeint, ais ob ich den Krieg
wiinschte und Sie zum Kriege ermutigen wollte.

Die Erscheinung des Obersten Feldherrn ist mit der Er-

scheinung des Krieges stets eng verbunden: ohne Krieg giht
es keinen Obersten Feldherrn, und kein Krieg kann des

Obersten Feldherrn entbehren. Das sind historische Tat-

sachen, die bei den wildesten Vólkerstammen ebensogut er-

wiesen sind wie in Polen. Man darf nicht den Krieg vom

Obersten Feldherrn und nicht den Obersten Feldherrn vom

Krieg trennen. Beide sind dermaBen unzertrennlich, daB

es — ich wiederhole es — keine Kriegsgeschichte ohne

22 Piłsudski III
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Obersten Feldherrn und keinen Obersten Feldberrn obne

Krieg gibt.
Der Oberste Feldberr ist, wie sein Begriff besagt, mit der

Fiihrung, mit der Heeresleitung verbunden. Er stebt unter

dem Gebot, zu fiibren, und Fiihren heiBt Befeblen. Ein

Oberster Feldberr ohne Fiihrerschaft und Befehl ist kein

Oberster Feldherr. Das Beiwort „Oberster“ spricbt nur vom

Umfang der Fiihrerschaft, es bekundet, daB er persónlich
alles anfiihrt, was zum Heer gehórt und was mit der Waffe

in der Hand auf den Schlachtfeldern kampft.
Wo wir auch immer die Auffassung antreffen, man

konne nur iiber kleine Einbeiten persónlich kommandie-

ren, und je bóher die Fiihrerschaft reiche, desto unperson-
licher werde sie, miissen wir diese Meinung ais einen Irr-

tum bezeichnen, der uns leider in Polen oft entgegentritt.
Die Fubrerschaft im Kriege ist etwas anderes ais irgend-

eine andere Fiihrerschaft, die Gehorsam fordert. Es gibt
namlich noch eine Erscbeinung, die vom Kriege und

vom Befehl im Kriege unzertrennlich ist. Das ist der Be
fehl, der den Keim des Todes in sich birgt. Wollte man ge-
fiihlvoll die Erscbeinung des Todes aus dem militarischen

Befebligen ausscheiden, so beginge man eine Siinde gegen
das Grauen des Krieges und gegen den Obersten Feldherrn,
der kiihn und mutig die mit dem Tode yerbundene Befehls-

gewalt auf sich nehmen muB.

Die Erscheinung des Todes ist fur die Menschen allge-
mein, denn die Menschen sind sterblich. Aber kein Befehl

reicht so tief ins Innere der Menschenseele wie der Befehl

im Kriege, denn er fordert den Tod. Darum ist es unmóg-
lich, irgendeine Unterwerfung oder einen Gehorsam mit der

Unterwerfung zu vergleichen, die vom Soldaten verlangt
wird. Die Erscbeinung des Todes schwebt iiber der Gestalt
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des Soldaten ais sein unzertrennlicher Kamerad. Der Sol-

dat legt seinen Fahneneid ab, daB er ais rechter Soldat le
ben und sterben will; sterben muB er auf Befehl seines

Fiihrers. Ich wiederhole daher nochmals: der Befehl im

Kriege, der zum Obersten Feldberrn gehórt, bat in keiner

anderen Befeblsgewalt seinesgleicben. Dies stimmt mit

einer Erklarung iiberein, die ich einmal in einer meiner

Vorlesungen in Wilno gegeben habe, wenn ich sagę: nur

der ist ein guter Feldherr, der selber dem Soldaten seine

Seele gibt, wenn er bis tief in die menschliche Seele, nach

dem Leben greift und vom Soldaten verlangt, er solle ihm

seine Seele geben.
Wenn ich die verschiedenen Todesarten, die es auf der

Welt gibt, miteinander vergleiche, so komme ich zu dem

Ergebnis, daB der Soldatentod ganz anderer Natur ist.

Wenn ein Bankier sein Vermógen verliert und im Zusam-

menbruch nach dem Revolver greift, wenn ein Madchen aus

unglucklicher Liebe von der Briicke in die Weichsel

springt oder ibre Hand nach Gift ausstreckt, so gehorchen
diese ihrem eigenen Willen, sie fliehen vor dem Leben und

seiner Burdę.
Der Soldat aber stirbt fur andere, niemals fur sich

selbst, er wirft seinen gesunden Kórper dem Moloch Krieg
in den Racben. Tausend Tode, die ihn verfolgen, Tode auf

dem Schlachtfeld, Tode in den Krankenbausern an Wun-

den und Leiden hangen mit nicbts anderem zusammen ais

mit der Befeblsgewalt des Obersten Feldberrn. Darum sagę
ich es nochmals: der Geborsam gegeniiber dem Obersten

Feldherrn ist anderer Art ais die Gefolgscbaft in irgend-
einem anderen Lebensbereicb.

Ich gebe nun zu einer anderen Kennzeicbnung des Ober
sten Feldherrn iiber: er muB in seine Berechnungen die
22*
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Kraft des ganzen Staates einsetzen, dessen Vertreter er auf

dem Schlachtfeld ist, muB seine Krafte und seine Scbwa-

chen berechnen.

Die schwierigste Aufgabe des Feldherrn ist es, die sitt-

liche Kraft des ganzen Landes zu berechnen. Wie viele un-

gliickselige Feldberren baben den Krieg verlieren miissen,
weil sie sich, ihrem eigenen Gewissen und kiihlen Berech-

nungen zum Trotz, bemiihen muBten, den Sieg zu erkamp-
fen, um nur Erfolge zu erzielen und mit ibnen Herzen und

Geister zu befriedigen. Der Oberste Feldberr muB jedoch
auch ununterbrochen den anderen Staat, gegen den er

Krieg fiihrt, in seine Recbnung einbeziehen. Um den Sieg
zu erringen, muB er die Schwachen des anderen Teils zu

entdecken sucben, um ihn an diesen schwachen Stellen zu

treffen. Er muB die Augenblicke ausfindig machen, in

denen der gegnerische Staat schwacher wird, um ihm dann

den Sieg abzuringen.
Meine Herren, gegen eine solcbe Art von Fiihrung durch

Befebl, der bis an die Seele, bis an Leben und Tod reicht,
gegen eine Fiihrung, welcbe die Krafte des ganzen Staates

und auch des Gegners im Kriege abwagen muB, vermag

niemand etwas auszuricbten. Das Gesetz des Krieges ist

namlich auBergewóhnlich und erfordert auBergewohnliche
Rechte und Vollmachten.

In Polen, das den Krieg genau kennen miiBte, da es ihn

langer ais andere Staaten auf seinem eigenen Grund und

Boden erlebt hat — und dies erst vor so kurzer Zeit —,

sollte wohl Verstandnis dafiir besteben, welch ungewóhn-
liche Anstrengungen der Krieg erfordert und welches Aus-

nahmerecht deshalb damals iiber Polen verhangt war.

Nun muB ich auch den Seelenzustand des Obersten Feld
herrn in Betracbt ziehen. Alle, die dariiber nachzudenken
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suchten, baben die Notwendigkeit betont, daB er Verant-

wortungsgefiihl besitzt und jene Seelenąual kennt, die ein

Menscb fiihlen muB, wenn er die Last des Krieges, die

Aufgabe, den Sieg iiber den Feind zu erzwingen, auf sei-

nen Schultern tragt.
Denn im Kriege werden die Schicksale von Volk und

Staat letzten Endes dort entschieden, wo der Oberste Feld-

herr wirkt. Wenn wir in der Geschichte die Staaten auf-

zahlen, die gestiirzt, ais solche fur immer verschwunden

sind, so werden wir ais letzte Ursache ihres Falles stets

verlorene Kriege finden. Wenn wir groBe Umwalzungen
beobachten, welche Staaten durchmacbten, so werden wir

ais ibre Ursache immer Kriegserscheinungen feststellen.

Von Sieg oder Niederlage auf den Scblacbtfeldern hangen
schlieBlich nicht nur so groBe Dinge wie der Staat ab, son-

dern auch Ministerien und Regierungen.
Zur Beurteilung der Wirksamkeit eines Obersten Feld-

herrn muB man also in erster Reihe seine verstarkte Ver-

antwortlichkeit berucksichtigen. Von diesem Gesichtspunkt
aus meint einer der groBen Kriegsphilosophen, von der

Goltz, die schwerste seelische Arbeit und die schwerste

Pflicbt, die einem Menschen auferlegt werden kann, sei

der Oberbefebl im Kriege.
Seine gesamte Tatigkeit hangt mit dem Ausnahmezustand

zusammen, der wahrend des Krieges berrscht und der bedin-

gungslos alle verpflichtet, ob sie es wollen oder nicht, und

der andererseits aucb die auBerordentlichen Vorrechte de-

nen zugute kommen laBt, die in einer solchen Zeit die Men
schen regieren. In Verbindung damit wird der Oberste Feld-

berr wahrend des Krieges zum Brennpunkt aller Blicke und

aller Neugierde, gleichviel ob von Freund oder Feind. Er

ist ununterbrochen Gegenstand des Gespracbs und des all-
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gemeinen Interesses. Jeder scheint es zu fiihlen, daB am

starksten von ihm der Sieg und das Schicksal der Aus-

nahmerechte abhangt.
Der Oberste Feldherr ist ein Mensch, der seine Nerven

nach auBen offen halten muB. Jeder Blick, jede Neugierde,
jede Frage und jede Kriegserscheinung riihren an seine

Nerven, und Feind wie Freund spielen jeden Ton darauf

wie auf der eigenen Laute. Er ist gleichsam óffentlicher

Besitz. Wenn es den Leuten schwerfallt, sich zu Entschei-

dungen und Beschliissen aufzuraffen, die mit ihrem per-
sónlichen Schicksal zusammenhangen, wie groB muB dann

erst die Qual sein, iiber die Schicksale tausender von Men-

schen zu entscheiden, und das muB der Oberste Feldherr

jeden Augenblick tun. Bei der Uberlegung, wie der Oberste

Feldherr bescbaffen sein muB, stellt darum der gleiche
von der Goltz — die verschiedenen Feldherrn recbt eigen-
artig vergleichend — fest, daB es nur eine Eigenscbaft gebe,
die den Obersten Feldherrn ausmache.

