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H o r s t J a b ù o n o w s k i : 

Die politischen Veränderungen 

im nordostdeutschen Raum von der Mitte des 

18. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkr ieg* 

Di e politische n Veränderungen , die im nordostdeutsche n Rau m seit der 

Mitt e des 18. Jahrhundert s eingetrete n sind, habe n sich im Zusammen -
han g mi t den jeweiligen großen europäische n Machtverschiebunge n voll-
zogen, insbesonder e natürlic h mi t den osteuropäischen . Da s gilt für die 

Neuordnun g von 1772, die schnel l aufeinanderfolgende n territoriale n Ver-
änderunge n im Zeitalte r der Französische n Revolutio n un d Napoleon s 

un d schließlich für die Lösun g von 1919 un d die umwälzende n Ereignisse 

von 1939 bis 1945. 

Di e territorial e Umgestaltun g Osteuropa s (dami t indirek t auch die des 

nordostdeutsche n Raumes ) im 18. Jahrhunder t ist weitgehen d eine Folge 

des Eintritt s Rußland s in das europäisch e Staatensystem . Scho n mi t dem 

End e der Tatarenherrschaf t über Rußlan d hatt e der Moskaue r Staa t die 

Möglichkei t eine r Westexpansio n erhalten , aber erst seit der Mitt e des 

17. Jahrhundert s erzielt e er in dieser Hinsich t bleibend e Erfolge un d ge-
wann gleichzeiti g das machtpolitisch e Übergewich t in Osteurop a (Andru -
sovo 1667). Im Nordische n Krie g erkämpft e sich Rußlan d die Stellun g 

eine r europäische n Großmacht . Diese r Machtaufstie g des Zarenreiche s 

wirkte sich sehr bald dahi n aus, daß es maßgebliche n Einflu ß auf die 

innere n Verhältniss e Polen-Litauen s erlangte . Da s Vordringe n Ruß -
land s nac h Westen berührt e dahe r die Interesse n der andere n Nachbar -
staate n der Adelsrepublik , un d auch für die übrige mittel -  un d selbst 

westeuropäisch e Staatenwel t wurde die russische Vorherrschaf t in Polen -
Litaue n spürbar ; den n nu n konnt e das Zarenreic h —• vom Weichselrau m 

als Operationsbasi s aus — an den militärische n Auseinandersetzunge n 

in Mitteleurop a teilnehmen . Da s deutet e sich bereit s in der Schlußphas e 

des Nordische n Krieges an un d geschah kaum zwei Jahrzehnt e später , im 

Polnische n Erbfolgekrieg, schon in stärkere m Maß e mi t dem Erscheine n 

eines russischen Korp s auf dem Kriegsschauplat z am Rhei n (bei Heidel -
berg, 1735). Im. letzte n Jahr e des Österreichische n Erbfolgekrieges wieder-
holt e sich bis zu einem gewissen Grad e der Vorgang von 1735. Polen -
Litaue n setzte sich nich t wirklich dagegen zur Wehr, vom Zarenreic h als 

Durchmarschgebie t in Anspruc h genomme n zu werden . Es konnt e dar -
aufhin nich t ausbleiben , daß auch die andere n europäische n Mächt e die 

Adelsrepubli k nu r noc h als Objekt der Politi k behandelten . 

*) Die folgenden Ausführungen stellen die erweitert e Fassun g eines Vortrages 
dar, den der Vf. am 6. April 1965 auf der Wissenschaftliche n Tagung des Johan n 
Gottfrie d Herder-Forschungsrate s gehalten hat . 
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Wir habe n un s hie r nu r mi t de r Reakt io n Brandenburg-Preußen s au f 

die durc h de n Nordische n Krie g in Polen-Li taue n geschaffen e Lage zu 

befassen . Währen d es Friedric h Wilhel m I . ve rh inde r n konnte , da ß Pe te r 

de r Groß e an de r deutsche n Ostseeküst e F u ß faßte , e rkann t e er , wie im 

preußisch-russische n Ver t ra g von 1720 zu m Ausdruc k k a m ' , di e Hege -
moniestel lun g an , di e sich Rußlan d in Pole n verschafft ha t te . Doc h in de n 

nächste n J ah rzehn te n w u r d e imme r s tä rke r offenbar , da ß sich in Pole n 

ein e preußisch-russisch e Rival i tä t entwickelt e un d da ß da s polnisch-litau -
ische Reic h infolge seine r Lage zwischen de m zu r Großmach t aufgerück -
te n Rußlan d u n d de m nac h de r Großmachts te l lun g s t rebende n Branden -
burg-Preuße n für dieses ein e groß e Bedeutun g gewann . Di e ers te n Miß -
hell igkeite n zwischen Berl i n un d Pe te rsbur g in polnische n Angelegenhei -
te n stell te n sich scho n bei de n Vorberei tunge n für die Königswah l von 

1733 ein . Nachde m in de r Löwenwoldesche n Punk ta t i o n von 1732 2 zwi-
sche n Rußland , Österreic h u n d P reuße n ein E invernehme n hinsichtlic h de r 

bald zu e rwar tende n Wah l erziel t worde n war , erfolgte nac h de m plötz -
liche n Tod e de s in Aussicht genommene n Thronkand ida te n — de s por tu -
giesischen Infante n Do n Emanue l — ein e Vers tändigun g allein zwischen 

Österreic h un d Rußland , h in te r de m Rücke n de s preußische n Königs . Di e 

von Rußlan d 1733 erzwungen e Wah l Augusts I I I . von Sachse n entsprac h 

somi t nich t de n preußische n Wünschen . Trot z de r Unst immigkei t in de r 

polnische n Thronfolgeangelegenhei t verhiel t sich P reuße n seh r vorsichti g 

gegenübe r de m Zarenreich , u m jede n ernsthaf te n Konflik t mi t diesem zu 

vermeiden . Da s gilt auc h für di e Poli t i k Friedrich s de s Große n in seine n 

erste n Regierungsjahren ; es gelan g ih m End e 1740, da s preußisch-russisch e 

Bündni s zu erneuern. 3 Trotzde m kostet e es Friedric h einige Mühe , da s 

Zarenreic h von eine r Unte rs tü tzun g Österreich s abzuhal te n un d auf diese 

Weise im Ers te n Schlesische n Krie g die Ostflank e Preußen s zu sichern . 

Di e Rücksich t au f Rußlan d veran laß t e Friedrich , von eine r offene n Unte r -
stützun g de r preußische n Par te igänge r in Pole n abzusehen . 

Di e au f die Interesse n de s Zarenreiche s Rücksich t n e h m e n d e Poli t i k 

Friedrich s de s Große n ha t jedoc h nich t ve rh inder n können , da ß Pe te r s -
bur g sich gegen ein wei tere s Ers t a rke n P reußen s stellte . N u r die schnell e 

Beendigun g de s Zwei te n Schlesische n Kriege s dürf t e P r e u ß e n vor e ine m 

russische n Eingreife n in diese n b e w a h r t haben ; den n a m Pe te rsburge r 

Ho f setzt e sich damal s di e antipreußisch e Poli t i k des Kanzler s Bestuzev -

1) Sobrani e traktato v i konvenci j zakljućennyc h Rossieju s inostrannym i 

derzavam i (Recuei l des traite s et Conventions , conclu s pa r la Russie avec les 

puissance s etrangeres) . Hrsg . von F . M a r t e n s . Bd 5, St . Petersbur g 1880. 

S. 193—200; Histori a Polski . [Geschicht e Polens. ] Hrsg . von de r Polnische n Aka-
demi e der Wissenschaften . Bd I, 2, Warszawa 19654. S. 736. 

2) Sobrani e traktato v i konvencij , Bd 1, St . Peters-bur g 1874, S. 3,11—324. 

3) ebenda , Bd 5, S. 309—332; H . B r a n i g , Preuße n un d Rußlan d währen d 

des erste n Schlesische n Krieges. Phil . Diss. Greifswal d 1930. S. 17—18, 26—29. 
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Rjumi n (Kanzle r 1744—1758) durch. 4 I m Zusammenhan g mi t diese r Poli -
ti k rückte , woh l zu m erste n Male , Ostpreuße n in de n Bereic h de r politi -
sche n P lanun g auf russische r Seite . Bestuzev-Rjumin s Absichte n im J a h r e 

1744 liefen darau f hinaus , Ostpreuße n vom brandenburgisch-preußische n 

Staa t abzut renne n un d Pole n zu übergeben . Diese s sollte als Gegen -
leistun g da s Gebie t östlich von Dnep r un d Dün a a n Rußlan d abtre ten. 3 

Dies e ter r i tor ia le n P län e habe n auf russische r Seit e im Siebenjährige n 

Krie g ein e nich t unerhebl ich e Roll e gespielt . Di e politisch-militärisch e 

Bedeutun g de s nordostdeutsche n Raume s für die Machtverhäl tniss e im 

Europ a de r neuere n Zei t w u r d e jetz t k la r e rkennbar . I m Mär z 1756 faßte n 

die maßgebliche n russische n Poli t ike r au f eine r Konferen z in Pe te r sbur g 

de n entscheidende n Beschlu ß übe r eine n gemeinsame n russisch-österrei -
chische n Angriff au f Preußen . Dabe i legten sie fest, welch e ter r i tor ia le n 

Veränderunge n nac h de m Siege übe r P r e u ß e n getroffen werde n sollten . 

Dies e Beschlüss e de r Konferen z zeigte n im einzelne n kein e wesentliche n 

Abweichunge n von de m Bestuzevsche n P la n von 1744: Ostpreuße n sollte 

von russische n Truppe n besetz t un d späte r Pole n übergebe n werden ; 

dafü r sollte dieses de m Zarenreic h Kur l an d un d einige östlich e Rand -
gebiet e de s Großfürs tentum s Li taue n überlassen. 6 Allerding s bestan d kein e 

Gewißhei t darüber , ob die Pe te r sburge r Pol i t ike r schließlic h nich t doc h 

Ostpreuße n gan z ode r teilweise (z. B. die Hafenstad t Memel 7 ) für Rußlan d 

in Anspruc h n e h m e n würden . De r russisch e Wunsc h nac h Loslösun g Ost -
preußen s von de r Hohenzollernmonarchi e läß t sich bis zu m J a h r e 1761 

verfolgen. 8 D a die russisclie Staa ts führun g auc h de n Erwer b Schlesien s 

4) W. M e d i g e r , Moskau s Weg nac h Europa . De r Aufstieg Rußland s zum 

europäische n Machtstaa t im Zeitalte r Friedrich s des Großen . Braunschwei g 1952. 

S. 247—248. 

5) R. K o s e r , Preuße n un d Rußlan d im Jahrzehn t vor dem Siebenjährige n 

Kriege . In : Preuß . Jbb . 47 (1881), S. 291; M e d i g e r , S. 259—260; M. S k i b i ń -
s k i , Europ a a Polska w dobie wojny o sukcesję austrjack ą w latac h 1740—1745. 

[Europ a un d Pole n zur Zei t des Österreichische n Erbfolgekriege s in d-en Jahre n 

1740—1745.] Bd 1, Krakó w 1913. S. 700—701; Wù. C z a p l i ń s k i , Ziemi e zachod -
nie w polityc e Rzeczypospolite j szlacheckie j (1572—1764). [Di e Westgebiete in 

der Politi k der Adelsrepubli k (1572—1764).] In : Kwartalni k Historyczn y 68 (1961), 

S. 25—26. 

6) Da s Protokol l dieser Konferen z ist veröffentlich t in : Semiletnjaj a vojna. 

(Materiaùy o dejstvijach russkoj armi i i flota v 1756—62 gg.) [De r Sieben -
jährige Krieg. (Materialie n übe r die Unternehmunge n der russischen Armee 

un d Flott e in den Jahre n 1756—1762.)] Moskva 1948. S. 25—27; Vgl. dazu Wù. 

K o n o p c z y ń s k i , Polska w dobie wojny siedmioletniej . [Pole n zur Zei t des 

Siebenjährige n Krieges.] Teil 1 (Monografi e w zakresie dziejów nowożytnych , 

Bd 7/8. ) Warszawa 1909. S. 95. 

7) K o n o p c z y ń s k i , Bd 1, S. 209. 

8) L. J . O 1 i v a , Misalliance . A Stud y of Frenc h Polic y in Russia Durin g th e 

Seven Years' War. Ne w York 1964. S. 182—183. 
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durc h P reuße n rückgängi g mache n wollte , h ä t t e di e Verwirkl ichun g de r 

Pete rsburge r Terr i tor ia lp län e da s End e de r preußische n Stel lun g im Oste n 

bedeutet . D a r a n w ar jedoc h Frankre ic h nich t interessiert ; insbesonder e 

war es eine r Vorherrschaf t Rußland s an de r Ostsee abgeneigt . De r fran -
zösische Ho f arbei te t e dahe r de n russische n Terr i tor ia lp läne n auc h h in -
sichtlic h Ostpreußen s entgegen . Dies e wurde n schließlic h mi t de m Aus-
scheide n Rußland s au s de m Krieg e nac h de m Tod e de r Kaiser i n Elisabet h 

hinfällig . 