Wie viele ganz verschiedene Typen finden wir in der

Galerie der Feldherren der Welt! Es gab blonde und dun-

kele, groBe und kleine von Gestalt, magere und beleibte,
solche, denen das Lachen leicht iiber die Lippen kam, und

solche, die diister dreinschauten; es gab auch solche, die

gern beim Pokulieren sicb selber vergaBen, und solche, die

niemals Alkohol tranken; manche hatten bei Frauen Gliick,
und anderen war dieses Gliick abhold; einige liebten das

Kartenspiel und betrogen sogar beim Spiel, andere nah-

men niemals eine Kartę in die Hand. Es gibt keine Gren-

zen in der Verschiedenheit der Charaktere und der mensch-

lichen Empfindungen, wenn man die Gestalten der groBen
Feldherren aufzahlt, welche die Geschichte iiberliefert. Es

gibt nur eine Tatsache, sagt von der Goltz, die alle Kriegs-
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gestalten verbindet und kennzeichnet: ein guter Feldherr

muB auf die Menschen Eindruck machen, muB sie mitrei-

Ben kónnen; wenn er das nicht kann, vermag er kein gu
ter Feldherr zu sein. Ohne diese innere Eigenschaft, die

ihm die Macht des Befehlens gibt, wird er niemals so tief

ins Innere der Seele greifen kónnen, um ohne Hemmungen
Gehorsam bis in den Tod zu fordem.

II.

Ich habe die Hauptmerkmale der Fiihrerscbaft aufge-
zahlt: die Notwendigkeit der Stetigkeit im Befebl und stan-

dige Berechnungen der Krafte des eigenen Staates wie auch

des Gegners. Fiigen wir die riesige Last der Verantwortung
hinzu, welche den Obersten Feldherrn verzebrt, der wie in

einem KurzschluB lebt, fiigen wir weiter hinzu, daB er

nicht nur verstehen muB, Feuerbrande zu entfachen, son-

dern auch in dieser Feuersbrunst — wie ein Salamander —

unversehrt zu bleiben, so werden wir die Wahrbeit in ibrer

ganzen Schwere iiber die Oberste Fiibrung im Kriege in

den Hauptziigen zusammengefaBt haben. Die Kriegswissen-
schaft beleuchtet die Wabrheit immer so und iibermittelt

sie in dieser Gestalt.

Docb ich will auch die Kehrseite der Wissenschaft be-

riihren. Jede Theorie bat ihre Ubertreibungen, in der

einen oder der anderen Richtung, auf der Plus- oder der

Minusseite. Um Ihnen die Sacbe begreiflicher zu machen,
wie solche Ubertreibungen entstehen und wie sie sich aus-

wirken, will ich Ihnen Beispiele theoretischer Ubertreibun
gen aus einem anderen Gebiet anfuhren.

Ich babę kiirzlich mit jemand gesprochen, der Theorien

iiber die Tugend der Offenherzigkeit aufstellte. Ais ich ihm
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vorhielt, die Theorie der riicksichtslosen Wahrheit sei nicht

aufrechtzuerhalten, stieB ich auf lebhaften Widerspruch.
Ich behauptete, obwohl ich grundsatzlich wahrheitsliebend

sei, konne ich doch unmóglich ubersehen, daB — um mit

Goethes tiefen Worten zu sprechen — „alle Theorie grau
ist“ und daB das Leben die Liige erfordert. Wir liigen doch

unseren ungliickseligen Kindern standig etwas vor, weil wir

fiirchten, ihre schwachen Kopfchen und zarten Kórper
wiirden die schwere Last der Wahrheit nicht ertragen. Um

einen Kranken zn retten und seine seelische Kraft auf
rechtzuerhalten, liigen ihm die Arzte systematisch etwas

iiber seinen Gesundheitszustand vor. Ich spreche schon gar
nicht von Diplomaten, die aus Riicksichten der Reprasen-
tation, wie das Sprichwort sagt, „die Zunge nur zum Liigen
haben“. Ich denke auch nicht an die Politiker, die ihre

Urteile von einer Volksversammlung zur anderen wechseln

und sich andauernd etwas vorliigen.
Die Ubertreibung der Wahrheitsliebe erinnert mich an

eine andere iibertriebene Tugend, mit der ich einst in

England in einer Gruppe russischer Tolstojaner in Beriih-

rung kam. Sie theoretisierten iiber die Unmóglichkeit, sich

dem Bósen zu widersetzen. Ich werde nie das schallende

Gelachter aller vergessen, ais eine Damę, die diese Tugend
iibertrieb, von einem ihrer Widersacher offenherzig ge-

fragt wurde, ob sie auch bei der allgemein hekannten Ta-

tigkeit, gewisse schwarze Tierchen mit ihren reizenden, zar
ten Fingern zu fangen, ihrem Grundsatz treu bleibe, dem

Ubel nicht zu widerstehen . . . Ich wohnte zwei sehr lang-
wierigen Sitzungen bei, in denen diese Vertreter des Grund-

satzes, sich dem Bósen nicht zu widersetzen, sehr ernsthaft

einen Fali erórterten, den sie sich ausgedacht hatten.

Es verhielt sich folgendermaBen: auf einem Schiff ist
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irgendein Wahnsinniger im Besitz einer Hóllenmaschine,
mit der er auf hoher See den Dampfer zum Sinken brin-

gen will. Auf dem Schiff befinden sich nur Frauen und

Kinder, was den Fali noch weiter kompliziert. Zwei Abende

hindurch wurde nun dariiber diskutiert, ob man sich dem

Bósen widersetzen diirfe und die Fahrgaste versammeln,
um die Hóllenmaschine vom Schiff zu entfernen, natiir-

lich selbst auf Kosten des Wahnsinnigen. Solange ich an-

wesend war, konnte die Frage nicht gelóst werden, und der

Vorsitzende dieser Fanatiker vertagte die Diskussion auf

eine dritte Sitzung. Grau ist alle Theorie, aber noch in

ihrer Ubertreibung haben wir den Abglanz des Lebens.

Es sei mir gestattet, endlich noch an eine Ubertreibung
zu erinnern, die mit Kriegserscbeinungen zusammenbangt
und die uns zeigt, wie leicbt die Menscben zu Verzerran-

gen gelangen und wie schwer sie unter solchen Umstanden

denken. Ais im Jabre 1904 der Krieg zwischen RuBland

und Japan ausbrach, arbeitete ich unter theoretischen

Ubertreibern von Fach, namlich unter Sozialisten. Der erste

Aufruf, der zu diesem Krieg erschienen war, lautete: Zwei

Bourgeoisien kampfen miteinander, was gebt das uns Pro-

letarier an? Ais ich darauf hinwies, daB gerade das pol-
nische Proletariat gezwungen sein wiirde, auf den Schlacht-

feldem zu sterben, denn es wiirde zweifellos mobilisiert

werden, da wichen die Ubertreiber der Theorie von ibrem

Standpunkt nicht ab. Ich erinnere mich, daB ich den Fana-

tikern darauf wiitend mit einer anderen theoretischen Uber
treibung antwortete, die sich auf den Genossen Katajama
bezog, den damals weltbekannten Vertreter der japanischen
Sozialisten. Dieser Genosse, der augenscheinlich dariiber

wiitend war, daB sein Vaterland iiberfalleń worden war,

stellte in óffentlichen Yersammlungen iiberall laut fest,
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Japan miisse man den Krieg verzeiben. Es fiihre den Krieg
so billig, daB keiner der Kapitalisten daran viel verdienen

wiirde. Ich hatte ihn gern, diesen Genossen Katajama; denn

tatsachlich muBte jeder Sozialist stolz darauf sein, wenn

er es wahrend eines Krieges bewirken konnte, daB der

Krieg, der docb so teuer und kostspielig ist, den Kapitali
sten keinen Nutzen brachte und das aus menschlichem

Blut flieBende Gold nicht ihre Taschen fiillte.

Ich ware auf die polnischen Sozialisten stolz, wenn sie

im ungliicklichen Falle eines Krieges in unserem Lande

sich so ruhig und offen wie Katajama ihres Volkes riihmen

kónnten.

Wie es in jeder Tbeorie unerlaBliche Ubertreibungen
der Wabrbeit gibt, so kommen auch in der Theorie iiber

den Obersten Feldherrn Ubertreibungen vor, die leider zu-

weilen baufig sind.

Ich will selbstverstandlicb mit der polnischen Ubertrei-

bung beginnen. Zu den am baufigsten wiederbolten gehort
es, die Aufgaben der beiden Personen zu betrachten, die

wahrend des Krieges in Widerstreit miteinander geraten
kónnten. Diese beiden Wesen sind der Ministerprasident
und der Oberste Feldherr . . . Die Ubertreibung der pol
nischen Politiker geht systematisch darauf binaus, dem Mi-

nisterprasidenten das Recbt der Fiihrerscbaft im Kriege
einzuraumen, und zwar in einem so komiscben AusmaB,
daB es scbeinen konnte, es ware am besten, wenn es gar
keinen Obersten Feldherrn gabe und an seiner Stelle der

Premier den Krieg zu fiihren hatte. Aus der berechtigten
Forderung und dem durcbaus angebracbten Grundsatz, daB

der Oberste Feldherr mit der Regierung seines Staates

standig zusammenarbeiten muB, ziebt man die iibertriebene

Folgerung, der Ministerprasident, der iibrigens kein Ver-
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standnis fur die Kriegfiihrung besitzt und oft nicht ein-

mal sich selbst beherrschen kann, solle das Recht baben,
iiber den Ober sten Feldherm im Kriege zu befehligen und

dessen Kriegsarbeit zu leiten. Wenn diese Gepflogenbeit
in Polen durchgehen und diese Ubertreibung der Politiker

zur Tatsache werden sollte, dann kónnte angesichts der Un-

kenntnis des Premierministers in militarischen Dingen die

Notwendigkeit entstehen, ihm in der Person eines entfern-

ten Vetters, der gerade Leutnant ist, oder eines ausrangier-
ten Generals einen fachmanniscben Berater beizugeben,
damit er so die ihm gestellten Aufgaben erfiilłen konne.

In diesem Falle wiirde wohl, nach der polnischen Praxis,
die Tauglicbkeit des Feldherrn gegeniiber seinen Unter-

gebenen durch ein Ehrengericht unter dem Vorsitz des

Ministerprasidenten festgestellt.
Aus der verniinftigen Notwendigkeit einer Zusammen-

arbeit zwischen Regierung und Oberstem Feldherrn — von

dem auch manchmal der Ministerrat und gerade auch der

Ministerprasident abhangt, denn eine verlorene Scblacbt

geniigt, daB die Empórung nicht nur den Obersten Feld
herrn, sondern auch die Regierung binwegfegt — bat man

die iibertriebenen Scbliisse gezogen, der Premier miiBte ein

standiger Mitberater des Obersten Feldherrn in allen sei
nen Arbeiten sein. Aus der Praxis will ich nur mitteilen,
wenn ich mit jemand zusammen iiberlegen sollte, wie ich

zu befehlen habe, wiirde ich lieber gar nicht befehlen ais

solcbe Dummbeiten macben.

Es gibt noch eine andere Ubertreibung. Bekannt ist die

durchaus richtige Tbeorie, daB fur den Krieg das Heer

nicht alles ist, sondern daB die Armee ihre Kraft aus dem

ganzen Staate schópft.
Bekanntlicb hangt das Heer von vielen rein wirtscbaft-
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lichen Arbeiten ab, die das Volk ausfiihren muB. Die La-

sten, die ibm in Kriegszeiten auferlegt werden, sind viel

gróBer, und seine Leiden sind deshalb auch viel schmerz-

licher. Wollten wir auf eine Schale die Leiden des Ober-

sten Feldherrn und auf die andere den Schmerz der Miit-

ter legen, die ihre Sóhne verloren baben, so wiirden wir zu

dem Ergebnis kommen, daB die Leiden des Feldherrn ge-

ringer sind. Wollte man aber damit zum Ausdruck brin-

gen, der Vertreter dieser Leiden und dieser Lasten der

Volksgemeinscbaft sei niemals der Oberste Feldherr, son-

dern die Sejm-Kommission, die sich ihm entgegenstellt, so

ist diese Auffassung vóllig iibertrieben.

III.

Eine Ubertreibung der Theorie vom Obersten Feldherrn

nach der positiven Seite liegt in der Idee des Diktators, die

bei uns recht volkstiimlich ist. Sie besagt: wenn eine Ta-

tigkeit so auBergewóhnlich ist wie die Kriegsarbeit, so

muB dem Mannę, der die Last des Krieges auf seine Schul-

tern ladt, auch ein Sondervorrecht eingeraumt werden. Ich

will nicbt leugnen, daB die Gescbichte Beispiele fur die

Anwendung dieser Theorie im Leben gibt. Ich berufe mich

in diesem Zusammenhang gern auf das Beispiel der stark-

sten Demokratie, die es auf der Welt gegeben hat: auf Rom.

Es wablte fur die Zeit schwieriger Kriege Diktatoren und

gab ihnen Sondervorrecbte, wie sie die Welt spater niemand

mebr erteilt bat. Die Diktatur war auf die Dauer eines

halben Jahres begrenzt, und ais Zeichen der Regierungsge-
walt und des Rechts, die Todesstrafe zu verhangen, trugen
nicht secbs, sondern zwólf Liktoren die Rutenbiindel mit

dem Beil; das sollte bekunden, daB es keine Sondervor-

rechte ohne Strafe gabe.
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Wenn ich dieses — zweifellos schóne — Vorkommnis

feststelle, daB im Augenblick der Gefahr ein Mann gesucht
und mit auBergewóhnlicher Macht ausgestattet wird, so muB

ich zugeben, daB man sich dafiir nur auf das rómische Bei-

spiel und schwerlich auf andere herufen kann. Es gab zwar

groBe unumschrankte Herrscher; aber sie besaBen im Krieg
und im Frieden die gleiche Macht, denn sie verkórperten
den Staat in ihrer Person. Man muB aucb feststellen, daB

Gehorsam und Unterwerfung im Laufe der Zeiten groBen
Wandlungen unterworfen waren, daB die Móglichkeit, sich

Gehorsam zu verschaffen, heute nicht mehr so groB ist wie

einstmals.

Andererseits muB bervorgehoben werden, daB die taglich
wachsende Verwicklung des Lebens, die Anzahl der Ent-

scheidungen, die man auf allen Lebensgebieten fallen muB,
die Krafte eines Menscben betrachtlicb iibersteigen.

Angesichts dieser Tatsacbe ware es mir unmóglich, fur

diese Ubertreibung der Theorie vom Obersten Feldberrn

zu stimmen. Denn heute verlangt der Krieg die Ingangset-
zung einer solchen Maschinerie, die so verschiedenartigen
Gesetzen unterworfen ist, daB ihre Bedienung durcbaus

keine so einfache Sache ist wie zur Zeit des alten Rom.

Die Unzabl der Gesetze, denen Millionen Menscben unter-

liegen und die man ununterbrocben regeln muB, bedingt
so viele geringfiigige Handlungen, daB sie, im Ganzen ge-

nommen, zu zahlreicb und mannigfaltig sind, ais daB ein

Gehirn sie schnell zusammenfassen kónnte.

Darum bemuhte ich mich aucb, meine Theorie in eine

Richtung zu bringen, die eine standige und planmaBige
Zusammenarbeit des Obersten Feldberrn mit der Regie-
rung fordert, welche mit ihm zusammen den Krieg fiihrt.

Dabei ist es vóllig unmóglich, mit irgend jemand gemein-
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sam iiber den Krieg zu beraten, den der Feldberr zu fiih-

ren hat, Befehle gemeinsam zu geben und vielleicht ge-

meinsam, wie es die Stilisten lieben, am Stil des Obersten

Feldherrn herumzubessern. Es ist unmoglich, die Macbt

mit irgend jemand auf dem Kampfplatz zu teilen, der an-

deren Gesetzen untertan ist, welche zuweilen selbst dem

Leben Einhalt gebieten. Es ist aber auch unmoglich, die

Kriegsarbeit anders ais unter eine móglichst kleine Anzahl

von Menscben zu verteilen, wodurch die regelrecbte Krieg-
fiihrung sehr erleichtert wird. Denn je persónlicher eine

Arbeit ist, um so starker ist sie in ihrer Wirkung; je fester

sich starkę Persónlichkeiten zu gemeinsamem Tun die Hand

reichen, desto sicherer ist das Volk, das einen Krieg fiihren

muB, und desto giinstiger ist es fur die Arbeit am Siege.
Wenn ich nun zum Obersten Feldherrn in der Praxis

iibergehe, so wabię ich ais Beispiel eine der scbwersten Ta-

tigkeiten, die ich in der Geschichte kenne, namlich die

Wirksamkeit des polnischen Obersten Feldherrn, dessen

Wiirde ich innehatte. Ich wahle sie mit Absicht, um Polen

zu warnen, um Polen zu sagen: es muB sich zu seinem

Obersten Feldherrn anders verhalten, ais es bisher Ge-

wohnheit war.

Der Krieg, den ich von 1918 bis Ende 1920 in Polen

fiihrte, gehórte zu den auBergewóhnlichen Kriegen; denn

er wurde ohne irgendwelche Vorbereitung gefuhrt, ohne

Vorbedacht, ohne irgendwelche Arbeit von irgendeiner
Seite — auch mich selbst nicht ausgeschlossen —, weil

gleichzeitig mit der Entstehung des Staates der Krieg aus-

brach.

Ein solcher Krieg erforderte ununterbrochen neue Au-

genblicksschópfungen einer Organisation, die sich standig
mit dem Wachsen der Krafte wandelte, mit einer immer-
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wahrenden, fast taglichen Erweiterung der Kampfmittel.
Denn der Krieg hatte beinahe an einem Nullpunkt begon-
nen. Nach der Tbeorie sind solcbe Kriege von vornberein

zur Niederlage verurteilt. Ich fiibrte den Krieg, obne daB

ich ein Anrecbt auf die Behauptung gehabt hatte, meine

Untergebenen zu kennen. Aus den zerschlagenen Eroberer-

staaten kamen mir namlich Militars zngelaufen, die ich

niemals im Leben geseben hatte und aus denen ich mir

standig meine Helfer aus dem Stegreif heraussuchen muBte.

Wie ich Ihnen bereits sagte, meine Herren, muB jeder
oberste Heeresleiter seine Nerven offen liegen hahen; er

muB jedem Dummkopf oder Schlaukopf erlauben, nach

Herzenslust darauf zu trommeln, denn er steht im Brenn-

punkt der Kriegsarbeit. Auch ich muBte dieses Los ertra-

gen, und zwar unter so schweren und niedertrachtigen Um-

standen, wie sie die Kriegsgeschichte ein zweites Mai nicht

kennt. Ich spreche nicht von der Niedertracht des offenen

Verrats, da man mich fur auslandisches Geld bekampfte.
Ich spreche nicht von der Schmutzflut der Verleumdun-

gen, die man mir óffentlich entgegenschleuderte und die

selbst meine Familie und meine personlichen Angelegen-
heiten betrafen. Ich spreche nicht von den Schurkereien in

der Presse, die meine Freunde mit solcher Verbissenheit

bekampfte, ais waren sie Volksfeinde. Ich spreche auch

nicht von den Hunderten niedertrachtiger Flugschriften,
die man unter den Soldaten an der Front frech verteilte.