Nich t n u r di e Terr i tor ia lp län e de r Pe te rsburge r Pol i t ike r l ieße n 

da s Anwachse n de s russische n Druck s auf die preußisch e Stel lun g im 

Oste n erkennen , sonder n auc h da s Vorgehe n de r russische n Arme e in 

Pole n w ä h r e n d des Siebenjährige n Krieges . Da s zarisch e Hee r operier t e 

gegen P reuße n vom Staatsgebie t de r Adelsrepubli k aus , obwoh l diese 

offiziell neu t r a l war . So erfolgte de r Einfal l de r russische n Truppe n in 

Ostpreuße n 1757 un d 1758 vom polnische n Staatsgebie t aus , ebens o de r 

Vorsto ß de r russische n Arme e in die Mar k Brandenbur g 1758 un d 1759 

un d die wei tere n Opera t ione n gegen Friedrich s Strei tkräf te . Zu r S tä rkun g 

ih re r mili tärische n Posit io n in Pole n besetzte n russisch e Truppe n 1758 

ein e Reih e von S täd te n im Gebie t an de r u n t e r e n Weichsel : Elbing , Ma -
rienburg , Dirschau , Grauden z u n d Thorn. 9 Di e unausbleiblich e Folg e de s 

Vorgehen s de r zarische n Arme e wa re n Aktione n preußische r Truppe n 

gegen russisch e S tü tzpunkt e u n d Magazin e in Polen , speziel l in Großpole n 

(1759 un d 1761). 10 

Auch nac h de m Siebenjährige n Krieg e habe n russisch e Truppe n seh r 

bald wiede r in Polen-Li taue n operiert , so da ß trot z de s Verzicht s de r P e -
tersburge r Pol i t ike r au f die Annexionsplän e hinsichtlic h Ostpreußen s die 

preußisch e Stel lun g im Oste n k a u m als befriedigen d angesehe n werde n 

konnte . Friedric h de r Groß e ist wie in seine n erste n Regierungsjahre n je-
doc h bere i t gewesen, Rußlan d in de n polnische n Angelegenhei te n ent -
gegenzukomme n un d auf de m Wege de r Vers tändigun g die Ostflank e 

Preußen s zu sichern . I m preusisch-russische n Bündni s von 1764 fande n 

diese Bes t rebunge n ihre n Niederschlag . Obwoh l Friedric h grundsätzlic h 

nac h Möglichkei t e ine n Krie g mi t Rußlan d vermeide n w o l l t e " , w ar e r 

sich doc h vol lkomme n kla r übe r die Gefahr , welch e von eine m wei te rh i n 

9) K o n o p c z y ń s k i , Bd 1, S. 248. 

10) ebenda , Bd 2, S. 43—45, 240—241. 

11) vgl. politische s Testamen t von 1752: „ . . . et ce qu i vous doi t porte r ä 

e vi te r la guerr e avec la Russie autan t que votre reputatio n vous le permet. " 

Di e politische n Testament e Friedrich s des Große n (Politisch e Corresponden z 

Friedrich s des Großen . Ergänzungsband) . Hrsg . von G. B. V o l z . Berlin 1920. 

S. 64. I m Testamen t von 1768 äußert e sich Friedric h folgendermaßen : „ . . . il 
vaut mieu x avoir la Russie pou r alliee que pou r ennemie , parc e qu'ell e nou s 

peu t faire beaucou p de mal , et que nou s ne pouvon s pas le lui rendre. " Ebenda , 

S. 214. 
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erstarkende n Rußlan d für Europ a erwachse n konnte . In der politische n 

Korresponden z des König s finden sich mehrer e Äußerunge n dieser Art. 
Im Janua r 1771 z. B. schrieb er an seinen Brude r Heinrich : „ . . . je croirai s 

faire un e faute impardonnabl e en politique , si je travaillai s ä l'agrandis -
semen t d'un e puissance , qui pourr a deveni r un voisin redoutabl e et ter -
rible pou r tout e l'Europe. " 12 Auch in seinen beiden politische n Testamen -
ten läßt Friedric h diese Sorge anklingen . Im Testamen t von 1768 heiß t 

es: „La Russie profit e de nos fautes; elle est sure d'avoir un part i en 

Allemagne ä sa disposition , bien plus, de se voir recherche e par la Pruss e 

ou pa r l'Autriche , et forte de notr e faiblesse, elle s'arroge un pouvoi r et 

un e puissanc e qu'i l sera difficile de diminue r dan s la suite. " 13 

Angesichts dieser Situatio n war Friedric h darau f bedacht , den Besitz 

Ostpreußen s zu sichern . Ein e Möglichkei t dazu sah er in der Erwerbun g 

Polnisch-Preußen s un d Danzigs : „car , ayan t fortifie quelque s places sur 

la Vistule, on pourrai t defendr e la Pruss e royale contr e les entreprise s 

des Russes" (Politische s Testamen t von 1768).14 Im Testamen t von 1752 

hatt e er ausdrücklic h bemerkt , daß Ostpreuße n nu r von den Russen an-
gegriffen werden könne. 15 Er rechnet e auch damit , daß der auf die Erwer -
bun g Polnisch-Preußen s gerichtet e Pla n gerade bei Rußlan d auf den größ-
ten Widerstan d stoßen werde. 16 Friedric h empfah l dahe r im Testamen t 

von 1768, die Landverbindun g nac h Ostpreuße n meh r auf dem Wege der 

Verhandlun g stückweise zu gewinnen als durc h Eroberung . „Dan s un cas 

ou la Russie pourrai t avoir un besoin pressan t de notr e assistance , il y 

aurai t peut-etr e moyen de faire cede r Thorn , Elbin g et un e banlieue , pou r 

communique r de la Pomerani e ä la Vistule. Un e autr e fois ce serait un 

autr e morceau ; il faudrai t reserver Danzi g pou r la fin de l'operation. " " 

Auf russischer Seite ha t bis zum Türkenkrie g von 1768—1774 unte r den 

maßgebliche n Politiker n das Bestrebe n vorgeherrscht , den gesamte n pol-
nisch-litauische n Staa t in engste Abhängigkeit vom Zarenreic h zu brin -
gen. Ein e klare Lini e ha t es jedoch in der russischen Politi k gegenübe r 

der Adelsrepubli k von Pete r dem Große n bis zu Katharin a II . nich t gege-
ben . In den sechziger Jahre n ha t sich aber Nikit a Ivanovi c Pani n konse-
quen t für eine russische Hegemonialpoliti k in Polen-Litaue n eingesetzt . 

Pani n bestimmt e damal s — un d noc h weiterhi n bis 1780 — maßgeblic h 

die Außenpoliti k des Zarenreiches . Er wollte Rußlan d im gesamte n Osten 

un d Norde n Europa s mit Hilfe des sog. Nordische n Systems, in das Preu -
12) Politisch e Corresponden z Friedrich s des Großen . Bd 30, Berlin 1905. S. 407 

(Nr . 19616). 
13) Di e politische n Testament e Friedrich s des Großen , S. 197. 
14) ebenda , S. 216. 15) ebenda , S. 63. 
16) ebenda , S. 219: „Quan t ä la Pruss e polonaise , il me parai t que ce serai t 

de la par t de la Russie qu e l'on rencontrerai t le plus gran d obstacl e pou r 
execute r ce dessein , . . ." 

17) ebenda , S. 219. 





ass Horst Jabùonowski 

die russisch e Posit io n in Polen-Li taue n wei te r aus . Dies e Poli t i k erreicht e 

ih re n Höhepunk t mi t de m a m 5. Mär z 1768 vom Sejm angenommene n 

Vert ra g zwischen de r Adelsrepubli k un d de r Kaiser i n von Rußland , de r 

u. a. de n Dissidente n die politisch e Gleichberechtigun g zuerkannte . 2 2 De r 

preußisch e Köni g sah die enge Verbindun g zwischen Pe te rsbur g u n d de n 

Dissidente n in Polen-Li taue n mi t große m Mißbehagen . Scho n a m 

25. August 1766 schrie b e r a n die Staatsminis te r Her tzber g un d Gra f Fin -
ckenstein , anknüpfen d an eine n Berich t de s preußische n Gesandte n in 

Petersburg : „. . . et n 'e n resulte-t-i l pa s c la i remen t qu e l ' imperatr ic e de 

Russi e commenc e à agir despotiquement en Pologne, et qu 'en soutenant 
les Dissidents, ses vues vont à se former un par t i independant en Pologne 
qui appuie et qui soutienne toutes les propositions quelle voudra y 
faire?"2 3 

Kathar inas Bündnis mit den Dissidenten ha t jedoch letztlich dazu bei-
getragen, daß die Auseinandersetzung u m die inneren und äußeren Ver-
hältnisse Polen-Litauens nicht eine ausschließlich polnisch-russische Ange-
legenheit wurde , wie es seit 1764 den Anschein hat te . Denn die von der 
russischen Kaiserin erzwungene Gleichberechtigung der Dissidenten ha t 
den entscheidenden Anstoß zur Bildung der Konföderation von Bar ge-
geben und damit zu einem mehre re J a h r e andauernden Bürgerkr ieg. Das 
Eingreifen russischer Truppen in diesen Konflikt ha t zum Ausbruch des 
russisch-türkischen Krieges im Herbst 1768 geführt. Es konnte nicht 
e rwar te t werden, daß die übrigen Nachbarstaaten auf die Dauer un-
tätig den Vorgängen in der Adelsrepublik zusehen würden. Schon im 
J a h r e 1763 hieß es in der vom französischen Außenminister , Choiseul, 
gebilligten Ins t rukt ion für den neuen französischen Ver t re ter in War-
schau folgendermaßen: „II a r r ivera un jour, et il est e tonnant que cela 
ne soit pas encore arrive, que quelque puissance etrangere, profi tant 
d 'une division intestine, d e la faiblesse et de l 'anarchie du gouvernement 
polonais, y t rouvera un pre texte plausible pour demembrer la Pologne 
et pour y por ter quelque coup fatal à cette republ ique . . ." 24 Daß sich mit 
den Ereignissen von 1768 die Verhältnisse in Polen in dieser Richtung 
entwickelten, zeigte berei ts 1769 und 1770 die Besetzung der Zips und 
von Teilen der Starosteien Neumark t (Nowy Targ), Czorsztyn und Sandez 
(Sącz ) durc h Österreich . 

Aber ers t die Schwierigkeiten , in welch e da s Zarenreic h im weitere n 

Verlaufe de s Türkenkr iege s geriet , habe n de m preußische n Köni g die 

22) Volumin a legum. Bd 7, St. Petersbur g 1860. S. 250—285. 

23) Politisch e Corresponden z Friedrich s des Großen , Bd 25, Berlin 1899, S. 201 
(Nr . 16195). 

24) Recuei l des Instruction s donnee s au x ambassadeur s et ministre s de 
Franc e depui s les traite s de Westphali e jusqu'ä la revolutio n francaise . Bd 5, 
Pari s 1888. S. 233. 
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Möglichkei t eröffnet , die Lage seine s Staate s im Nordoste n zu verbessern . 

Petersbur g konnt e de n bisherige n Hegemonialanspruc h in Polen-Li taue n 

nich t m e h r uneingeschränk t aufrechterhal te n un d m u ß t e de n andere n 

Nachbarmächte n de r Adelsrepubli k Zugeständniss e machen. 2 5 Es t r a t da -
mi t die Si tuat io n ein , welch e Friedric h in seine m Tes tamen t von 1768 als 

Vorbedingun g für di e Hers te l lun g eine r Landverb indun g zwischen Pom -
m e r n un d Ostpreuße n bezeichne t ha t te . E r legte jedoc h einige Zurückhal -
tun g a n de n Ta g un d mußt e von seine m Brude r Heinric h zu m Handel n in 

diese r Angelegenhei t gedräng t werden ; den n de r preußisch e Köni g w a r 

an ers te r Stell e darau f bedacht , ein e Auswei tun g des Türkenkr iege s un d 

de r im Zusammenhan g mi t de r Konföderat io n von Ba r en tb rann t e n inner -
polnische n Kämpf e zu verh inder n un d dami t de m durc h de n Sieben -
jähr ige n Krie g erschöpfte n P reuße n eine n neue n Krie g zu ersparen . 

F ü r Friedric h w ar dahe r die Verbindun g de s polnische n un d türkische n 

Problems , d. h . da s gleichzeitig e Bemühe n u m die Pazifizierun g Polen s 

un d die Beendigun g de s Türkenkrieges , de r Ausgangspunk t für di e wei-
te re n Verhandlungen . 

Di e Wende , die 1771 in de r russische n Poli t i k hinsichtlic h de r polnische n 

Frag e eintrat , un d die n u n folgende n Auseinandersetzunge n zwischen P e -
tersburg , Berl i n un d Wien sind von de n His tor iker n oft dargestel l t wor -
den. 2 6 Hie r brauche n n u r die Ergebniss e de r politische n Verhandlunge n 

zwischen de n dre i Mächte n festgehalte n zu werden , soweit sie da s Lan d 

25) So wird die politisch e Lage vor de r erste n Teilun g Polen s auch vom 

Fürste n Adam Czartoryski , eine m der führende n polnische n Politike r in der 

ersten Hälft e des 19. Jhs. , in eine r Denkschrif t vom 5. 12. 1806 charakterisiert , 

Es heiß t dort : „De s circonstance s imperieuse s on t force la Russie ä commettr e 

la grand ę faut e politiqu e de laisser partage r la Pologne , qu'ell e eü t du possede r 

tou t entiere. " Memoire « du princ e Adam Czartorysk i et correspondanc e avec 

l'empereu r Alexandr e ier. Bd 2, Pari s 1887. S. 153—154. 

26) Es sei auf die wichtigsten Arbeiten übe r die erst e Teilun g Polen s un d 

dere n Vorgeschicht e verwiesen: A. B e e r , Di e erste Teilun g Polens . Bd 1 un d 2 

sowie Dokumentenband , Wien 1873; G. B. V o l z , Friedric h der Groß e un d die 

erste Teilun g Polens . In : Forschunge n zur brandenburgische n un d preußische n 

Geschicht e 23 (1910), S. 71—143, 224—225; Wù. K o n o p c z y ń s k i , Frydery k 

Wielki a Polska . [Friedric h der Groß e un d Polen. ] (Prac e Instytut u Zachodniego , 

Bd 9.) Pozna ń 1947; G. B. V o l z , Prin z Heinric h von Preuße n un d die preu -
ßische Politi k vor de r erste n Teilun g Polens , In : Forschunge n zur branden -
burgische n un d preußische n Geschicht e 18 (1905), S. 150—201; d e r s . , Prin z 

Heinric h von Preuße n un d die Vorgeschicht e de r erste n Teilun g Polens , In : 

Forschunge n zur brandenburgische n un d preußische n Geschicht e 35 (1923), 

S. 193—211; Ch . V. E a s u m , Prin z Heinric h von Preußen , Brude r Friedrich s 

des Großen . (Übers , aus dem Amerikanischen. ) Göttingen , Berlin , Frankfurt/M . 

1958; A. S o r e l , La questio n d'Orien t au 18e siecle: le partag e de la Pologne , 

le trait e de Kainardji . Pari s 18892; H. H. K a p l a n , Th e Firs t Partitio n of 

Poland . Ne w York, Londo n 1962. 
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an der unteren Weichsel betrafen. P reußen erhielt auf Grund der Ver t räge 
vom 5. August 177227 zwar eine brei te Landverb indung (Pommerellen, das 
Kulmerland, das Marienburger Land, das Ermland und den Netzedistrikt) 
zwischen Ostpreußen und dem übrigen Staatsgebiet, ha t t e aber in 
zwei P u n k t e n seine Wünsche infolge russischen Widerstandes nicht durch-
zusetzen vermocht, und zwar hinsichtlich Danzigs und Thorns. Die Pe te r s -
burger Poli t iker zwangen Friedrich zum Verzicht auf diese beiden Städte, 
insbesondere Danzig, um ihn an der Ostsee nicht zu mächtig und auch 
nicht zum Beherrscher des gesamten polnischen Handels werden zu las-
sen.28 Der preußische König ha t sich erst nach har tnäckigem St räuben dem 
russischen Verlangen hinsichtlich Danzigs gefügt, aber dabei nicht an 
einen endgült igen Verzicht gedacht. Er schrieb am 19. J a n u a r 1772 an 
seinen Gesandten in Pe tersburg : „Mais, si l 'acquisition de Danzig a ete 
impossible d'obtenir dans le moment present, je t rouvera i peut -e t re moyen 
dans la suite de l 'ajouter à mes autres acquisitions, et c'est pourquoi je 
ne renonce pas encore pour toujours à l 'idee de m'en rendre maitre , 
et j ' y pourrais bien revenir, des que les conjonctures y seront plus favo-
rables." 29 

Der Erwerb des Landes an der unteren Weichsel war trotz des 
Fehlschlages in der Danziger und Thorner Angelegenheit ein großer Er-
folg für die Hohenzollernmonarchie. Diese besaß jetzt auch im Nordosten 
ein zusammenhängendes Staatsgebiet . Infolge der terr i tor ia len Verände-
rungen jener Zeit ist die Bedeutung Ost- und Westpreußens gewachsen. 
Der Gewinn, den der Hohenzollernstaat 1772 erzielte, über t raf an politi-
schem Wert erheblich den der beiden anderen Teilungsmächte. Die Ein-
gliederung Schlesiens und die Herstel lung der Landverb indung nach Ost-
preußen haben Preußen erst die Stel lung einer Großmacht in Europa, ins-
besondere in Osteuropa, gegeben, was im Hinblick auf das Vordringen 
Rußlands nach Europa von größter Bedeutung — und m a n darf zweifel-
los ergänzen: von positiver Bedeutung — für das gesamte europäische 
Staatensystem gewesen ist, zumal das Zarenreich wenig später durch den 
Fr ieden von Kütschük Kainardschi (heutige amtliche bulgarische Namens-
form: Kainardża) , de r 1774 de n russisch-türkische n Krie g abschloß , die 

Möglichkei t zu r Entfa l tun g seine r Mach t auc h auf de m Schwarze n Mee r 

un d zu r Ausdehnun g seine s Einflusse s auf Südosteurop a erhielt . Ein e Be-
stät igun g diese r Auffassung von P reuße n als e ine m unentbehr l iche n Ge -

27) Text der Verträge u. a. in : Recuei l des traites , Convention s et acte s diplo -
matique s concernan t la Pologn e 1762—-1862. Hrsg . von d ' A n g e b e r g (=  J. L. 
C h o d ź k o ) . Pari s 1862. S. 97—106. Di e Verträge sind dort , worau f aufmerk -
sam gemach t sei, mi t eine m falschen Datu m (25. Juli ) versehen . 

28) Politisch e Corresponden z Friedrich s des Großen , Bd 31, Berlin 1906, 
S. 486—487 (Nr . 20315). 

29) ebenda , S. 682 (Nr . 20545). 
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gengewicht gegen Rußland darf in dem Verhal ten der europäischen 
Mächte zur Frage der preußischen Ostgrenze bei der Neuordnung Euro-
pas 1814/15 gesehen werden. 

Auf einen Umstand soll noch einmal ausdrücklich aufmerksam gemacht 
werden: Die ter r i tor ia le Neuordnung des preußischen Nordostens im J a h r e 
1772 vollzog sich trotz unverkennbare r Rivali tät zwischen Pe te rsburg und 
Berlin doch auch im Zeichen des preußisch-russischen Bündnisses von 
1764. Diese Konstellation ha t bis zum Ende des 19. J a h r h u n d e r t s häufig 
die politische Lage in Osteuropa best immt und auch zur Stabil i tät der 
preußischen Stellung im Nordosten beigetragen. 

Der Untergang des al ten polnisch-litauischen Reiches in den neunziger 
J a h r e n des 18. J ah rhunde r t s ha t es P reußen ermöglicht, alleiniger Herr 
an der un te ren Weichsel zu werden. Die Eingliederung Danzigs und 
Thorns ist ein klares Ziel der preußischen Politik nach 1772 gewesen. Der 
Versuch, durch eine gegen Rußland gerichtete Vers tändigung mi t der 
Adelsrepublik zu Ende der achtziger J ah re dieses Ziel zu erreichen, schei-
ter te . Erst die umwälzenden Ereignisse von 1792 (der Einmarsch russischer 
Truppen in Polen im Zusammenhang mit der Konföderation von Targo-
wica, der beinahe gleichzeitige Beginn des Revolutionskrieges in West-
europa und die durch diesen Krieg veranlaßte Wiederannäherung P reu -
ßens an Rußland) haben die Voraussetzung dafür geschaffen, die Lösung 
von 1772 im Gebiet der un te ren Weichsel zu korrigieren.30 Denn Ka tha -
rina II. wurde durch die Ereignisse von 1792 bewogen, den polnischen 
Staat abermals zu verkle inern und politisch völlig auszuschalten. Die rus -
sische Kaiserin berücksichtigte dabei bis zu einem gewissen Grade die 
preußischen Terri torialwünsche, zweifellos im Hinblick auf die unsichere 
Lage in Europa. Der russisch-preußische Ver t rag vom 23. J a n u a r 1793 31 

verhalf P reußen zu dem seit Jahrzehn ten angestrebten Besitz von Danzig 
und Thorn. 

Der Zusammenbruch Polen-Litauens und die durch den Revolutions-
krieg ausgelösten Tendenzen zur Änderung der bestehenden Terr i tor ia l -
verhäl tnisse in Europa veranlaßten Preußen gleichzeitig zur Erwerbung 
polnischer Gebiete, an denen es bislang k a u m oder übe rhaup t kein Inter-
esse gehabt hat te . Im Zuge der zweiten Teilung Polens erhielt der Hohen-
zollernstaat bekanntlich außer Danzig und Thorn noch Großpolen und 
Kujawien (von denen die nördlichen Randbezirke [ = Netzedistrikt] be-

30) Zur Orientierung über die Vorgeschichte der zweiten Teilung Polens ist 
immer noch an erster Stelle das Werk von R. H. L o r d , The Second Partition 
of Poland (Harvard Historical Studies, Bd 23), Cambridge/Mass. 1915, zu emp-
fehlen. 

31) Der Vertragstext u.a . in: K. L u t o s t a n s k i , Les partages de Pologne 
et la lutte pour l'independance. (Recueil des actes diplomatiques, traites et 
documents concernant la Pologne, Bd 1.) Lausanne, Paris 1918. S. 140—143. 
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rei t s 1772 an P reuße n gefallen waren) , eine n Tei l Masowien s u n d ein klei-
ne s Stüc k von Kleinpole n sowie die zwischen Großpole n un d Kleinpole n 

gelegene n Gebiet e von Ùęczyca un d Sieradz . 1795 erfuh r da s preußisch e 

Staatsterri torium , im Oste n abermal s ein e erheblich e Erweiterung. 3 2 Aus 

diesen 1793 un d 1795 erworbene n Gebiete n w u r d e n die Provinze n Süd -
preuße n un d Neuostpreuße n gebildet. 3 3 Di e preußisch e Expansionspoli t i k 

zu r Zei t de r zweite n un d d r i t t e n Teilun g Polen s zielt e darau f ab, ein e 

möglichs t weit nac h Oste n vorgeschoben e Grenz e gegenübe r Rußlan d zu 

gewinnen , da s u m die Mit t e de r neunzige r J a h r e ein e starke , zu m Tei l 

sogar maßgeblich e Posit io n in de r europäische n Poli t i k erlangte . Zwische n 

de m Zarenreic h un d de r Hohenzollernmonarchi e ergabe n sich dahe r 

1794/9 5 s ta rk e Spannungen ; sie sind durc h de n Verzich t Preußen s au f 

eine n große n Tei l seine s Ter r i to r ia lprogramm s behobe n worden , also 

durc h da s seit 1764 von Berl i n be inah e konsequen t befolgte politisch e 

Prinzip , e ine m Konflik t mi t Rußlan d auszuweichen. 3 4 O b für die Stel lun g 

Preußen s im Nordoste n de r im Einvers tändni s mi t Rußlan d erzielt e Ge -
win n zweier au s polnische n Kerngebie te n gebildete r Provinze n ein e wirk-
lich e S tä rkun g bedeutete , ist t ro tzde m fraglich . De r Aufstan d in Süd -
preuße n im J a h r e 1806 ließ erkennen , vor welche Schwierigkeite n un d 

Problem e de r preußisch e S taa t mi t de r terr i tor ia le n Neuordnun g von 1793 

un d 1795 gestellt war . Dies e bedar f jedoc h a n diese r Stell e keine r weite -
re n Erör terung , weil sie scho n 1806/0 7 mi t de m Siegeszug Napoleon s be -
seitigt w u r d e un d dahe r au f di e Entwicklun g des preußische n Nordosten s 

kein e bleibend e Wirkun g ausgeüb t hat . 

Nac h de r Niederlag e im Kamp f gegen Napoleo n droht e de m preußi -
sche n Staa t die Zers törun g durc h de n Sieger . Wie diese r sich dabe i die 

Neuordnun g de r politische n Verhäl tniss e zwischen un te re r Weichse l un d 

32) Di e Text e de r Teilungsverträg e von 1795 u.a . in : Reeuei l des traites , 

Convention s et acte s diplomatique s concernan t la Pologn e 1762—1862, S. 396—401. 

33) I. Ch . B u s s e n i u s , Di e preußisch e Verwaltun g in Süd - un d Neu -
ostpreuße n 1793—1806. (Studie n zur Geschicht e Preußens , Bd 6.) Heidelber g 

1960; J . W ą s i c k i , Ziemi e polskie pod Zabore m Pruskim . Prus y Poùudniowe 

1793—1806. [Von Preuße n annektiert e polnisch e Länder . Südpreuße n 1793—1806.] 