Ich spreche nicht von der Hilfe, die mir die Schlecht-

gesinnten gónnten, welche in der groBen Volksvertretung,
dem gesetzgebenden Sejm, Unterstiitzung fanden. Ich will

nur von der Miilie der Befehlserteilung sprechen, ais ich in

meinem Stab eine Menge fremder Menschen hatte, die alle

Papiere durchschniiffelten. Infolge der Mangel und der
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vóllig fehlenden Kriegsbereitschaft Polens war ich ununter-

brochen gezwungen, unter ganz unnaturlichen Bedingun-
gen zu arbeiten. Von den geringfiigigsten Dingen, die nicht

zum Pflichtenkreis des Obersten Feldherrn gehóren, bis

zu den wichtigsten und schwierigsten Entschliissen, von

denen der Staat in seinen Fugen erzitterte, muBte ich nach

allem greifen. In den meisten Fallen batte ich meinen Kopf
ais das einzige Geheimnis zu verteidigen, das nicht offen-

kundig gemacht worden war. Wenn ich an diese Zeiten zu-

riickdenke, so sagę ich immer, meine Seele muBte immer

wieder in kleine Stiicke auseinanderbersten und sich dann

wieder zu einem Ganzen sammeln, um den Sieg davonzu-

tragen.
Die polnische Praxis gegeniiber dem Obersten Feldherrn

ist eine der erbarmlichsten, die ich kenne. Daher, meine

Herren, babę ich General Żeligowski, dem gegenwartigen
Kriegsminister, ais er sich an mich mit dem Vorschlag
wandte, ich solle in der Armee eine Stellung bekleiden, die

an die Arbeit des Obersten Feldherrn wahrend des Krie-

ges erinnern sollte, die Antwort gegeben, ich wolle nicht ein

zweites Mai die Erfahrungen wiederholen, die ich in den

Jahren von 1918 bis 1920 machen muBte. Ich stellte eine

Bedingung, die durch die polnische Staatsraison geboten
war: die Zuriickziehung der Gesetze und Erlasse, welche

dem Begriff des Obersten Feldherrn ins Gesicht scblagen.
Dieses Gesetz wird jetzt von niemand mehr verteidigt; es

wurde vor zwei Jahren beantragt und fallt durch 6eine

Dummheit und Bosheit in sich zusammen. Um aher zu be-

tonen, daB die Tatsache der Beleidigung des Obersten

Feldherrn weiter bestehen bleibt, wurde die Bedingung,
die ich gestellt hatte, nicht beriicksichtigt. Das Gesetz

wurde nicht zuriickgezogen. Eben darum habe ich mich
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zuriickgezogen, nachdem ich ais Oberster Feldherr Polens

solche traurigen Erfahrungen gemacht hatte. Ich hatte bei

den siegreichen Fahnen ausgeharrt und mir selber gelobt,
ein zweites Mai diese Erniedrigung nicht mehr zu ertragen.
Denn eine Kriegsarbeit unter solchen Umstanden zu erdul-

den, ware menie Seele nicht fahig.
Mit um so ruhigerem Gewissen habe ich das Recht, Po-

len zu warnen. Denn es ist ein gefahrliches Spiel mit dem

Feuer, wenn man so mit dem Sicherheitsanker spielt, den

der Oberste Feldherr wahrend des Krieges darstellt. Polen

wird vielleicht nicht immer iiber hervorragende Begabun-
gen verfiigen kónnen. Fiir den Posten des Obersten Feld-

herrn Stelle Polen also Gesetze auf, die nicht fiir heson-

dere Talente berechnet, sondern durchschnittlichen Fahig-
keiten angepaBt sind, welche weniger geeignet sind, die Last

der Fuhrung zu tragen.
Wenn ich die polnische Praxis gegeniiber dem Obersten

Feldherrn zum Thema gewahlt habe, so nicht deshalb, weil

ich Sie zwingen wollte, die einfachen Wahrheiten iiber die

Fuhrung und iiber den Obersten Feldherrn zu vergessen,
der bei Kriegsausbruch das Schicksal seines Staates auf den

Schultern tragt, sondern einzig und allein darum, weil mich

die theoretischen Ubertreibungen mit Staunen erfiillen, die

man in Polen dem Krieg gegeniiber hegt.
Sieben lange Jahre bat der Krieg unseren Boden durcb-

ackert; sieben lange Jahre haben Polinnen und Polen iiber

das Wesen des Krieges nacbdenken kónnen, iiber alle die

Erscheinungen, die mit dem Obersten Feldherrn und sei-

ner Arbeit unzertrennlich verbunden sind; sieben lange
Jahre war der Krieg, von dem es im Gebet heiBt: „Vor
Feuer, Hunger und Krieg bewahre uns, Herr!“, der Lehr-

meister Polens und der Polen.
25 Piłsudski III
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Wenn ich iiber die so eigenartige Geschichte unseres

Staates und unseres Volkes nachdenke, wenn ich mich in

Gedanken in jene langst vergangenen Zeiten zuriickversetze,
da Polen ais Staat von der Weltkarte getilgt war, sehe ich

die Geschichte, die groBe Meisterin des Lebens, wie sie

saclite dahinschreitet, ihre Erfahrungen sammelnd, alle

Schrecken der Welt und all ihre Freuden. Wenn sie wie

einst vor dem Zusammenbruch der Republik jetzt durch

unser Land, durch unsere Siedlungen ebenso still voriiber-

geht, die Menschen musternd und alle Klugheiten und

auch alle Dummheiten einsammelnd, so muB sie — glaube
ich — manchmal viele Wahrheiten iibergehen. So viel

vom Krieg zu erleben und so wenig davon zu begreifen!
Gottes Milde ist doch anscheinend unergriindlich, und

darum blitzen aus den schónen Augen der Geschichte viel-

leicht irrefiihrende, aber fiir mich dennoch freudvolle

Lichter.

Erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, den stiin-

digen Warnungen, die Polen erhalt, die Polen heim Nach-

denken iiber das tagliche Leben gewinnt, meine Warnung
hinzuzufugen: die Kriegsarbeit, die Tatigkeit des Obersten

Feldherrn nicht geringzuschatzen und mit dem Schicksal

der Republik nicht so grausam zu spielen!



Demokratie und Wehrmacht



Die Vorlesung „Demokratie und Wehrmacht" wurde von

JosefPiłsudski im Jahre 1925 im Sozialpolitischen Klub in

JParschau gehalten.



Wenn ich in einem Klub eine Rede halte, so ist mir be-

wuBt, daB die Klubs ihre Heimat haben. Sie stammen aus

einem groBen Volk, wo sie der UberfluB an Kraft gezeugt
hat. Ais England seine Klubs bildete, tat es das wie aus

UberfluB, um eines UbermaBes willen, nacb der notwendi-

gen Arbeit des Alltags.
Ein Klub ist Luxus. Fern von allem alltaglicben Einerlei

versammeln sicb Freunde ungefabr des gleichen Lebens-

alters, Liebhaber gewisser Ideen zu einer Unterbaltung, um

in Ruhe, abseits vom Utilitarismus gewisse Fragen zu er-

órtern, wie man einen Diamant anzufassen pflegt. Sie tun

dieses unter Vermeidung aller Disharmonien, die das Grau

des Alltagslebens, seine Kampfe und widerstreitenden In-

teressen notwendig erzeugen.
Darum will ich ebenfalls, wabrend ich in einem Klub

eine Ansprache balte, Ihnen ein reines Problem vorlegen,
gleichsam ais ob ich einen Diamant Ihren Handen anver-

traute, damit er uns seine Leuchtkraft offenbare.

Einzelne seiner Lichter werden fiir mich sichtbar sein,
fiir Sie vielleicht andere. Dieser durch die Scbleifkunst

bearbeitete Stein ist Luxus; er verschenkt Farben, das

weiBe Licht, die Farbę des Alltags, verschwindet, und man

kann aus ihm mannigfaltige andere Farben aussondern . . .

Und da ich iiber eine schwerwiegende geschicbtlicheFrage
spreche — Demokratie und Wehrmacht, Macht der Frei-
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heit, die Wirkung des Befehls und Befehlslosigkeit — da

ich iiber dieses Problem spreche, das sich an der Mensch-

heit mit Strómen vergossenen Blutes racbte, wahle ich die

Farben in Ubereinstimmung mit dem Wunseb, MiBklange
zu vermeiden. Ich nehme das Blau des Himmels, die Farbę
der Ewigkeit, die gleichgiiltig fur alle meuschliche Qual ist,
— und eine zweite Farbę, das Griin, das die Farbę des

Lebens, der Hoffnung, der menschlichen Torbeit und der

menschlichen Sehnsucht ist.

Ich untersucbe diese Frage unter Vermeidung der

LebensmiBklange. Das Himmelsblau gibt Ewigkeit. Mensch-

liche Ewigkeit ist relativ, aber sie besteht ais Begriff. Eins

der Hauptworte im Titel meines Vortrags — Wehr
macht — hat einen in der Gescbichte wohl am ehesten ewi-

gen Inhalt. Findet nicht der Altertumsforscher, wenn er

Hieroglyphen entratselt und alte Zeichnungen entdeckt,
stets wieder die Gestalt des mit Speer und Pfeil bewaffne-

ten Kriegers, welcber den Krieg mit sich tragt. Eine An-

zabl Krieger mit ihrem Fiihrer an der Spitze fiihrt die Ge
scbichte der Menschheit. Solange wir Geschichte erfor-

schen, finden wir iiberall Militar. In dieser unserer rela-

tiven Ewigkeit — ist Militar iiberall, ist Militar Notwendig-
keit. Das Auge des Ethnographen findet, indem es in die

Tiefen der Urwaldwelt eindringt, Krieger und Fiihrer an der

Wiege der Menschheit. Auch das Kind wird, wenn es seine

Auglein neugierig in Biicher steckt und klopfenden Her-

zens iiber die Schicksale von „Tigerklaue“ und „Adler-
feder“ liest, dort iiberall Krieger und ibre Fiihrer an-

treffen. Bisber hat die Menschheit ihren Entwicklungsgang
mit Blut gezeichnet, und wir begegneten bisher iiberall dem

ewigen Dasein der Soldaten und des Militars.

Dieses ewige Bestehen des Militars hinterlaBt in der Ge-
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scbichte Ablagerungen, welche auch beute ihren Druck

ausiiben.

Die Gescbichte der Wehrmacht — das ist die Geschichte

des Befehls. Der Befebl ist das Leben des Militars, ein Be
fehl, der von einem Menschen zum anderen gebt, der zu

dieser und keiner anderen Tatigkeit oder Arbeit zwingt.
Das ist das ewige Leben des Militars — Befebl und MuB,
welches an einen Befehl gebunden ist. Und der Befehl

trifft am tiefsten da, wo er nicbt allein nach Lebensbetati-

gung trachtet, sondern da, wo er das Sein verneint und

auf das Leben selbst zielt. Befehl und Gehorsam, Ge-

bot und MuB — das ist die Atmosphare, in dem sich das

Leben des Kriegers abspielt. Der Befebl kommt von einem

Menschen, er kleidet sich in keine Abstraktionen. Die Ver-

kórperung eines Befehls kann man praktiscb in einem Men
schen finden, der unsersgleicben ist, — sogar in einem, den

die anderen verachten, und dennocb bebalt der Befebl seine

Wirksamkeit.

Gibt es einen gróBeren Widerspruch, ais wenn man dies

alles mit der Demokratie vergleicbt? Wehrmacht und De
mokratie zusammenzureimen — gibt es Schwierigeres?

Eine ewige Fragestellung. Fur solche Fragen ist ein Jahr-

hundert nur ein Augenblick.
In der langen Vergangenheit, in jener bedingten Ewig-

keit des Menschen, werden uns auch andere Gebiete offen-

bar, nicht allein die des Soldaten, welcher Waffen tragt,
und nicht allein die, welche immer Betatigung der Kraft

waren. Der Gang der Menschbeit zerrt aus jenen damme-

rungsgrauen und so leicbt der Vergessenbeit anheimfallen-

den Zeiten tote Gestalten hervor, welche jetzt vor uns er-

scheinen wie nackte Gerippe, die vom Glanz ehemaligen
Lebens zeugen. Die Menschheit bat einen machtigen Ab-
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schnitt ihres Erdendaseins unter der Herrschaft der Kónige
und Kaiser gelebt. Kónige, Kaiser, Imperatoren waren fur

alle — fiir die Wehrmacht wie auch fur jene, die vom Mi
litar geschiitzt wurden — die Quelle der Macht, des Miis-

sens und des Gebots. Die Macht des Miissens und des Ge-

bots bestand nicht allein fur jene, die Ritter waren,

wel che das Kleid der kóniglichen Gefolgschaft trugen. Es

bestand auch ein Zwang fiir jene, die zu Hause zuriickblie-

ben. Der Zwang der Kónige, Kaiser und Imperatoren. Und

wahrend eine Halfte des Hermelinmantels das Militar

schiitzte, blieb unter der anderen das alles, was nicht

zum Militar gehórte. Es bestand eine biirgerliche Gleicbheit

gegeniiber dem Gebot und dem MuB. Eine gewaltige ge-
schichtliche Leistung, von der heute nur noch ein ferner

Widerhall geistert, vollbracbten Stamme und Vółker gerade
unter dieser und keiner anderen Gestalt, welche nicht den

Widerspruch des Lebens, sondern seine Einheit verkórperte.
Wahrend der Gang der Menschheit bisber durch Kriege

gekennzeichnet ist, muB man ais die deutlicbste Farbę, mit

der die Ruchstaben der Geschichte niedergeschrieben wor-

den sind, die Farbę des roten, von Soldaten vergossenen
Blutes bezeicbnen. Neben dieser Farbę finden wir denGlanz

der goldenen Krone und den Purpur des kóniglichen Man-

tels. Ihnen zu Hilfe gesellte sich das Blau des Himmels, die

ganze Symbolik, zu der die Menschheit fahig war in ihrem

Willen, das vergossene Blut zu beiligen. Der Himmel ver-

lieh Kraft und sittlichen Inhalt so manchen Geboten, die

zuweilen ruchlos und ungeheuerlicb waren.

Und lange Zeit bat die Menschheit nicht gewagt, mit

frevlerischer Hand nach Kronen zu greifen. Und wir fin
den nicht allein im Friihlicht der Geschichte, im Heiligtum
altersgrauer Urwalder, sondern auch in miibsam zu entzif-
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fernden alten B uchem die Einheit von MuB und Gebot,
was Militar und nicht allein Miłitar betrifft.

Es kamen die Zeiten der sogenannten Demokratie. Fur

das Leben der Menschheit sind sie nichts ais ein Augen-
blick, eine so kurze und kurzfristige Zeitspanne, daB nur

niedere menschliche Vermessenbeit hier imstande ist, von

der Erreichung eines Gipfels zu reden. In den Windungen
der Seele ist die Aufschichtung der ferneren Jahrbunderte

nocb so stark zu spiiren, daB dasjenige, was wir Demokratie

nennen, uns manchmal nur ais die Oberflache des Lebens

anmutet — ais ein Rock, den wir fiir festlicbe Tage antun.

In Kampf und Blut wurde die Demokratie geboren, in

Blutstromen und Gewittern.

Und wenn wir, durch einen siebenjahrigen Krieg er-

miidet, davon redeten, daB wir so vieles durcbgemacbt hat-

ten, so móge man jene Erscbiitterung und jene Krise beden-

ken, die unsere Vater erlebt haben. Wenn im Jahre 1789

ein Kind zur Welt kam, so starb jenes einstige Kind, nach-

dem es erwachsen war und wahrend die Krise vorbeiging,
fiir einen Kaiser. Ein ganzes Geschlecht kannte kein an-

deres Leben ais standigen Gewittersturm — es fiihrte un-

gezahlte Kriege, damit etwas, was den Namen Demokratie

tragt, auf der Welt entstehen konnte.

Wenn ich die Biicber jener Zeiten durcbblattere, finde

ich neue Tóne, und zwar den Staat der Vernunft, den Staat

der Wahlen, den Staat der Gleicbberechtigung und der glei-
chen Pflichten, und ich finde Losungen egalite, liberte,
Freiheit vom Befehl, Freiheit vom Zwang, die Rechtsgleicb-
heit eines jeden Menschen. Und das alles wurde mit Gewalt

und grausamer Begeisterung ins Leben gesetzt.
Hatte man damals den Lebenskern der Wehrmacht, des

Befehls und MuB, erschiittert? Wollte man ibn vernich-
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ten, ais man mit hundertfachen Opfern den Siegeszug des

Verstandes und der Demokratie kennzeichnete und Throne

zersplitterten und ein stolzer Hofstaat sich vor den Mar-

schallen der siegreichen Demokratie verbeugte? Hatte man

damals jenes MuB gebrochen, versucbte man die Kraft des

Befehls zu erschuttern, sucbte man nacb dem Reich des

Verstandes, welcbes dem Biirger-Soldaten die gleicben
Rechte gewahren sollte?

GewiB. Man lieB sich nicht durch diese Schranken auf-

halten. Man gab der Wehrmacht das Recht der Wahl derer,
denen sie gehorchen sollte. Fiir die groBen Republikaner
war es eine Unmóglichkeit, vor dieser Schranke haltzu-

machen. Fiir den gróBten der groBen Republikaner, Dan
ton, fiir den diirren Robespierre ware es eine nicht auszu-

denkende Sache gewesen, dieses Recht Mitbiirgern, Men-

schen, die ihnen gleich waren, zu versagen.
Der Versuch wurde gemacht. Wahlen wurden in der Ar-

mee angekiindigt. Die Kompanie wahlte ihren Anfiihrer,
die Kompaniefiihrer — den Bataillonschef, diese wieder den

Regimentskommandeur und so weiter bis zu den hóch-

sten Chargen. Und die Wahl jener Wertvollsten, jener, die

das Gehirn und die Seele der Wehrmacht sind, die ais Adler

das Heer im Kampf anfiihren, mit blutigen Blicken und

der Macht ihrer Schwingen die Gewitter ziichtigen und dem

Symbol der Demokratie den Sockel unter die FiiBe setzen

-— iiberlieB man der hóchsten, auserlesenen Fiihrerschaft

der Demokratie. Die Haupter der groBen Feldherren gab
man in ihre Hande; denn mit ihren Kópfen bezahlten die

Feldherren fiir ihre Niederlagen. Kraft tat der Demokratie

not in Anbetracht der Verschwórung der ganzen Welt. Im

Kampf, im Ringen, in denen die Demokratie lebte, suchte

man den Mann, der die Waffen zu gebrauchen wuBte, der
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sie verteidigen wollte, der die singenden Kohorten der Biir-

ger, mit den Klangen der Marseillaise auf den Lippen, in

den Kampf zu fiihren berufen war.

Jedoch dauerten diese Versuche nur kurze Zeit. Schon

bald darauf traten der wackere Carnot, der Organisator
der demokratischen Streitmacht, und alle Referenten des

blutigen Konvents zuriick. Die Demokratie wich vor die-

sem Problem zuriick, bestiirzt iiber ihre Hilflosigkeit,
wandte sie sich von ihm ab und iiberlieB dem Militar die

iiberlieferten, aus altersgrauer Vergangenheit stammenden

Vorschriften, hieB es, wie ehemals die Last des persón-
lichen Befeblens und Miissens, des Gebots und des Gehor-

sams tragen.
Das Problem wurde im ersten Kampf nicht gelóst. Den

Widerspruch hinterlieB man den Nachfolgern.
Das Problem blieb besteben. Es besteht auch beute in

seiner ganzen Ausdehnung. Und nur derjenige, der es

nicbt seben will, siebt es nicht.

Nun will ich vor Ihren Augen das Griin des modernen

demokratischen Lebens entfalten.

Ist einer der Herren einem Kleiderzwang unterwor-

fen? Ich sehe das nicht. Jeder kann sicb eine Kleidung
wahlen, wie es ihm gefallt. Dafiir ist er doch ein freier De-

mokrat. Und den Soldaten, dieses Kind des Miissens und

des Gebots, bat man in Gebote eingeknópft, er ist der

Sklave des Uniformknopfes. Kann einer der Herren De-

mokraten in der Wahl seiner Gattin beschrankt werden?

Hat einer von den Herren deswegen auBer den Verwandten

jemand befragt? Doch es gibt in dieser demokratischen

Welt Manner, die verpflicbtet sind, das zu tun, und in

ihren Lebensvorschriften stebt fur sie die Verpflichtung,
irgend jemand — yielleicht sogar einem Dummkopf —
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das Recht einzuraumen, mit seinem Kopfnicken die Wahl

ihrer Lebensgefahrtin, ihre EheschlieBung zu bestatigen.
Die Herren wablen ungezwungen ihre Mahlzeiten, doch

wir haben einige hunderttausend Menschen, die essen miis-

sen, was man ihnen vorsetzt. Wahrend der freie demokra-

tische Burger auf den Spazierwegen unter Baumen lustwan-

delt und seinen Bekannten mit diesem oder jenem GruB be-

gegnet, bestebt neben ihm ein Mensch, der all dieser mensch-

lichen und demokratischen Recbte entkleidet ist, der ange-
schrien werden kann, wenn er seinen Finger auf unvor-

scbriftsmaBigeWeise an den Mutzenschirm legt. Und wollen

Sie einmal einen Blick ins Kaserneninnere tun, wenn der

frisch in Uniform gesteckte Burger der freien Demokratie

sich vorbereitet auszugeben? Sie werden da eine kind-

liche Angst vor ganz alltaglichen Dingen feststellen, vor je-
der Bewegung, die er ausfiihren muB. Er bat Angst, ob

er sich auf der StraBe so benehmen wird, wie es einem Sol-

daten geziemt. Wenn Sie, meine Herren, diesen Wider-

spruch weiter verfolgen wollen, dann seben Sie sich das

Dorf an, wenn irgendein Flegel, beweint von seiner Mut-

ter und selbst wie ein Kind beulend, zum Militar eingezo-
gen wird. Der arme Matbias oder Bartek muB die schónen

Madchen, das ungebundene Leben verlassen und geht ir-

gendwohin auf zwei Jabre in Dienst — er entauBert sich

der goldenen Biirgerfreiheit, der berrlicben Ungebunden-
beit seiner Bewegungen. Man beiBt ihn akrobatiscbe Kunst-

stiicke vollbringen, wahrend er weiB, daB inzwiscben ein

anderer Bartek frei bei den Madchen bleiben kann — und

selbst zum Abgeordneten gewahlt werden kónnte.