(Studi a na d Histori ą Państw a i Prawa , Serie II , Bd 6.) Wrocùaw 1957; d e r s . , 

Ziemi e polskie pod Zabore m Pruskim . Prus y Nowowschodni e (Neuostpreußen ) 

1795—1806. [Von Preuße n annektiert e polnisch e Länder . Neuostpreuße n 1795— 

1806.] (Poznański e Towarzystwo Przyjació ù Nauk . Wydziaù Histori i i Nau k 

Spoùecznych. Prac e Komisj i Historycznej , Bd 20, H . 1.) Pozna ń 1963. 

34) Zu r Vorgeschicht e de r dritte n Teilun g Polen s siehe R. H. L o r d , Th e 

Thir d Partitio n of Poland . In : Slavonic Review 3 (1924/25) , S. 481—498. In 

Petersbur g war ein e stark e Grupp e von Politiker n un d Militär s überhaup t 

gegen eine Aufteilun g des polnische n Reststaates . Sie wollte diesen als rus-
sischen Vasallenstaa t bestehe n lassen. W ą s i c k i , Ziemi e polskie . . . Prus y 

Poùudniowe, S. 187. 
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Meme l dachte , zeigen die Vorschläge , die er in de r ers te n Woch e de r Til -
site r Verhandlunge n de m Zare n Alexande r machte . De r ein e Vorschla g 

wollte die Westgrenz e Rußland s bis a n die Weichse l vorschieben , de r 

ander e bo t de m russische n Kaise r alle ehemal s polnische n Gebiet e P r e u -
ßen s (also auc h Westpreußen ) an. 3 5 Diese s zweite Pro jek t entsprac h de n 

politische n Best rebunge n maßgebliche r polnische r Kreise . So ha t t e Fü r s t 

Adam Czartoryski , de r von Anfan g 1804 bis Mit t e 1806 da s Außenmini -
s ter iu m de s Russische n Reiche s leitete , versucht , de n Z a r e n für ein e ant i -
preußisch e Poli t i k zu gewinne n („Mordplan " gegen Preußen) . 3 6 Dere n Zie l 

sollte die Einverle ibun g de s gesamte n preußische n Anteil s a m einstige n 

polnisch-litauische n Staatsgebie t un d darübe r h inau s Ostpreußen s durc h 

Rußlan d sein. 3 7 Wen n die Absichte n Napoleon s verwirkl ich t worde n wä-
ren , hä t t e de r nordostdeutsch e R a u m ein völlig neue s politische s Gesich t 

erhal ten . De r französisch e Kaise r war au s politische n un d mili tärische n 

Gründe n jedoc h genötigt , de m Verlange n Alexander s I . entsprechen d 

au f ein e Kompromißlösun g einzugehen . De r preußisch e Besitzstan d 

erli t t al lerding s erheblich e Einbußen : e twa die Hälft e de s Staatsgebiete s 

mußt e im Tilsite r F r i e d e n 3 8 abget re te n werden . Di e Verlust e bet rafe n 

(abgesehe n von de n westelbische n Teile n Preußens ) groß e Gebiet e de s 

preußische n Ostens . Di e Erwerbunge n au s de r zweite n un d dr i t t e n Tei -
lun g Polen s fielen beinah e vollständi g an da s Herzogtu m Warschau , da s 

auf di e Ini t ia t iv e Napoleon s h i n gegründe t worde n ist. 39 Danzi g jedoc h 

35) F . T e m p e l , Di e Verhandlunge n in Tilsit vom 24. Jun i bis 9. Jul i 1807. 

(Straßburge r Beiträg e zur neuere n Geschichte , Bd 16.) Straßbur g 1918. S. 34—35; 

H. D e l b r ü c k , Di e Frag e der polnische n Kron e un d der Vernichtun g Preu -
ßen s in Tilsit. In : Studie n un d Versuche zur neuere n Geschichte , Ma x Len z 

gewidmet , Berlin 1910, S. 319—324; G. R o l o f f , Di e Errichtun g des Großher -
zogtum s Warschau . In : Forschunge n zur brandenburgische n un d preußische n 

Geschicht e 23, 1. Hälft e (1910), S. 185. 

36) Z. W o j c i e c h o w s k i , Polsk a — Niemcy . Dziesię ć wieków zmagania . 

[Pole n — Deutschland . Zeh n Jahrhundert e Kampf. ] (Prac a Instytut u Zachod -
niego, Bd 3.) Pozna ń 1945. S. 190. 

37) Memoire s du princ e Adam Czartoryski , Bd 2, S. 63. Übe r die antipreußi -
sche Tenden z der außenpolitische n Konzeptio n Czartoryski s siehe M. H a n -
d e l s m a n , Adam Czartoryski , Bd 1, Warszawa 1948, S. 62—66. 

38) De r Text des Friedensvertrage s zwischen Napoleo n I. un d Alexande r I. 

vom 7. 7. 1807 u. a. in : Supplemen t au recuei l des principau x traite s . . . 

Hrsg. von G. F . M a r t e n s . Bd 4, Göttinge n 1808. S. 436—443 (Nr . 94); neuer -
dings auch in : Vnesnjaja politik a Rossii XI X i naöal a XX veka. Dokument y 

Rossijskogo ministerstv a inostrannyc h del. [Di e Außenpoliti k Rußland s im 19. 

un d zu Beginn des 20. Jhs . Dokument e des russischen Außenministeriums. ] 

Serie I, Bd 3, Moskva 1963. S. 631—637 (Nr . 257). De r Text des Vertrages zwi-
schen Napoleo n I. un d Friedric h Wilhelm III . vom 9. 7. 1807 in : Supplement , 

Bd 4, S. 444—451 (Nr . 95a). 

39) Frühe r bestan d unte r den Historiker n Meinungsverschiedenhei t darüber , 
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w u r d e nich t de m Herzogtu m Warscha u gegeben , sonder n zu r Fre ie n Stad t 

un te r de m Schut z (protection ) de s preußische n un d sächsische n König s ge-
macht . Da s Teilgebie t von 1772 ging auf G r u n d de s Tilsite r Fr ieden s de m 

preußische n Staa t n u r teilweise ver lore n (beinah e de r ganz e Netzedistr ik t 

un d da s Kulmer lan d kame n an da s Herzogtu m Warschau) . Auf Betreibe n 

de s russische n Kaiser s behiel t de r preußisch e Köni g de n größte n Tei l 

Westpreußen s un d ein kleine s Stüc k de s Netzedistrikts , so da ß die u n u n t e r -
brochen e Verbindun g zwischen Königsber g un d Berl i n bestehe n blieb. 1 0 

Alexande r setzt e schließlic h auc h noc h durch , da ß die Fes tun g Grauden z 

de m preußische n Staa t zugesproche n wurde. 4 1 I m preußische n Nordoste n 

ist di e Terr i tor ia lordnun g von 1772 somi t trot z des staatl iche n Zusammen -
bruch s von 1806/0 7 in de n Grundlage n bewahr t geblieben , weil de r russi-
sche Kaise r einerseit s an de r Erha l tun g eine s preußische n Rumpfstaate s 

als künftige n Verbünde te n gegen Napoleo n interessier t war un d weil er 

anderersei t s da s von Napoleo n abhängig e Herzogtu m Warscha u — eine n 

polnische n S taa t in nuc e — möglichs t schwac h ha l te n wollte . 

Di e Neuordnun g Europa s nac h de m Stur z Napoleon s in de n J a h r e n 

1814/1 5 ha t ein e Fest igun g de r preußische n Stel lun g im Nordoste n ge-
bracht . Auf Grun d de s preußisch-russische n Vert rage s vom 3. Ma i 1815 

un d de r Schlußakt e de s Wiene r Kongresse s vom 9. J u n i 1815 erhiel t P r e u -
ße n Danzi g un d vom Gebie t des ehemalige n Herzogtum s Warscha u de n 

größte n Tei l de r Depar tement s Bromber g un d Posen , ander s ausgedrückt : 

de n Netzedistrikt , da s Kulmer lan d (mi t Thorn ) un d da s Posene r Gebiet. 4 2 

Dami t k a m P reuße n wiede r in de n Besitz de s ganze n Teilgebiete s von 

1772 sowie Danzig s u n d Thorns ; da s da rübe r h inau s de m Hohenzollern -
staa t zurückgegeben e Posene r Gebie t kürz t e die Verbindun g zwischen 

Ostpreuße n un d Schlesie n ab u n d t ru g zu r mili tärische n Sicherun g de s 

preußische n Nordosten s un d natür l ic h auc h de r übr ige n östliche n Provin -
zen Preußen s bei . Politisc h bedeutsa m war die mi t de r Wiene r Schlußakt e 

ausgesprochen e in terna t ional e Anerkennun g de s preußische n Besitzstan -
de s im Osten . Di e Polenar t ike l de r Wiene r Schlußakt e stell te n insgesam t 

ein e nachträglich e Sankt ionierun g de r polnische n Teilunge n durc h die 

europäische n Mächt e dar . 

ob Napoleo n ode r Alexande r als Schöpfe r des Herzogtum s Warscha u anzu -
sehen sei. De r Strei t ist inzwische n zugunste n Napoleon s entschieden . Sieh e 

E. H a l i c z , Genez a Księstwa Warszawskiego. [Di e Entstehun g des Herzogtum s 

Warschau. ] Warszawa 1963. S. 172—173. 

40) Correspondanc e de Napoleo n ler. Bd 15, Pari s 1864. S. 478—480 (Nr . 12849), 
S. 487—489 (Nr . 12862); T e m p e l , S. 123—124, 135; H a l i c z , S. 184. 

41) T e m p e l , S. 151; H a l i c z , S. 184. 

42) Di e in unsere m Zusammenhan g interessierende n Artikel I—XIV un d 

XXII I der Schlußakt e des Wiene r Kongresse s vom 9. 6. 1815 sind u. a. gedruck t 

in : Nouvea u recuei l de traite s d'alliance , de paix, de treve . . . Hrsg . von G. F . 

M a r t e n s . Bd 2, Göttinge n 1818. S. 383—387, 391—393. 



Polit. Veränderungen i. nordostdt. Raum Mitte d. 18. Jhs. b. z. 2. Weltkrieg 245 

Di e Verhandlungen , die auf dem Wiener Kongre ß un d zu dessen Vorbe-
reitun g schon vor dem Septembe r 1814 geführt worden sind 4 8, lassen weit 
deutliche r als die Bestimmunge n der Schlußakt e erkennen , auf welchen 

politische n Voraussetzunge n die neu e preußisch e Stellun g im Nordoste n 

wie überhaup t im Osten beruhte . Di e polnisch e Frag e hatt e in Verbindun g 

mit der sächsische n zu heftigen Auseinandersetzunge n zwischen den 

europäische n Großmächte n geführt . Di e Gegensätz e verschärfte n sich der -
art , daß Anfang 1815 ein militärische r Konflik t zwischen Österreich , Eng -
land sowie Frankreic h einerseit s un d Rußlan d (nebs t Preußen ) anderer -
seits zu befürchte n war. Diese Spannunge n wurde n weitgehen d von der 

damalige n englisch-russische n Rivalitä t bestimmt , die sich infolge des 

weitere n Vordringen s des Zarenreiche s im Kaukasu s un d in Europ a seit 
dem Beginn des 19. Jahrhundert s zu entwickel n begann . Nac h der Anglie-
derun g Finnland s (1809) un d Bessarabien s (1812) an das Russische Reich 

un d dem Durchbruc h des russischen Einflusses in Skandinavie n (russisch-
schwedische r Vertra g von 1812) droht e nunmeh r infolge der russischen 

Herrschaf t im Herzogtu m Warscha u ganz Mitteleurop a unte r den Druc k 

Petersburg s zu geraten . Di e englischen Staatsmänner , insbesonder e der 

Außenministe r Castlereagh , waren dahe r an der Stärkun g der Mitt e Euro -
pas gegenübe r Rußlan d in höchste m Maß e interessiert. 44 I n dem von der 

Londone r Regierun g erstrebte n europäische n Gleichgewich t kam der Mitt e 

insgesamt eine entscheidend e Funktio n zu. Um eine Barrier e gegen Ruß -
land bilden un d dami t den russischen Druc k auffangen zu können , sollte 

Preuße n — so ergab es sich von selbst aus der englische n Konzeptio n — 

möglichs t viel von dem Gebie t zurückerhalten , das es im Tilsiter Friede n 

zur Bildun g des Herzogtum s Warscha u hatt e abtrete n müssen . Diese Ten -
den z zeigte sich am deutlichste n in der Denkschrift , die Castlereag h nac h 

eine r Konferen z mi t Hardenber g un d Metternic h am 23. Oktobe r 1814 ab-
faßte un d die das Ergebni s der Beratunge n fixierte. 45 Auf Grun d dieses 

Memorandum s sollte dem Zare n der Vorschlag gemach t werden , die 

Weichsel als preußisch-russisch e Grenz e zu akzeptiere n für den Fall , daß 

es nich t zur Wiedererrichtun g des polnische n Staate s komme . Diese ist 

damal s jedoch von keine r Großmach t ernsthaf t betriebe n worden . Di e 

43) vgl. die Gesamtdarstellungen : Ch. K. W e b s t e r , The Congres s of 
Vienna 1814—1815. Londo n 1963 (1. Aufl. 1919); K. G r i e w a n k , Der Wiener 
Kongre ß und die europäisch e Restauratio n 1814/15. Leipzig 19542. 