Das sind die alltaglichen Widerspriiche zwischen Demo
kratie und Wehrmacht. Es liegt keine Ubertreibung in dem,
was ich soeben gesagt habe.
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Im Augenblick der groBen Kampfe um die Demokratie

ist man vor dem Problem zuriickgewichen.
Das briiderliche Frankreich versucbte es zu lósen. Es

wollte aus dem Soldaten einen Biirgersoldaten macben. Es

schrak vor der Aufgabe zuriick. Nachdem in Frankreicb von

nun an dieses Problem in einem Meer von Blut entscbie-

den wurde, nachdem mehr ais ein balbes Jahrhundert

Kampfe und Revolutionen dauerten, gekennzeichnet durch

Aufstande einer jeden Generation, finden wir nacb dem

Zuriickweichen der Demokratie vor dem Problem stets das-

selbe: die Kinder des Gebots und die Kinder der Frei-

beit stehen in groBen Umwalzungen wider einander. Die

Kinder des Gebots verteidigen ihr Dasein, verteidigen das

Wesen des Gebots, und daneben kampfen die Kinder der

Freiheit ihren Kampf.
In demselben groBen Frankreich, das so viel fur die

Menschheit getan hat und solchen Zauber durcb sein Tun

ansiibt, finden wir bei dem scheinbar endgiiltigen Sieg der

Demokratie und des Parlamentarismus, welcber ihr Aus-

druck ist, die Niederlage und den Zusammenbruch der Kin
der des Gebots. Im Jahre 1870, in den Tagen des MiBge-
schicks Frankreichs, wurden die Kinder des Gebots iiber-

waltigt, und lange brannte die Scham in ihren Herzen; aber

auf ihrer Niederlage baute sicb neues Leben auf, ein neuer

Zeitabschnitt der Demokratie. Und wahrend die Demokra
tie so viele Jahre hindurch redete, brannten die Kinder

des Gebots, die Armee, die groBe Schweigerin, in Scham.

Aber glauben Sie denn, daB aueh heute, da die Kinder

des Gebots in der Herrlichkeit der Siege zu wandeln be-

gonnen hatten, das Problem der Demokratie und der

Wehrmacht anders aussiebt ais nach der Niederlage?
Und nun will ich Ibnen noch ein Beispiel aus einem
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Lande geben, das ein Ideał der Demokratie ist, und zwar

aus der kleinen Schweiz.

Ein Vorbild, unerreichbar, eine kleine Perle, durch Gott

fur ein demokratisches Experiment geweiht, ein Vorbild, wo

die Volksherrschaft zur Wirklichkeit geworden ist, wo selbst

ein ErlaB zum Bau einer Briicke durch Abstimmung erfol-

gen muB, wo die Menschen zwei Drittel ihres Lebens ab-

stimmen und wahlen und wo niemand ein individuelles

Gebot und ein MuB ertragen wiirde.

Was geschieht denn dort mit dem Militar? Die Schweiz

besitzt Militar. Sie hat es undemokratisch angekleidet. Ich

werde niemals den Eindruck vergessen, den ich in Genf er-

lebte. Ais ich mich mit einem meiner Bekannten auf dem

dortigen Bahnhof befand, kam mir ein preuBisch gekleide-
ter Herr in des „Kónigs Rock“ zu Gesicht, er trug eine, fast

móchte man sagen, Galauniform mit eingeschnittener Taille

und kam mit elastischem Soldatenschritt daher. — „Wer
ist das?“ fragte ich. — „Das ist ein Universitatsprofessor
und Oberst der Schweizer Armee, der sich zu seinen Ubun-

gen begibt. Der Oberstrang ist in der Schweiz die hóchste

militarische Wiirde.“ Ich war erstaunt. Spater, ais ich

Staatschef wurde, sandte die Schweiz ihren Gesandten nach

Polen. Ich sehe noch in Gedanken den Augenblick seines

Empfanges; es tritt ein Oberst in Uniform ein und pflanzt
sich vor mir stramm auf! Da gedachte ich jenes Eindrucks

aus Genf und meines damaligen Staunens.

Hat man also jenes Problem dort in der kleinen Schweiz

gelóst? Sollte sich da der Burger und Soldat dermaBen im

demokratischen Leben verschmolzen haben, daB keine Ge-

gensatze mehr bestanden? Ist es nicht einfach eine Folgę
davon, daB die Schweiz keine Kriege fiihrt, daB ein Befehl

dort nur fur einen halben Tag gilt und der Soldat fiir die
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andere Halfte des Tages frei ist und zu seinem militari-

schen Vorgesetzten „Bon jour, monsieur!“ sagen kann?

Ich will nicht den Wert der Schweizer Wehrmacht ver-

kleinern. Sie fórdert wahre Wunder von Leistung. Wo

konnte eine andere Armee wie die schweizerische im

Laufe eines Tages sich ganz auf ihre Beine stellen? Wah-

rend der Uhungen holt sie wahre Wunder der Kraft und

Leistungsfahigkeit aus sich heraus. Hat also vielleicht

dort das Problem der krassen Gegensatzlichkeiten eine Ló-

sung gefunden? Vielleicht werden wir auf diese Weise eine

Beruhigung und einen Frieden zwischen den Kindera des

Gebots und denen der Freiheit finden?

Wenn ich dieses Problem vor Ihnen ausbreite, so tue ich

es, weil seine Ratselhaftigkeit und seine Schwierigkeiten
mich seit jeher gelockt haben. Gott hat in meine Brust

die Elemente der Kraft und die Macht des Befehlens ge-

legt. Er gab mir im Keim, im Gefiihl die Liebe zur Macht

und Kraft. Gleichzeitig aber bin ich durch ein langes Le-

ben lang Schulter an Schulter mit Kampfern der Demokra-

tie gegangen. Deswegen hahe ich dieses Problem gesucht.
Ich suchte nach einer Lósung, ich wich nicht vor Lichtbre-

chungen zuriick, die Ultraviolett geben und mit Ultraviolett

hlenden. Ich wollte kein Sklave sein, sondern suchte die

Freiheit; ich war ein Kind der Freiheit, und ihretwegen
suchte ich nach Macht. Aber Macht fand ich nirgends ohne

Kraft des Gebots und des Miissens. Und in diesem ewigen
Problem, in diesem Gegensatz zwischen Demokratie und

Wehrmacht wurde ich lange erzogen. Ich nahm dieses Pro
blem in meine Hande, ohne Scham oder Unwillen zu fiih-

len, denn ich war ein Kind der Freiheit. Aber den Wider-

spruch zwischen Gebot und Freiheit hahe ich bis jetzt nicht

zu lósen vermocht.
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Ich gebe diesem Problem eine Fassung und uberreiche

es Ihnen wie einen Edelstein. Es bleibt der Versuch, eine

Entscheidung zu finden.

Wahrend ich tausendmal die Geschichte dieses Problems

in Gedanken iiberpriifte und die schrillen Widerspriiche
nicht lósen konnte, suchte ich nach dem Symbol, nach der

unerforschlichen Macht des Symbols, welche den Menscben

Gehorsam starker aufzwingt ais die gewohnliche Macht

eines Befehls.

Die Symbolik der menschlichen Seele, — wie ist sie doch

tief! Wieviel Wahrheit steckt in dem zynischen Ausspruch
des groBen Feldherrn Napoleon: „Gebt mir einen Knopf,
und ich werde die Menschen zwingen, fur diesen Knopf
zu leben und zu sterben.44

Das Geheimnis des Symbols aus dem ewigen Himmel:

finden wir nicht in ihm die Lósung des MiBklangs, die

Aufhebung oder Linderung des Problems?

Ais man einst die kónigliche Gewalt mit Purpur und

Gold schmiickte, die menscbliche Nichtigkeit unter diesen

Farben verbarg, holte man selbst das Symbol der Ewig-
keit vom Himmel herab, damit die Nichtigkeit nicht stórend

wirkte. Die Macht dieses Symbols war so groB, daB unter

dem Schutz des kóniglichen Hermelinmantels die Mensch-

heit Jahrhunderte gelebt hat. Ais der preuBische Offizier

mit Stolz „seines Kónigs Rock44 antat, war auch ihm die

Macht des Symbols eingepragt.
Findet die Demokratie kein Symbol? Besitzt sie nur auf-

geknópfte Westen und lose flatternde Halstiicher und die

ungezahmte Freiheit, jede Autoritat zu besudeln? Ich ratę
den Kindern der Freiheit, dariiber nachzudenken.

Das Recht ist iiberall das Symbol der Demokratie, von

ihren Anfangen an. Sie will einen Ersatz der Macht geben,
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indem sie ais Symbol auf das tiber dem Volk aufgerichtete
Recht weist. Das Recht beseitigt die persónliche Lagę, be-

seitigt Persónlichkeiten, das deutliche menschliche Gesicht

und verleiht ihnen niemals einen Schein der Ewigkeit, es

macht sie stets nur zu Reprasentanten einer Sache, zwingt
sie, den Wahlern zu gehorchen, kleidet sie in ein abstraktes

Symbol. Das Recht legt den kóniglichen Hermelin an. Man

setzt ihm die goldene Krone auf. Heute aber ist es ein

Fehler der Demokratie, daB sie ihre Richter nur in eine

unscheinbare schwarze Toga kleidet.

Ist der kalte Glanz des Rechts imstande, zu erwarmen

und zu trósten? Fiihrt es Gebot und MuB mit sich? LaBt es

nicbt allzu weit reichende Ausnahmen zu? Ist die Demokra
tie nicht mit sich selbst im Widerspruch, wenn sie sagt:
„Unser Kónig ist das Recht44 und zugleich die Siinden der

kleinen Kónige in Siinden des Rechts verwandelt? Ist das

ein ausreichendes Symbol?
Suchen wir noch weiter. Besteben andere Symbole, die

in der Geschichte ais Mortel und Bindemittel fur den Bau

der Demokratie verwandt wurden? Wenn man von der

Wehrmacht spricht, wird ein Symbol sicbtbar. Wenn dieKó-

nigsgewalt ins Wanken gerat, wenn ein neuer Zeitabschnitt

beginnt, bleibt anstatt der Symbole, die vom Himmel ihren

Anfang nehmen, ein Ersatz der Tugend iibrig: die Ehre.