44) W. D ö k e r t , Die englische Politi k auf dem Wiener Kongreß . (Phil . Diss. 
Leipzig.) Weida i. Th. 1911. S. 47; E. W a w r z k o w i c z , Anglja a sprawa 
polska 1813—1815. [Englan d und die polnisch e Frage 1813—1815.] (Monografi e w 
zakresie dziejów nowożytnych , Bd 18.) Kraków, Warszawa 1919. S. 120—123; 
W e b s t e r , S. 125, 127, 136. 

45) Die Denkschrif t ist gedruckt in: British Diplomac y 1813—1815. SelectDocu -
ment s Dealin g with the Reconstructio n of Europe . Hrsg. von Ch. K. W e b s t e r . 
Londo n 1921. S. 213—215. 
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englische Ostpolitik fand, wie die Denkschrift zeigt, die Unters tü tzung 
Wiens.46 Die Ansichten, welche der französische Ver t re ter auf dem Wiener 
Kongreß, Außenminis ter Talleyrand, hinsichtlich der Regelung der Ter r i -
torialfragen in Osteuropa ver t ra t , deckten sich ebenfalls wei tgehend mit 
dem Prog ramm Castlereaghs. Der französische Außenminis ter hiel t eine 
Zurückdrängung Rußlands und gleichzeitig eine Verschiebung des preußi -
schen Schwergewichts nach Osten für wünschenswert . Aus diesem Grunde 
setzte sich Tal leyrand für eine Rückkehr zur Ordnung von 1795 ein.47 

Gegenüber diesen Bestrebungen Englands, Österreichs sowie Frankreichs 
ve rha r r t e der Zar bei seinem Anspruch auf den größten Teil des Herzog-
tums Warschau, und er w a r n u r bereit, P reußen einige westliche Grenz-
bezirke zu überlassen.48 

Es ha t auf preußischer Seite Poli t iker und Militärs gegeben, welche die 
Rückgabe eines großen Teils des Herzogtums Warschau für unbedingt er-
s t rebenswert hiel ten (z. B. Oberst von dem Knesebeck, preußischer Unter -
händler in Kaiisch im Februa r 1813).49 Die maßgeblichen Poli t iker (ein-
schließlich des Staatskanzlers Hardenberg) , insbesondere aber der König, 
waren nicht bereit, ein solches P r o g r a m m nachdrücklich zu ver t re ten und 
sich den Terr i tor ia l forderungen des Zaren ernsthaft , auf die Gefahr eines 
bewaffneten Konfliktes hin, zu widersetzen. Das Zurückweichen P reu -
ßens in der Auseinandersetzung um das Herzogtum Warschau (Anfang 
November 1814) ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für die in der 

46) Metternichs Stellung zu den Auseinandersetzungen über das Herzogtum 
Warschau ist einer Weisung an den Grafen Zichy vom 1. 8. 1814 und dem 
beigegebenen Memorandum über die polnische Frage zu entnehmen. Siehe 
A. F o u r n i e r , Zur Geschichte der polnischen Frage 1814 und 1815. In: Mittn. 
des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 20 (1899), S. 463—467. 

47) In der von Talleyrand unterzeichneten Instruktion für die französische 
Vertretung auf dem Wiener Kongreß vom August 1814 heißt es: „ . . . ne pou-
vant d'un autre cöte, sans un peril evident pour l'Europe, donner toute la 
Pologne ä la Russie (et ce serait la lui donner toute que d'ajouter seulement le 
duche de Varsovie ä ce qu'elle possede deja), que peut-on faire de mieux que 
de remettre les choses dans l'etat oü elles avaient ete par le dernier partage?" 
Memoires du prince de Talleyrand. Bd 2, Paris 1891. S. 249. 

48) Der Standpunkt des Zaren ist in einem Memorandum vom 30. 10. 1814 
auseinandergesetzt. Dieses ist gedruckt in: British Diplomacy, S. 224—225. 

49) Über die preußische Politik auf dem Wiener Kongreß vgl. den kürzlich 
veröffentlichten Artikel von H. G. S a s s e , Preußen und die polnische Frage 
auf dem Wiener Kongreß 1814, in: Jb. der Albertus-Univ. zu Königsberg/Pr., 
15 (1965), S. 153—186, und die Dissertation von K. v o n O 1 s h a u s e n , Die Stel-
lung der Großmächte zur sächsischen Frage auf dem Wiener Kongreß und 
deren Rückwirkung auf die Gestaltung der preußischen Ostgrenze (Phil. Diss. 
München 1932), Quakenbrück 1933. Von den älteren Arbeiten sei hier ausdrück-
lich genannt H. D e l b r ü c k , Friedrich Wilhelm III. und Hardenberg auf dem 
Wiener Kongreß. In: HZ 63 (1889), S. 242—265. 
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Schlußakte vom 9. J u n i 1815 festgelegte Regelung der preußisch-russischen 
Grenze. Denn nach dem Verzicht Preußens auf Widers tand gegen das 
russische Vordringen bis ins Warthegebiet konnte die englische Polit ik — 
und ebenso die österreichische und französische — bei den wei teren Aus-
einandersetzungen über die polnische Frage nicht an ihrem bisherigen 
Terr i tor ia lprogramm festhalten, selbst wenn die Absicht bestanden hät te . 
So setzte sich der S tandpunkt des Zaren in der F rage der preußisch-russi-
schen Grenze gegenüber allen europäischen Mächten durch. Alexander ha t 
bei den Verhandlungen nach der Krise vom Anfang J a n u a r 1815 lediglich 
in einigen Einzelfragen Konzessionen gemacht, u. a. hinsichtlich Thorns. 
Ende J a n u a r 1815 erklär te er sich bereit, diese für die Sicherung des p reu-
ßischen Nordostens wichtige S tad t und Festung der Hohenzol lernmonar-
chie zu überlassen.50 Hardenberg ha t hartnäckig um dieses russische Zu-
geständnis gerungen und dabei dem Zaren gegenüber auch das nat ionale 
Argument verwandt , das im allgemeinen auf dem Wiener Kongreß wenig 
Gehör gefunden hat . In einer Denkschrift für Alexander (23. November 
1814) e rk lär te der preußische Staatsmann, „Thorn sei eine deutsche Stadt 
und die Bewohner wünschten die Vereinigung mit Preußen".5 1 Insgesamt 
ist die in Wien getroffene Entscheidung über die preußisch-russische 
Grenze von zeitgenössischen Poli t ikern, aber auch von späteren Histori-
ke rn (in Deutschland) als ausgesprochen ungünst ig für P reußen und über -
haupt für Europa verur te i l t 5 2 und Preußen wegen seiner Nachgiebigkeit 
gegenüber den russischen Forderungen des „Verrats an Europa" bezich-
tigt worden.53 Diese Kri t ik k a n n hier nicht im einzelnen erör ter t werden. 
Es sei aber bemerkt , daß keine Gewißheit da rüber bestand, mi t welcher 
Unters tü tzung durch England Preußen im Fal le eines ernsten Konfliktes 
mit Rußland rechnen konnte . In der englischen Regierung waren die Mei-
nungen offensichtlich geteilt. Der Premierminis ter , Lord Liverpool, woll te 
kein Risiko in der polnischen Frage eingehen.54 Aus richtiger Einsicht in 
die Schwäche der eigenen Position zogen es die preußischen S taa t smän-
ner vor, sich nicht in „eine scharfe Fronts te l lung gegen Rußland" 55 zu 
begeben. Diese Entscheidung er inner t an den von Friedrich dem Großen 
ver t re tenen Grundsatz, daß Preußen einen Krieg mi t Rußland möglichst 
vermeiden solle. D e l b r ü c k dürfte mit seiner Ansicht recht haben, daß 
Preußen auf dem Wiener Kongreß k a u m mehr erreichen konnte, als es 
tatsächlich erreicht hat.56 

Die preußische Stellung im Nordosten, die sich aus den Auseinanderset-

50) O l s h a u s e n , S. 129—130; D ö k e r t , S. 132—133. 
51) Auszug aus der Denkschrift bei D e l b r ü c k , S. 265. 
52) Aus dem Tagebuch Erzherzog Johanns von Österreich 1810—1815. Inns-

bruck 1891. S. 205—206. 
53) D e l b r ü c k , S. 250. 54) D ö k e r t , S. 58—60, 104—105. 
55) G r i e w a n k , S. 217. 56) D e l b r ü c k , S. 243. 



248 Hors t Jablonowsk i 

zunge n de r europäische n Großmächt e nac h de m Stur z Napoleon s ergab , 

be ruh t e also einerseit s au f de m englische n S t rebe n nac h Gleichgewich t 

u n t e r de n europäische n Großmächten , speziel l nac h S tä rkun g de r euro -
päische n Mit t e gegenübe r Rußland , anderersei t s abe r au f de m preußische n 

Bemühe n u m ein friedliche s Verhäl tni s zu m Zarenreich . Preußen s Posi -
tio n w u r d e jedoc h unve rkennba r dadurc h beeinträchtigt , da ß es mi t de m 

Vordringe n Rußland s bis in s Warthegebie t gegenübe r de m östliche n Nach -
b a r n wenige r militärisch e Bewegungsfreihei t besaß als je un d vor allem 

de r preußisch e Nordoste n jetz t für die russisch e Arme e leich t angreifba r 

war . Wilhel m von Humbold t gab im Hinblic k au f diese Si tuat io n seine r 

Sorg e berei t s in eine r Denkschrif t vom 9. Novembe r 1814 Ausdruck : „Den n 

es ist unleugbar , da ß die jetzige Teilun g de s Herzogtum s Warscha u für 

Preußen , auc h wen n es Thor n un d die War th e erhielte , doc h noc h seh r 

groß e Nachteil e hat , un d Ost - un d Westpreuße n zu wenige r nützliche n un d 

wenige r sichere n Provinze n macht . " 5 7 E s ist dahe r in Zeiten , welch e ein e 

Erschüt te run g de r politische n Ordnun g Osteuropa s brachten , in Deutsch -
lan d von Publiziste n un d Pol i t iker n ex t reme r Richtun g die Forderun g 

nac h eine r günst igere n Ostgrenz e Preußen s wiede r aufgegriffen worden , 

so z. B. von P a u l d e L a g a r d e im Novembe r 1853, einige Monat e nac h 

de m Begin n de s russisch-türkische n Krieges , de r sich bal d zu m Kr imkr ie g 

ausweitete. 5 8 I m Ers te n Weltkrie g habe n vor allem maßgeblich e militä -
risch e Kreis e auf ein e Grenzkor rek tu r im Bereic h Kongreßpolen s ge-
drängt . 5 9 E s sei abe r ausdrücklic h bemerkt , da ß de r Besitz de s Gebiete s 

zwischen Weichse l un d War th e von de r Pe te rsburge r Regierun g nich t im -
m e r n u r als eventuell e Operationsbasi s gegen de n Westen angesehe n un d 

deshal b hochgeschätzt , sonder n mi tun te r auc h als Las t empfunde n worde n 

ist, de re n m a n sich gern entledig t hä t te . Nikolau s I . schein t nac h de m pol -
nische n Aufstan d von 1830/3 1 mi t P läne n solche r Art gespielt zu haben. 6 0 

57) D e l b r ü c k , S. 262. 

58) P . d e L a g a r d e , Deutsch e Schriften . Münche n 1924. S. 37—38. (Vortrag : 

Übe r die gegenwärtigen Aufgaben der deutsche n Politik. ) I n der polnische n 

Literatu r wird Äußerunge n dieser Art zu viel Bedeutun g beigemessen ; vgl. 
J. F e l d m a n , Bismarc k a Polska . [Bismarc k un d Polen. ] o. 0.19472. S. 127—128. 

59) Hierz u vgl. I . G e i s s , De r polnisch e Grenzstreife n 1914—1918. (Histori -
sche Studien , H . 378.) Lübeck , Hambur g 1960. Da s Proble m wird jedoch vom 

Auto r nich t imme r sachlich ausreichen d un d im Grund e ohn e historisch e 

Perspektive n behandelt . — Auf polnische r Seite ha t sich in jüngste r Zei t aus-
führlic h übe r die Frag e de r Grenzkorrekture n im Osten 1914/18 geäußer t 

L. G r o s f e l d , Polityk a państ w centralnyc h wobec sprawy polskiej w latac h 

pierwszej wojny światowej. [Di e Politi k de r Zentralmächt e in der polnische n 

Frag e in den Jahre n des Erste n Weltkrieges.] Warszawa 1962. 