Die Ehre — das ist der Gott des Soldaten, der ihm das Ge
bot bringt. Sie hat eine solche StoBkraft, daB sie den Tod

hervorrufen kann. Hiitet Euch, Ihr Herren Demokraten,
das Ehrgefiihl anzutasten! Der letzte Mortel birst, die letzte

Fessel zerreiBt! Ehre ist Macht. Und alle mit ihr verbunde-

lien Sitten und selbst Lacherlichkeiten sind den Heloten der

Demokratie, den Kindern des Gebots, den Soldaten und

ihren Fiihrern eine Verschónerung des Lebens.

24 Piłsudski III
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Recht und Ehre, Ehre und Recht.

Wenn ich das Leben betrachte und das Griin des Lebens,
die Farbę der menschlichen Hoffnung, beschaue, wenn ich

nach diesen Dingen forsche, die die Macht des Symbols be-

sitzen, finde ich, obne die gestellte Frage lósen zu kón-

nen, in UngewiBheit zwischen Liebe zur Macht und Liebe

zur Freibeit nichts ais Recht und Ehre.

Recht und Ehre, Ehre und Recht. — Vielleicht kann das

ein ausreichendes Bindemittel sein. Man muB sie leben las-

sen. Wenn diese Blumen zu leben beginnen — weicht auch

die Fragestellung in ihrer ganzen Riicksicbtslosigkeit in die

Zukunft. Der Himmel laBt dann andere Pflanzen auf der

Erde wachsen . . . und uns wird scbon der Rasen decken.

Wahrend ich zwischen der Liebe zur Kraft und Macht

und zwischen der ohnmachtigen Kraft der Freiheit zwei-

felnd stehen bleibe, vermag ich die Frage nicht zu lósen.

Ich gebe sie in Ihre Hande ais einen Edelstein. Dieses

Problem ist eine der schwersten Menschheitsfragen, die

vom Leben der Reflexe lebt, ein Problem, das die Menschen

anzufassen fiirchten, denn sie ziehen dem Edelstein der

Wahrheit den Glanz und Flitter des Scheins vor.

Aber das Problem lebt unter uns und offenbart sein Be-

stehen in sozialen Reibungen und kiindet drohend diesem

oder jenem Vernicbtung an: den Kindern der Freiheit

oder den Kindern des Gebots, der Demokratie oder der

Wehrmacht. •—



Zur Aussprache
ą = nasales o, wie das franz. on.

c = wie das deutsche Z.
ć oder ci = innige Verschmelzung von tss mit j.
eh =wieinach.
cz = wie das deutsche tsch.
dz = enge Verbindung von d nnd s.

dź oder dzi — innige Verschmelzung von ds nnd j.
dż = wie dsch.
e = offenes, kurzes e oder kurzes a.

ę = nasales a, wie das franz. in.
ki = k mit j innig verschmolzen.
ł =wieuo.
mi = innige Verschmelzung von m mit j.
ń = innige Verschmelzung von n mit j, wie im Spanischen ń.
o — offenes, kurzes o.

ó = kurzes, geschlossenes u.

pi = p mit j innig verschmolzen.

s = das stimmlose ss wie in Ross.
śodersi=wiessi.
sz = wie das deutsche sch.
wi = w mit j innig verschmolzen.

y = wie ein kurzes ii, aber naher einem i.
z = das stimmhafte s in Rosę.
ż und rz = wie in Logis, Journal.
źoderzi=wiesj.

Register
A

Aachen 280

Adrianopel 35, 59

Afiun-Karahissar 24
Aisne 304
Albanischer Aujstand 31
Albrecht, Erzherzog 309
Alexander II., Zar von Ruliland 63, 69

Alexejew, russ. Admirał 326—328, 332

Allianz (Heilige) 79
Amerika 177

Aniwerpen 304—306
Auerstadt 293, 295

Augustów 68—69, 71, 98, 101
Austerlitz 28, 43, 226

Awejda, Oskar 65, 71

B

Balkan-Krieg 28

Baranowicze 240

Bastuny 239, 241

Batory, Stefan, Konig von Polen 169
Bazaine, franz. Marschall 37, 300 bis

301

Belgien 79

Belina-Praźmowski, Oberst 77, 236,
239, 241, 248

Belcedere 235

Berg, Nicolas 65
Bernadotte, Marschall 293, 295
Bethmann Hollweg 309
Biała 112, 129

Białystok 103

24



372 REGISTER

Bieniakonie 241, 248
Bieniowski 22
Biernacki, Oberst 239

Bobiatyński, Major 240
Bobrowski 113, 124

Bodzentyn 103
Bolesław der Kiihne, Konig von Po-

len 166
Bolesław der Tapfere, Konig von

Polen 166
Bolschewisten 224, 226, 230, 232, 240

bis 241
Bosak-Hauke, poln. General 157
Botha, Burengeneral 11
Briand, franz. Minister 246
Brimont (Fort) 315

Brunner, russ. General 110—112, 122
Brześć 69, 102, 126, 129, 136, 224,

240, 261, 274
Brzozowski, Major 237
Buller, engl. General 11

Burenkrieg 52, 146

C

Callier, poln. Oberst 149
Carnot 363
Casaren 320, 322
Charbin 327
Chinesen 228

Chmieliński, Zygmunt 151, 157
Chocim 169
Chodkiewicz, Hetman von Polen 170
Chrzanowski, Stabschef aus der Revo-

lution 1830 244, 302
Cichorski (s. Zameczek-Cichorski) 118
Cincinnatus 322
Ciołkowo 103
Clausewitz 260, 279
Cromwell 309
Cuneo 74
Czachowski 118, 150, 152
Czarniecki, Hetman von Polen 170

Czengiery, russ. Oberst 130

D

Dąbrowski, Jarosław, Leiter des Auf-
standes von 1863 70, 73, 88—89, 91,
93, 123—124

Dąb-lFielki 244, 245
Daniłowski 104, 113, 124
Danton 362
Dauoust, Marschall 43, 293, 295

Dęblin 100
Deskur 103
Deutschland 79
Diebitsch, russ. General 245

Douaumont 246

Drązdźewo 152

Dschemal-Bey 26, 48—49

Dziewulski, Oberst 241

E

Erlach, schweiz. Major 84

F

Fenzi Bey 26

Figeti 103
Foch, franz. Marschall 305

French, engl. Marschall 303—308, 310
Friedland 28, 43
Friedrich der Grofte, Konig von Preu

Ben 171, 323
Friedrich Karl, Prinz von PreuBen

297—298, 327
Frossard, franz. General 299—301

G

Galizien 20, 79, 147, 156
Garwolin 69
Genua, poln. Offiziersschule 74

Gesket, Sergius 65, 104, 109, 111
Getschenkla 46
Goethe 344
Goltz v. d. 225, 342
Grochowiska 138
Grodno 226, 228—229, 231—232, 240
GroBer Generalstab (deutscher) 256

331

H

Haazebrouck 306
Haller, poln. General 241

Hamilton, John, engl. General 330
Hei-kau-tei 45

Henrys, franz. General 234

Hindenburg, Feldmarschall 283 bis
286, 309

Hohenlinden 295
Hohenzollern 299

Hotzendorf von, Conrad, Feldmar-
schall 309

I

Ignacewo 150
Italien 79, 174
Ismid 46—47

J

Jagiellonen, poln. Konigsdynastie 166
bis 167



REGISTER 373

Janów 128

Japan 326, 345—346
Jedlnia 103, 123
Jena 28, 293

Jeziorański, Antoni 74, 98, 114, 117,
122, 135, 150

Joffre, franz. Marschall 305—306
Josua 275

Jungtiirken 57

K

Kalisz 68—69, 71, 74, 91, 98, 100 bis

101, 117, 122, 128

Kampinosforste 98

Karl, Erzherzog 309
Kasimir der GroUe, Konig von Polen

165

Kasprzycki, T., Brigade-General 228,
238

Katajama 345—346
Katharina 11., Zarin von RuBland 171

Kawekami, jap. Oberstleutnant 247
Kielce 68—69, 98, 105, 130
Kirk-Kilisse 18, 24, 32, 35, 59

Kitchener, Lord 303—308, 310
Kluck von, deutscher General 279

bis 283, 286—287

Kobylanka 150
Kodeń 102—103
Kommune (Pariser) 70

KongreBpolen 20—21, 67—68, 72, 76,
79, 87—89, 92, 99—101, 106, 110,
138, 147

Kononowicz 118

Konstantin, russ. GroBfurst, Statthal-
ter von Polen 108, 124

Konstantinopel 36
Konvent 319

Kopriili 20

Kościuszko 245
Koschana 20

Kowatschew, bulgarischer General 21
Krakau 20, 68, 71, 74, 101, 103, 110,

116

Krimfeldzug 69

Kruk-Heydenreich 151—152
Kuhl von, Stabschef der Armee von

Kluck 282

Kuroki, japan. General 14, 37, 329
bis 331

Kuropatkin, russ. General 14, 18, 28,
37, 221, 246—248, 325—332

Kurowski, Apolinary 74, 98, 114, 116,
121, 135

Kutrzeba, Taddaus, s. „Miles", Oberst,
jetzt General 290, 318

L

Ladysmith 11

Langiewicz 20, 66, 74, 81, 92—93, 98,
103, 114, 116—117, 119, 121, 131,
133, 136—139

Lasocki 236

Łęczyca 77

Lemberg 222—224, 231, 232

Leśna 240
Letten 228

Lewandowski, Walery 74, 114—115,
131, 135—136, 139

Liaoyang 12, 14, 18, 37, 326—328, 331

bis 332
Lida 169, 223, 226,228—229,235—236,

238—241

Ligny 42

Limanowski, Bolesław 66

Litauen 92, 229

Lloyd George 246, 310

Łokietek, Władysław, Konig von Po
len 165

Łomazy 103

Łomża 68
London 73, 79, 308
Lubartów 101
Łubieński 245
Lublin 67, 69, 71, 100, 105, 115—116,