60) Sie habe n ihre n Niederschla g in eine m vertrauliche n Memorandu m des 

Zare n aus dem Jahr e 1831 gefunden . Diese s ist gedruck t in : Sobrani e traktato v 

i konvencij , Bd 8, St. Petersbur g 1888, S. 177—181. 
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Die Bedeutung des militärischen Aspektes für das Problem der preußisch-
russischen Grenze im 19. Jahrhundert soll zwar nicht unterschätzt wer-
den, aber entscheidend für die Sicherheit des preußischen Nordostens war 
zweifellos das politische Moment, also die weitere Entwicklung des preu-
ßisch-russischen Verhältnisses, Der Tatsache, daß zwischen den beiden 
Mächten bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts politisches Einver-
nehmen bestanden hat, ist zu einem guten Teil die feste Stellung Preu-
ßens im Weichsel- und Memelraum nach dem Wiener Kongreß zu ver-
danken. Der deutsche Nordosten mußte daher von den Veränderungen 
betroffen werden, die sich in den deutsch-russischen Beziehungen anbahn-
ten. Die Gründung des Deutschen Reiches paßte nicht in das Konzept der 
russischen Staatsführung; nach 1871 setzten infolgedessen in den politisch 
verantwortlichen Kreisen Petersburgs Bestrebungen ein, die auf eine rus-
sisch-französische Annäherung abzielten, um die Machtentwicklung 
Deutschlands zu hemmen. In der politischen Publizistik des Zarenreiches 
trat die antideutsche Tendenz erheblich stärker in Erscheinung als in den 
offiziellen staatlichen Beziehungen.81 Trotz des russisch-französischen 
Bündnisses von 1892 ist aber die neue, gefährdete Situation des deutschen 
Nordostens erst mit dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges allgemein 
offenkundig geworden. 

Eine gewisse Beunruhigung ist in den beiden nordöstlichen Provinzen 
Preußens von der polnischen Nationalbewegung hervorgerufen worden. 
Diese entfaltete sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts unter dem Posener 
Polentum und suchte von dort aus auch in den nordöstlichen Gebieten 
Preußens Fuß zu fassen. Die Bemühungen scheiterten in Masuren voll-
ständig und hatten in dem zu zwei Dritteln von Deutschen bewohnten 
Westpreußen nur einen sehr begrenzten Wirkungsbereich. Die bestehenden 
Verhältnisse konnten dort von der nationalpolnischen Bewegung jeden-
falls nicht erschüttert werden, wie die politischen Ereignisse im preußi-
schen Osten nach dem Zusammenbruch des deutschen Kaiserreiches nach-
drücklich bestätigt haben: der Aufstand der Posener Polen vom Dezember 
1918 ließ sich von Westpreußen fernhalten. Die polnisch-russischen Span-
nungen, die nach dem Aufstand von 1863 bis zum Ersten Weltkriege nie 
wirklich beseitigt worden sind, haben natürlich Deutschland vor manchen 
Schwierigkeiten in den Ostprovinzen bewahrt, insbesondere nach der Ver-
schlechterung der politischen Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich 
und Rußland. 

Der Ausgang des Ersten Weltkrieges hat zur Folge gehabt, daß die Ent-
scheidung über das Schicksal des Weichsel-Memel-Raumes nicht mehr ein 
in erster Linie deutsch-russisches Problem war, sondern eine ausschließ-

61) J. B o r i s o v , Russko-francuzskie otnosenija posle Frankfurtskogo mira, 
1871—1875. [Die russisch-französischen Beziehungen nach dem Frankfurter 
Frieden, 1871—1875.] Moskva 1951. S. 60—69. 
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lich e Angelegenhei t de r westliche n Siegermächt e wurde . Dies e nahme n 

die Neuregelun g de r Terr i tor ia lverhäl tniss e de s deutsche n Nordosten s im 

Rahme n des Umbaue s de r europäische n Staa tenwel t vor, wobe i Pole n bis 

zu m gewissen Grad e die Möglichkei t de r Mi twirkun g erhielt . I m Gegen -
satz zu de n Best rebunge n de r europäische n Großmächt e auf de m Wiene r 

Kongre ß besaß 1919/2 0 keine r de r maßgebliche n Siegerstaate n ein In te r -
esse daran , Deutschlan d ein e s ta rk e Stel lun g in Osteurop a zukomme n zu 

lassen. 6 2 F rankre ic h t r a t gan z entschiede n für die Schaffun g eine s große n 

polnische n Staate s au f Koste n Deutschland s ein . Di e wichtigst e Funkt io n 

dieses neue n Polen s sollte — nac h französische r Absicht — dar i n beste -
hen , Deutschlan d von de r Weichse l un d War th e he r in Schac h zu hal ten . 

Da ß die Entscheidun g schließlic h nich t so radika l ausfiel, geh t au f die 

englisch e Polit i k zurück , die Frankre ic h un d sein e Vasallen nich t zu star k 

werde n lassen wollte . Di e Neugesta l tun g de r Grenzverhäl tniss e im deut -
sche n Oste n w ar somi t teilweise da s Ergebni s de r englisch-französische n 

Auseinandersetzunge n au f de r Konferenz . Di e auf Milderun g de r ant i -
deutsche n Forderunge n un d Maßnahme n drängend e englisch e Poli t i k ist 

zugleich von de m Bestrebe n geleite t gewesen, in Europ a die politische n 

Voraussetzunge n für die Abwehr des Bolschewismu s zu schaffen . Da s gilt 
vor allem für da s Verhal te n Lloyd Georges , de s englische n Ministerpräsi -
denten . E r ve r t r a t di e Ansicht , da ß Westeurop a Deutschlan d als Dam m 

gegen die revolut ionär e F lu t benötigte . So erklär t e r a m 8. Mär z 1919 im 

Große n Ra t be i de r Debat t e übe r die Blockad e Deutschlands : „As lon g as 

orde r was main ta ine d in Germany , a b reakwate r woul d exist be twee n 

th e countrie s of th e Allies an d th e wa te r s of Revolutio n beyond . Bu t onc e 

t h e b reakwate r was swept away, h e coul d no t spea k for France , bu t t rem -
bled for hi s own country. " 6 3 Die führende n französische n Politike r und 

62) Übe r die Stellungnahm e de r Siegermächt e zu dem sich neubildende n 

polnische n Staa t un d die Motiv e ihre s Verhalten s orientier t jetzt eingehende r 

die Arbeit von R. B i e r z a n e k , Państw o polskie w politycznyc h koncepcjac h 

mocarst w zachodnic h 1917—1919. [De r polnisch e Staa t in den politische n Kon -
zeptione n der Westmächt e 1917—1919.] Warszawa 1964; insbesonder e S. 84—113. 

Leide r ist der Anmerkungsappara t des Buche s nachlässi g angefertigt , 

63) Paper s Relatin g to th e Foreig n Relation s of th e Unite d States . Th e Pari s 

Peac e Conferenc e 1919 (weiterhi n zitiert : PPC) . Bd 4, Washingto n 1943. S. 281. 

— Di e Wirkun g der Ereignisse in Rußlan d auf die Verhandlunge n der Parise r 

Friedenskonferen z wird in de r sowjetischen un d seit dem Zweite n Weltkrie g 

auch in der polnische n Literatu r hervorgehoben ; vgl. B. E. S t e j n , „Russki j 

vopros" na Pariżsko j mirno j konferenci i 1919—1920. Moskva 1949. Dt . Übers, : 

B. E. S t e i n , Di e „Russisch e Frage " auf der Parise r Friedenskonferen z 1919— 

1920. Leipzig 1953; K. L a p t e r , Sprawa Gdańsk a i dostęp u Polsk i do morz a na 

Konferencj i Paryskie j 1919 r. [Di e Frag e Danzig s un d des Zugange s Polen s zum 

Mee r auf der Parise r Konferen z von 1919.] In : Przeglą d Historyczn y 45 (1954), 

S. 460—478; B. D o b r o w o l s k a , Stosune k mocarst w sprzymierzonyc h do 
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Militär s g laubte n damals , de n Bolschewismu s erfolgreic h mi t Hilf e de r 

Rands taa te n (von F inn lan d bis Griechenland ) militärisc h bekämpfe n un d 

bezwinge n zu können , wobe i Pole n ein e wichtige Roll e zugedach t war . 

Dies e P län e hiel t Lloyd Georg e — ganz zutreffen d — für undurchführbar ; 

es schie n ih m angesicht s des Umsichgreifen s l inksradikale r S t römunge n 

in Ost - u n d Mit te leurop a wichti g zu sein , Deutschlan d in tak t zu hal ten . 

Di e amerikanische n Poli t ike r n a h m e n im wesentl iche n ein e vermi t te lnd e 

Stel lun g zwischen Frankre ic h u n d Englan d ein . Trot z de r englische n Ein -
wänd e gegen ein e zu empfindlich e Schwächun g Deutschland s wa re n sich 

offensichtlic h alle Ver t re te r de r Siegermächt e in Pa r i s abe r da r i n einig , 

da ß be i de r Fest legun g de r Grenz e zwischen Deutschlan d un d de m neue n 

polnische n S taa t grundsätzlic h von de n Terr i tor ia lverhäl tnisse n von 1771 

auszugehe n sei, mi t de r Bereitschaft , sogar wei terreichend e polnisch e An-
sprüch e zu berücksichtigen . Dami t w ar von vornhere i n die schwerwie -
gend e Entscheidun g gefallen, da ß in erhebliche m Maß e die Posit io n be -
seitigt werde n sollte , di e Preußen(-Deutschland ) seit de m 18. J a h r h u n d e r t 

im Oste n besaß . Ein e Kompromißlösun g (au f de n Grenze n von 1792 ode r 

1807 basierend ) ist offenba r von de n Versailler Pol i t iker n ü b e r h a u p t nich t 

ernsthaf t in Erwägun g gezogen worden . Zu r Zei t de s Wiene r Kongresse s 

ha t t e n dagegen nich t wenige verantwor t l ich e Pol i t ike r für de n Fal l eine r 

Wiederhers te l lun g Polen s a n die Grenze n von 1792 gedacht . De r damalig e 

englisch e Ministerpräsident , Lor d Liverpool , sah z. B. di e Schaffun g eine s 

Königreich s Pole n nac h de m Stand e von 1792 als di e gerechtest e Lösun g 

an. 6 4 

Di e Bereitschaf t de r Siegermächt e de s Ers te n Weltkrieges , de m neue n 

polnische n Staa t im Westen ein Gebie t in de n Grenze n von 1772 un d noc h 

m e h r zu geben , h a t t e zu r Folge , da ß de r Oberst e Rat , da s maßgeblich e 

Gremiu m de r Par i se r Friedenskonferenz , hinsichtlic h de s deutsche n Nord -
osten s sich n u r da rübe r einige n mußte , in welche m Umfang e west-  un d 

ostpreußische s Gebie t de m neue n polnische n Staa t eingeglieder t werde n 

sollte . Dies e Verhandlunge n sind im Mär z un d Apri l 1919 geführ t worden. 6 5 

sprawy zachodnic h granic Polsk i w pierwszej fazie konferencj i pokojowe j w 

Paryż u w 1919 r. [Di e alliierte n Mächt e un d die Frag e de r Westgrenze n Polen s 

in de r erste n Phas e de r Parise r Friedenskonferen z von 1919.] In : Najnowsz e dzieje 

Polski . Materiaùy i studi a z okresu 1914—1939, Bd 1, Warszawa 1958, S. 35—76; 

R. B i e r z a n e k , Sprawa Gdańsk a w polityc e wielkich mocarst w zachodnic h 

w okresie konferencj i pokojowe j 1919 r. [Di e Danzige r Frag e in der Politi k der 

westliche n Großmächt e zur Zei t de r Friedenskonferen z von 1919.] In : Przeglą d 

Zachodn i 10, 3 (1954), S. 140—181; d e r s . , Państw o polskie . . . (s. Anm . 62). 

64) Supplementar y Despatches , Correspondence , an d Memorand a of Fiel d 

Marsha i Arthu r Duk e of Wellington , K. G. Bd 9, Londo n 1962. S. 342—344. 

65) Di e Verhandlunge n sind in de r wissenschaftliche n Literatu r des öftere n 

untersuch t un d dargestell t worden . Von deutsche n Arbeiten seien hie r genannt : 
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Di e polnisch e Delegatio n auf de r Friedenskonferen z h a t t e in eine r Denk -
schrif t vom 28. F e b r u a r 1919 66, welch e de r vom Obers te n Ra t eingesetzte n 

„Kommissio n für polnisch e Angelegenhei ten " übergebe n würde , folgend e 

Gebiet e des deutsche n Nordosten s für Pole n ver langt : einige ostpom -
mersch e Kreis e (Lauenburg , Büto w sowie eine n Tei l de s Kreise s Stolp) , 

Westpreuße n auße r de n westliche n Teile n de r Kreis e Deutsch-Kron e un d 

Schlochau , an ostpreußische m Gebie t da s Ermland , de n Regierungsbezir k 

Allenstei n u n d de n Krei s Oletzk o (vom Regierungsbezir k Gumbinnen) . 

De r Nordoste n d e r Provin z sollte an Li taue n fallen un d de r dan n noc h 

verbleibend e Res t Ostpreußen s zu eine r unabhängige n Republi k un te r 

de m Pro tek to ra t de s Völkerbunde s gemach t werden . Pole n wünscht e mi t 

andere n Worte n di e Liquidierun g eine r weit in s Mit te lal te r zurückreichen -
de n geschichtliche n Entwicklung . I n de r Denkschrif t vom 28. F e b r u a r 

wurd e diese Forde run g mi t de r Bemerkun g unterstr ichen , da ß von de r 

Lösun g de s Problem s Ostpreuße n da s Schicksa l Polen s abhänge . 