121, 128, 149

Ludendorff 284—285, 309

Liile-Burgas 18, 24, 26, 29, 35—36, 55
Łunna 240
Liittich 73

M

Machmud-Muchtar-Pascha 23—27, 34,
48—50, 55

Maciejowice 245

Mackiewicz, Oberst 238

Majewski, Karol 65

Mamajew, russ. General 112

Mandschujama 12, 42
Mandschurei 327—328
Marczewski 104, 113

Marengo 295
Maria Theresia, Kaiserin von Oster-

reich 171
Maritza 20
Marne 282, 286—287
Marneschlacht 286, 304, 308
Masowien 68, 71, 101, 105, 149
Masurische Seen 312

Mazedonien 20—21

Mazumaga 14

Mechmed-Ai-Bey 26

Mereczanka 230

Metman, franz. General 300



374 REGISTER

Michałowice 103

Mickiewicz, Adam 242
Miechów 121, 134—135
Mielecki 117
Mierosławski 93, 114, 117, 133, 139

Miles, s. General Kutrzeba 290, 318,
322, 324—325, 333

Milutin, russischer Minister 174
Mińsk 226, 236, 240
Modlin 89—90, 92, 100

Moltke, Feldmarschall 297—298, 301,
327

Mosty 225
Mukden 18, 246—248, 327, 329

Mystkowski, Ignacy 151

N
Nachod 297

Naliboker, Forste 225

Napoleon I. 10, 28, 42—43, 146, 228,
243—244, 246, 274, 293—295, 302,
323, 330, 368

Napoleon III. 23, 300
Nationales Zentralkomitee (National-

regierung des Aufstandes non 1863)
70—72, 75—77, 79—81, 84, 88, 95
bis 96, 98, 114, 145, 147, 177

Nazim-Pascha 59
Nencki 102—103
Niemen 225
Nikolai Nikołajewitsch, GroBfiirst non

RuBland 312
Nikolaus /, Zar non RuBland 69
Ninelle, franz. General 245—246, 310

bis 311, 315

Nizam 26
Nowa Wieś 152

O

Oborski, Ludwik 152
Oise 282

Ojców 122, 134
Okasaki 12, 14, 42
Olita 225

Olkusz 116

Opatów 157
Ostende 306
Ósterreich 79—80, 309

OstpreuBen 312

Ostrolęnka 245

Oziński, Jósef 74, 91, 98, 114

Oyama, japan. General 246

P

Pacta connenta 168

Paderewski, J. I. 233

Padlewski, Zygmunt, Fiihrer des Auf
standes non 1863 70, 73, 92—93, 97
bis 98, 104, 114, 116—118, 123, 131,
137, 139—140, 155

Paris 73—74, 79, 114, 233, 241, 246,
282, 287, 301—302, 307, 315

Pawlischtchew, Nicolas 65
Pawłowo 248
Peter der GroBe, Zar non RuBland

323

Petersburg 327—329
Petra 18, 24, 29
Piaslen, poln. Konigsdynastie 165
Pińsk 135
Piotrków 68
Płock 68—69, 71, 98, 100—101, 103,

113, 116, 122—123, 125, 136, 151

Podbipięta 288
Podlasie 67, 71, 74, 98, 101, 103, 114

bis 115, 122, 127, 135

Poniatowski, Stanisław August, Konig
non Polen 172

Port Arthur 327
Posen 147, 155—156

Powązki 88

Prądzyński, poln. General 244—245,
302

PreuBen 79—80, 174, 293

Prittwitz non, deutscher General 284

Pruzany 135

Przyborowski, Walery 65—66, 104,
108, 111

R

Radom 67, 69, 100, 121, 123
Raduń 226
Radziwiłł 241

Radzymin 101

Radzyń 103

Ramsay, engl. General 107—111
Rawa 74, 98, 135

Rawlinson, engl. General 305—306
Rembertów 261, 263, 265, 274

Rennenkampf, russ. General 284

Renolution, franzosische 246
Ribot 246

Robespierre 362

Rogaliński 103

Rogiński, Roman 74, 112, 122, 135
Rom 320—321, 323—324, 348—349
Różanka 226, 229

Rudnikiforst 226, 230

Rudzki, Bronisław 128
RuBland 245, 345

Rydz-Smigły, Generalinspektor der

poln. Wehrmacht 236—237, 239



REGISTER 375

S
Saar 297—299
Saarbrucken 297—298
Sacharow, russ. General, Stabschef von

Kuropatkin 327
Samsonow, russ. General 284—285

Sandepu 221
Sandomir 20, 67, 71, 74, 81, 101, 103,

110, 116, 148, 150—151
Sankei-Seki-Sau 43
Scha-lie 14, 43, 331

Schweiz 366
Sedan 302, 307
Seine 282—283

Sia-Effendi 26
Siedlce 68, 98, 115

Siemiatycze 135

Sienkiewicz, Henryk 288

Sierakowski 174—176

Sipinghai 18

Skobelew, russ. General 326

Skrzybowce 235, 238—239, 241

Skrzynecki, poln. General 244—245,
302

Slonim 223, 236, 240

Słowacki, Julius 22, 27, 242

Śmigły, siehe Rydz-Smigły
Sobieski, Jan, Konig von Polen 169
Soleczniki 248

Sosnkowski, K., jetzt Dioisionsgene-
ral 229

Spichern 296, 298—301

Spionskopp 11

Stachiewicz, J., Oberst, spdter Bri-

gadegeneral 228

Stackelberg, russ. General 332

Staden, russ. General 129, 136
St. Avold 299—300
St. Helena 244

Steinmetz, preu/3. General 297—298,
301—302, 327

Strunziza 20

Strzelec 23, 51
Suliolu 47

Suraż 101, 103

Suwałki-Regiment 236, 239, 241

Szaniawski 103

Szeptycki, Graf, poln. General 229,
234, 236

Szwarce, Bronisław 71, 78

Szydłowiec 103, 116

T

Taczanowski, poln. General 150

Thorencroft, engl. Oberst aus dem

Burenkrieg 11

Tilsit 295
Timurhauli-Erikler 29, 32, 34

Tokarzewski, poln. Oberst, spdter Ge
neral 229

Tolstojaner 344

Trąmpczyński, Jósef 151—152

Traugutt, Romuald, poln. General,
Leiter des Aufstandes von 1863 154,
156—157

Tripoliskrieg 31
Tschataltscha 18, 25—26, 30, 36
Turkestan 326

V
Verdun 246

W
Wąchock 116

Wagram 28
Wartensleben von, preuR. Oberst 297
Warschau 20, 68, 70, 81, 88—89, 92 bis

93, 95—96, 98, 100, 104, 113, 115, 123
bis 126, 130, 142, 148, 261

Warschau, GroBherzogtum 295
Warta 91
Waterloo 244, 293

Waza, Konigsdynastie in Polen 168

Węgrów 122
Weimar 293

Wellington 293

Wielopolski, Konstanty, Markgraf 108
Wien 169, 309
Wilno 222—226, 228—229, 232—234,

236, 239, 241—243, 248
Wisa 18, 24
Witos 290

Władysław IV., Konig von Polen 169

Wojciechowski, Stanisław, Minister
des Innern, spdter Staatsprasident
234, 241

Wołkowysk 223

Woskrzenice 135

Wyspiański, Stanisław 227

Y

Young 152

Z

Zamartynów, Obungsfeld bei Lem-

berg 45

Zameczek-Cichorski 103, 118
Zamość 92, 100
Zawistowski 240

Zdanowicz 121

Zdzięcioł 240

Zeebriigge 288

Żeligowski, poln. General 352

Zyrmuny 239

Zyźyn 151



M franhreidis fronthampfer forDern DcrRanUigungI

Tetnanft Oc Brinon

franhrcidi / DeutrdilatiO
1918 — 1934

pus bem fra^ofifdien iibertragen non plbert Roerbet.

TTlit einem Borroort Don Ptofeffot 6rimm, Effen (Bulit).
Jn Gan5leinen gebunben 3,20 BTTL

franhreidi — Beutfdilanb — bie beiben Tlamen unb Begriffe,
bie burd] 3at|thunberte bie Gefdiidite Europas beftimmen,
beren Berlialtnis feit 1918 nor allem bie Gefdiidite ber Tladi-
htiegsjeit bilbet. Unenblidi oiel ift bariiber bereits gefdirieben
roorben, abet nod| nidits, bas an filartieit, Sadihenntnis unb
„prahtifdiem, oerftetienbem Bealismus"—taie Sir Samuel
fj o a r e biefer Tage doe bem Untertiaus fagte — an bas neue

Budi fetnanb beBtinons heranreidien honnte.
fernanb be Brinon, im firiege frontfolbat unb Jnformations-
offijier bes Gro^en fjauptquartiers, nadiher Sdiriftfteller unb
Journalift, ift ber breiteren beutfdien Offentliriiheit burdi feine
Unterrebung behannt geroorben, bie et im ńooember 1933

mitbemfuhterpbolf Hitler tiatte.BerDerfaffet ift3toeifel-
los burdi biefe Unterrebung auf bas ftarhfte beeinbrucht
roorben. Bas fpiegelt ftdi nidit nur aus ben puffatien, bie er

feinet3eit in ber franjófifdien Preffe oeroffentliriite, fonbern
bas hommt audi in bem Ton feines Budies 3um pusbruch,
bet oon t|ier ab roarmet, petfonlidier roirb, otine allerbings
an Unooreingenommentieit 3U nerlieten. . . . . . . . . .

Bie fiapitel „Jft Hitler ein Ttaumer?" unb „Entrourf fur bie
beutfdi-fran3ófifdie Begelung" gehoren 3U ben intereffanteften
bes gan3en Budies. Sie erheben bas Budi 5um Stanbarbroerh
bes Berhaltniffes franhreidi— Beutfdilanb.

. . . . plles in allem ein Budi, beffen Geroidit nid|t einmal
tein politifd) ift, bas beifpielsroeife bie roirtfdiaftlidien
3ufammentiange ebenforoenig aufier a<±|t lii^t. pber ein Budi,
bas gan3 allgemein notroenbig ift unb bas einmal gefdirieben
roerben mufśte, non einem fran5ofifdien Patrioten gefdirieben
roerben mufite, fo, roie es gefdirieben roorben ift unb nun

norliegt ....

Ttational-3eitung, Effen. 14. Juli 1935.

Eieferung hann burdi U&t gute Budihanblung etfolgen.
Berlangen Sie bort ober beim Berlag ben Sonberprofpeht.
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