De r Vorschlag, de n die „Kommissio n für polnisch e Angelegenhei ten " 

ihrersei t s für di e Festsetzun g de r deutsch-polnische n Grenz e ausarbeitete , 

interessier t h ie r natür l ic h n u r so weit , wie er de n Nordoste n Deutschland s 

betrifft. 6 7 Di e Kommissio n folgte hinsichtlic h Westpreußen s weitgehen d 

W. R e c k e , Di e polnisch e Frag e als Proble m der europäische n Politik . Berlin 

1927. S. 334—336; P . R o t h , Di e Entstehun g des polnische n Staates . (Öffentlich -
rechtlich e Abhandlungen , H. 7.) Berlin 1926. S. 70—81; G . K ö n i g k , De r 

Kamp f um die deutsch e Ostgrenz e in Versailles. (Forschunge n des Deutsche n 

Auslandswissenschaftliche n Instituts . Abt.: Politisch e Geschichte , Bd 2.) Berlin 

1940. — Auf polnische r Seite sind nac h dem Zweite n Weltkrie g die Parise r 

Verhandlunge n von 1919 übe r die deutsch-polnisch e Grenz e in verstärkte m 

Maß e Gegenstan d wissenschaftliche r Darstellunge n geworden . Siehe die Arbei-
ten von L a p t e r , D o b r o w o l s k a un d B i e r z a n e k , die in Anm . 63 

zitier t worde n sind. Ferner : Z. W r o n i a k , Sprawa polskiej granic y zachodnie j 

w latac h 1918—1919. [Die Frag e de r polnische n "Westgrenze in den Jahre n 

1918—1919.] Pozna ń 1963; Proble m polsko-niemieck i w traktaci e wersalskim . 

[Da s deutsch-polnisch e Proble m im Versailler Vertrag.] Sammelarbei t unte r 

der Redaktio n von J. P a j e w s k i . (Dziej e polskiej granic y zachodniej , Bd 3.) 

Pozna ń 1963; T. K o m a r n i c k i , Rebirt h of th e Polish Republic . A Stud y 

in th e Diplomati e Histor y of Europę , 1914—1920. Melbourne , London , Toront o 

1957; besonder s S. 275—354. — Von ältere n polnische n Arbeiten ist zu nenne n 

St. K o z i c k i , Sprawa granic Polsk i na konferencj i pokojowe j w Paryżu . [Di e 

Frag e der Grenze n Polen s auf der Friedenskonferen z in Paris. ] Warszawa 1921; 

insbesonder e S. 61—80; ferne r die publizistisch e Arbeit von K. S m o g o r z e w -
s k i , Poland' s Access to th e Sea. Londo n 1934. S. 119—151. 

66) Di e Denkschrif t ist in polnische r Übersetzun g abgedruck t in : R. D m o w -
s k i , Polityk a polska i odbudowani e państwa . [Die polnisch e Politi k un d der 

Wiederaufba u des Staates. ] Warszawa 19262. S. 521—525. 

67) De r Vorschlag der Kommissio n ist gedruck t in : D . H. M i l l e r , My Diar y 

at th e Conferenc e of Pari s with Documenta . Bd 6 [Ne w York 1924—1926], 
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de m polnische n Projekt . Da s bedeutete , da ß auc h Danzi g u n d die östlic h 

de r Weichse l gelegene n westpreußische n Kreis e Marienburg , Marienwer -
der , S t u h m un d Rosenber g ganz ode r teilweise Pole n überlasse n werde n 

sollten . Di e Kommissio n begründe t e die Forderun g auf diese westpreu -
ßische n Kreis e damit , da ß Pole n die d i rekt e Bahnverb indun g zwischen 

Warscha u un d Danzi g (übe r Deutsch-Eyla u un d Marienburg ) in eigene m 

Besitz habe n müsse . Hinsichtlic h Ostpreußen s wich de r Vorschla g de r 

Kommissio n jedoc h erheblic h von de n polnische n Wünsche n ab . Lediglic h 

ein kleine s Gebie t (Soldau ) sollte an Pole n abgetreten , im gesamte n übr i -
gen Regierungsbezir k Allenstei n un d im Kreis e Oletzk o dagegen ein e Ab-
s t immun g durchgeführ t werden . Di e Kommissio n h a t t e sich zu diese m Vor-
schla g entschlossen , weil di e Mehrhei t de r Bevölkerun g im Regierungsbezir k 

Allenstei n — so meinte n die Kommissionsmitgliede r — zwar polnisc h sei, 
abe r evangelische r Konfession . Dahe r sei es zweifelhaft , ob sie mi t de m 

katholische n Pole n vereinig t we rde n wolle. 6 8 Da s übr ig e Os tpreuße n sollte 

— nac h de m Projek t de r Kommissio n — beim Deutsche n Reic h verbleibe n 

un d nicht , wie es di e polnisch e Denkschrif t wünschte , ein e selbständig e 

Republi k werden . Von P o m m e r n sollte nu r ein kleine r Tei l de s Kreise s 

Lauenbur g a n Pole n fallen . 

I m Oberste n Ra t k a m da s Pro jek t de r Kommissio n für polnisch e An-
gelegenheite n a m 19. Mär z 1919 zu r Verhandlung. 6 8 Hie r äußer t e Lloyd 

Georg e Bedenke n gegen die von de r Kommissio n vorgeschlagen e Abtre -
tun g ganz überwiegen d deutschbesiedelte n Terr i tor ium s wie de s Ge -
biete s von Danzi g un d Mar ienwerde r an Polen . E r drückt e in de r De -
ba t t e die Befürchtun g aus, da ß für Pole n groß e Schwierigkeite n (seriou s 

t r oub le ) 7 0 ents tehe n würden , wen n m a n de m Kommissionsvorschla g ent -
sprechen d 2132 000 Deutsch e de m polnische n S taa t überantwor te . I n seine r 

vertraul iche n Denkschrif t für Wilson un d Clemencea u vom 25. Mär z 

S. 350—366. Ein e polnisch e Übersetzun g des vollständige n Wortlaute s (ohn e 

Anlagen) liegt vor in : Sprawy polskie na Konferencj i Pokojowe j w Paryż u 

w 1919 r. Dokument y i materiaùy. [Die polnische n Angelegenheite n auf der 

Parise r Friedenskonferen z im Jahr e 1919. Dokument e un d Materialien. ] Bd 1, 

Warszawa 1965. S. 107—113. Ausführlich e Inhaltsangab e bei R o t h , S. 73—74. 

68) Jule s Cambon , de r Vorsitzend e de r Kommission , erläutert e vor dem 

Oberste n Ra t am 19. 3. 1919 den Vorschlag hinsichtlic h Südostpreußen s folgen-
dermaßen : „Eas t Prussi a was doubtles s th e mos t Prussia n par t of Germany , 

an d its capital , Königsberg , was a holy place of Prussianism . Th e souther n par t 

of th e Province , notabl y in th e distric t of Allenstein , th e peopl e were Polish , 

bu t th e Pole s here , unlik e th e majorit y of thei r countrymen , were Protestants , 

an d ha d been very largely Germanized . The y spoke Germa n as muc h as Polish . 

Th e Committe e therefore , propose d tha t thes e peopl e be consulte d concernin g 

thei r futur ę allegiance , an d tha t a plebiscit e be held there. " PPC , Bd 4, S. 414. 

69) Da s Protokol l dieser Sitzun g ist gedruck t in : PPC , Bd 4, S. 404—419. 

70) ebenda , S. 414. 
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ha t Lloyd Georg e sogar gemeint , da ß ein e solch e Regelun g f rühe r ode r 

späte r zu eine m neue n Krie g in Osteurop a führe n müsse. 7 1 De r englisch e 

Ministerpräsiden t rechnet e ferne r mi t de r Möglichkeit , da ß die Forderun g 

nac h derar t i g umfangreiche n Gebietsabtretungen , wie sie de r Kommis -
sionsvorschla g enthielt , di e Stabil isierun g de r innerdeutsche n Verhältniss e 

gefährde n w ü r d e (an welche r di e englisch e Poli t i k im Hinblic k auf die 

l inksradikale n Umsturzversuch e in Ost - un d Mit te leurop a s ta r k interes -
sier t war) . I n de r Debat t e a m 19. Mär z e rk lä r t e Lloyd George : „I f t h e Allies 

shoul d presen t a documen t requir in g from German y hug e indemnit ie s an d 

th e cession of a large Ge rma n populat io n to Poland , t h e Ge rma n Govern -
men t migh t collapse. " 7 2 De r englisch e Minis terpräs iden t empfahl , de n pol -
nische n Gebietsforderunge n nich t in de m vorgeschlagene n Umfang e nach -
zugeben . E r setzt e sich schließlic h gegen Clemencea u un d Wilson, die de n 

Kommissionsvorschla g verteidigten , wei tgehen d durch . Bereit s in de r 

Sitzun g vom 22. Mär z bahn t e sich ein Kompromi ß zwischen de m eng-
lische n Minis terpräsidente n un d de m amerikanische n Präs iden te n an. 7 3 

Di e wei tere n Bemühunge n ergabe n Anfan g Apri l de n Beschluß , in de n 

westpreußische n Kreise n Mar ienbur g (östlic h de r Nogat) , Mar ienwerde r 

(östlic h de r Weichsel) , S tuh m un d Rosenber g ein e Volksabst immun g durch -
zuführen. 7 4 I n de n erste n Apri l tage n fiel auc h die Entscheidun g in de r Dan -
ziger Frage , wiederu m durc h eine n Kompromi ß zwischen Lloyd Georg e un d 

Wilson . Sie einigte n sich dahin , da ß Danzi g Frei e S tad t werde n sollte. 7 5 

71) D. L l o y d G e o r g e , Th e Trut h abou t th e Peac e Treaties . Bd 1, Londo n 

1938. S. 406. 

72) PPC , Bd 4, S. 415. 

73) De r Oberst e Ra t einigt e sich auf folgende von Wilson vorgeschlagen e 

Formel : „Th e ne w Repor t of th e Commissio n on Polish Affairs was received 

an d discussed an d reserved for final examinatio n in connectio n with subse-
quen t boundar y determination s affectin g Germany. " PPC , Bd 4, S. 450. 

74) Am 1. 4. wurde n sich Wilson un d Lloyd Georg e bei den Verhandlunge n 

im Oberste n Ra t übe r die Volksabstimmun g in de r „provinc e de Marienwerder " 

einig. P . M a n t o u x , Les deliberation s du Consei l des Quatr e (24 mars—28 

juin 1919). Note s de l'officier interprete . Bd 1, Pari s 1955. S. 112. Clemencea u 

äußert e Bedenken , stimmt e jedoch zwei Tage späte r zu (ebenda , S. 126). Am 

9. 4. wurd e de r die Abstimmun g betreffend e Artikel des künftige n Friedens -
vertrages dem Oberste n Ra t bereit s im Entwur f vorgelegt (ebenda , S. 197—198). 

75) Di e Diskussio n im Oberste n Ra t am Nachmitta g des 1. 4. zeigt, daß die 

Danzige r Frag e bis dahi n noc h nich t entschiede n war. Ers t im Laufe der Nach -
mittagssitzun g kam es in de r Angelegenhei t Danzi g zum Einvernehme n zwi-
schen Lloyd Georg e un d Wilson. M a n t o u x teil t in seinen Aufzeichnunge n 

(Bd 1, S. 112) folgende Äußerunge n mit , die gegen End e des Gespräch s übe r 

Danzi g fielen: „L e Presiden t Wilson. •— Sommes-nou s d'accor d pou r forme r un 

Eta t libre autou r de Dantzig ? M. Lloyd George . — Oui , mai s sous l'autorit e de 
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Di e Akt ivi tä t des englische n Minis terpräs idente n im Sinn e de r Freis tadt -
lösun g ist zweifellos zu m Tei l durc h spezielle britisch e Handelsinteresse n 

beding t gewesen. 7 6 Di e französische n Poli t ike r un d Militär s fügten sich 

n u r widers t reben d de n Wünsche n Lloyd George s un d Wilsons. Marschal l 

Foc h h a t noc h bis zu m Anfan g Apri l polnisch e P l än e unters tütz t , di e au f 

die Schaffun g eine s fait accompl i a n de r Weichselmündun g gerichte t wa-
ren . Durc h de n Transpor t de r H a l l e r - A r m e e " nac h Danzi g sollte n die 

Stad t sowie die von dor t nac h Warscha u führende n Bahnl inie n in pol -
nisch e Gewal t gebrach t werden . Zu m Scheiter n diese r P län e h a t nich t 

zuletz t de r Widerstan d de r deutsche n Regierun g beigetragen. 7 8 

Übe r die ebe n besprochene n Änderunge n h inau s sind kein e wei tere n 

wesentliche r Art an de n Vorschläge n de r Kommissio n für polnisch e An-
gelegenheite n hinsichtlic h de s deutsche n Nordosten s beschlosse n worden . 

Dies e Vorschläge sind also — abgesehe n von de r Regelun g für Danzi g un d 

da s Gebie t von Mar ienwerde r — Grundlag e für die Bes t immunge n de s 

Versailler Vertrage s vom 28. J u n i 1919 übe r Ost - un d Westpreuße n ge-
worden. 7 9 Di e E inwänd e des deutsche n Gegenvorschlag s vom 29. Ma i gegen 

die die beide n Provinze n betreffende n Art ike l de s Ver t ragsentwurfe s vom 

7. Ma i bl iebe n unbeachtet . Di e deutsch e Regierun g ha t t e sich in de n Be-
merkunge n zu de n Fr iedensbedingunge n (de s Entwurf s vom 7. Mai ) h in -
sichtlic h de s deutsche n Nordosten s für ein e Grenzziehun g eingesetzt , die 

im wesentliche n de r von 1772 entsproche n un d außerde m Danzi g un d 

la Societ e des Nations. " De r widerstrebend e Clemencea u stimmt e — wie in der 

Angelegenhei t Marienwerde r — am 3. 4. zu (ebenda , Bd 1, S. 126). I n de r 

Sitzun g des Oberste n Rate s vom 9. 4. (vormittags ) lag dem Oberste n Ra t schon 

ein Textentwur f für die Danzig-Bestimmunge n des Friedensvertrage s vor 

(ebenda , S. 197). Nachde m Mantou x seine Aufzeichnunge n veröffentlich t hat , 

läßt sich die Ansicht , daß der 28. 3. 1919 die „Geburtsstund e der Freie n Stad t 

Danzig " gewesen ist (so E. H ö 1 z 1 e , Di e „Frei e Stadt " Danzig . Ein Kapite l 

Geschicht e de r Parise r Friedenskonferenz . Stuttgar t 1935. S. 23, Anm . 22), nich t 

aufrechterhalten . Vgl. zu dieser Frag e auch B i e r z a n e k , Państw o polskie, 

S. 77, besonder s Anm . 62. 

76) B i e r z a n e k , Państw o polskie, S. 106. 

77) Es handel t sich bei de r Haller-Arme e um die in Frankreic h 1917/18 auf-
gestellte polnisch e Armee ; im Oktobe r 1918 übernah m Genera l Josef Halle r 

den Oberbefeh l übe r diese Truppen . 

78) B i e r z a n e k , Sprawa Gdańska , S. 173—179. 

79) Di e Bestimmunge n übe r die neue n Grenze n im Weichsel-Memel-Rau m 

sind in den Artikeln 28 un d 94—100 enthalten . Vgl. den dreisprachige n Text 

des Friedensvertrage s in : Materialien , betreffen d die Friedensverhandlungen . 

(I m Auftrage des Auswärtigen Amtes.) Tei l 7: De r Friedensvertra g zwischen 

Deutschlan d un d den Alliierten un d Assoziierten Mächte n . . . Charlotten -
bur g 1919. 
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Thorn bei Deutschland belassen hätte.80 Diese Lösung hat te sich bereits 
de facto infolge des Abfalls des überwiegend von Polen bewohnten Teiles 
der Provinz Posen (Ende Dezember 1918) ergeben. Sie spiegelte deutlich 
das historisch gewordene Kräf teverhäl tnis der National i täten im Weichsel-
Netze-Raum wider, ha t aber t ro tzdem auf die Entscheidung der Fr iedens-
konferenz keinen Einfluß auszuüben vermocht. 

Mit dem Inkraf t t re ten des Versailler Vertrages am 10. J a n u a r 1920 
ging die Staatshohei t über einen großen Teil Westpreußens an Polen über. 
Die Staatshoheit über den Stadtkre is Danzig und Teile der angrenzen-
den sowie im Mündungsgebiet der Weichsel l iegenden Landkreise wurde 
den alliierten und assoziierten Mächten über t ragen, die aus diesem Gebiet 
die Freie Stadt Danzig bildeten.81 Von der Provinz Ostpreußen fiel am 
10. J a n u a r 1920 das kleine Soldauer Gebiet an den polnischen Staat , und 
außerdem schied auf Grund des Art ikels 99 des Versailler Vertrages das 
Memelgebiet — ebenfalls ohne Volksabst immung wie Soldau — aus dem 
deutschen Reichsverband aus.82 Es kam un te r all i ierte Verwal tung; im 
J a n u a r 1923 rissen aber die Li tauer das Memelgebiet durch einen mili tä-
rischen Handstreich an sich.83 Die Entscheidung über das Schicksal Südost-
preußens und die westpreußischen Kreise Mar ienburg (östlich der Nogat), 
Mar ienwerder (östlich der Weichsel), Rosenberg und Stuhm w u r d e aul 
Grund der Abst immungsergebnisse vom 11. Ju l i 1920 getroffen.84 Da 

80) Materialien, betreffend die Friedensverhandlungen. Teil 3: Die deutschen 
Gegenvorschläge zu den Friedensbedingungen der Alliierten und Assoziierten 
Mächte. Charlottenburg 1919. S. 46. 

81) Die Entstehung der Freien Stadt Danzig. [Sammelarbeit.] (Danziger 
Schriften für Politik und Wirtschaft, H. 4.) Danzig 1930. S. 25—45; J. B. 
M a s o n , The Danzig Dilemma. A Study in Peacemaking by Compromise. 
Stanford, London 1946. S. 62—64. 

82) Die Abtrennung des Memelgebietes von Deutschland war in der Denk-
schrift der Kommission für polnische Angelegenheiten vom März 1919 emp-
fohlen worden. Der Oberste Rat nahm in seiner Sitzung vom 18. 4. diesen Vor-
schlag an. M a n t o u x , Bd 1, S. 273. Die Memelfrage auf der Pariser Friedens-
konferenz behandelt Fr. J a n z , Die Entstehung des Memelgebietes, zugleich 
ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Versailler Vertrags. (Schriften zu 
Politik und öffentlichem Recht Mittel- und Osteuropas, Bd 1.) Berlin 1928. 
Der Beschluß wurde mit ethnographischen Argumenten gerechtfertigt; daß 
diese nicht zutrafen, zeigten die späteren Wahlen zum memelländischen Land-
tag, die z. B. 1925 einen deutschen Stimmanteil von gut 90 v. H. ergaben. Vgl. 
hierzu E.-A. P 1 i e g , Das Memelland 1920—1939. (Marburger Ostforschungen, 
Bd 19.) Würzburg 1962. S. 35. 

83) A. E. S e n n , Die Besetzung Memels im Januar 1923. In: Forschungen 
zur osteuropäischen Geschichte 10 (1965), S. 334—352. 

84) Vorbereitung und Ergebnis der Abstimmung behandeln: S. W a m -
b a u g h , Plebiscites Since the World War with a Collection of Official Docu-
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Deutschlan d 97,8 v. H . bzw. 92,4 v. H . de r S t imme n e rha l t e n ha t te , ver-
bliebe n sowoh l Südos tpreuße n wie die vier westpreußische n Kreise , von 

wenigen Dörfer n abgesehen , beim Deutsche n Reich . I n de m Abst immungs -
ergebni s konnt e Preußen-Deutschlan d ein e Anerkennun g seine r j a h r h u n -

ments . Bd 1, Washingto n 1933. S. 99—141; Bd 2, Washingto n 1933. S. 48—107; 

M. W o r g i t z k i , Geschicht e de r Abstimmun g in Ostpreußen . De r Kamp f u m 

Ermlan d un d Masuren . Leipzig 1921; G. L a w i n , Di e Volksabstimmun g in 

Westpreußen . Königsberg/Pr . 1926; Z. L i e t z , Plebiscy t n a Powiślu , Warmi i 

i Mazurac h w 1920 roku . [Di e Volksabstimmun g im Weichselgebiet , Ermlan d 

un d in Masure n im Jahr e 1920.] Warszawa 1958. 

Bis zum heutige n Tage wird von polnische r Seite der Wert des Abstimmungs -
ergebnisses vom 11. 7. 1920 angezweifelt (so auch in de r eben zitierte n Arbeit 
von L i e t z ) . Durc h Fälschun g de r Listen de r Abstimmungsberechtigte n un d 

durc h Terrorisierun g der Bevölkerun g hätte n die Deutsche n in rechtswidrige r 

Weise den Ausgang de r Abstimmun g beeinflußt . Dies e polnische n Beschwerde n 

erörter t eingehen d W a m b a u g h , Bd 1, S. 138—141. Di e amtliche n Äuße-
runge n der alliierte n Abstimmungskommissio n in Marienwerde r un d Alien-
stein sowie einzelne r Kommissionsmitgliede r lassen jedoch erkennen , daß den 

Beschwerde n kein e Bedeutun g zukommt . De r Vorsitzend e de r Abstimmungs -
kommissio n in Allenstein , de r Englände r Rennie , stellte z. B. in seinem „Gene -
ra l Report " vom 14. 4. 1920 fest: „The y (d. h. th e complaint s of th e Poles ) con -
sist mainl y of ex part e Statements , an d ar e to be considere d as insufficien t 

evidence . The y also contai n muc h palpabl e exaggeration . The y canno t be 

considere d as affectin g th e genera ù result s of th e Plebiscite. " Document s on 

British Foreig n Polic y 1919—1939. Firs t Series. Bd 10, Londo n 1960. S. 823. De r 

englische Vertrete r in de r Abstimmungskommissio n von Marienwerder , Beau -
mont , sprac h in eine m Schreibe n an Lor d Curzo n (19. 7. 1920) von „th e futility 

of such protestation s in view of th e decisive resul t of th e voting" (ebenda , 

S. 807). Ergänzen d sei noc h auf eine Feststellun g des Schlußberichte s de r Ab-
stimmungskommissio n in Allenstein vom 20. 8. 1920 hingewiesen . Sie lautet : 

„I I peu t y avoir eu des acte s de pression , d'intimidation , voire de violenc e 

avan t le moi s de juillet , mai s pas un e blessure grave, pas un e seule mor t 

d'homme , n i dan s la populatio n civile, n i dan s les troupe s alliees et les forces 

de police. " W a m b a u g h , Bd 2, S. 78. Di e Behauptung , die Pole n seien im 

Abstimmungskamp f un d bei de r Abstimmun g selbst benachteilig t worden , ist 

auc h aus dem Grund e nich t glaubwürdig , weil die französische n Mitgliede r de r 

Kommissione n entschiede n die polnische n Interesse n im Abstimmungsgebie t 

vertrete n haben . In Marienwerde r ging diese Parteinahm e so weit, daß de r 

englische Vertrete r darübe r in dem schon erwähnte n Schreibe n an Lor d Curzo n 

Klage führt : „Throughou t h e (d. h. de r französisch e Vertreter , Comt e de 

Cherisey ) ha s scarcel y attempte d to appea r impartial , bu t openl y poses as th e 

Champio n of Poland , justifying, an d supporting , even if sometime s excusing, 

th e mos t unreasonabl e demand s pu t forward by th e no t very skilful Polish 

propagand a agent s here. " Document s on British Foreig n Policy , Firs t Series, 

Bd 10, S. 807. Auch der polnische n Staatsführun g dürft e im Grund e bekann t 
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der te lange n politische n un d kul ture l le n Wirksamkei t im Oste n sehen . 

Gleichzeiti g ließ da s Resul ta t des Plebiszit s im Gebie t von Mar ienwerde r 

erkennen , da ß Deutschlan d auc h in de m an Pole n abget re tene n Tei l West-
preußen s im Fal l e eine r Abst immun g mi t eine m sichere n Sieg hä t t e rech -
ne n können . 

Di e von de n Siegerstaate n im Zusammenwi rke n mi t Pole n herbeige -
führ t e Zurückdrängun g Deutschland s im Osten , insbesonder e im Nord -
osten , ließ sich ohn e Schwierigkeite n n u r so lang e aufrechterhal ten , wie 

Deutschlan d un d Rußland , die bishe r in Osteurop a maßgeben d gewesen 

waren , die Folge n de r Niederlag e noc h nich t übe rwunde n ha t t en . Kri t i -
sche Pol i t ike r äußer te n dahe r sofor t Befürchtunge n wegen de r künftige n 

Entwicklun g in Osteuropa . So wies Genera l Smuts , de r später e südafri -
kanisch e Ministerpräsident , berei t s im Mär z 1919 darau f hin , da ß Deutsch -
lan d wiede r ein e führend e Stel lun g auf de m Kont inen t e innehme n werd e 

un d da ß Pole n au f di e Daue r nich t exist iere n könn e „san s la bonn e volont e 

d e l 'Allemagn e e t de la Russie". 8 5 I n e ine m Brie f an Lloyd Georg e vom 

22. Ma i w a r n t e Smut s davor , Pole n zu seh r au f Koste n Deutschland s (un d 

Rußlands ) zu vergrößern : „Ho w unde r thes e circumstances , ca n we expec t 

Polan d t o be othe r t h a n a failur e . . . ? " 8 6 Obwoh l diese Kr i t i k di e Gefah -
re n de r Versailler Lösun g de r polnische n Frag e richti g aufzeigt , läß t sich 

au s ih r nich t folgern , da ß ein spätere r deutsch-polnische r Kompromi ß völ-
lig ausgeschlosse n gewesen wäre . Infolg e des bolschewistische n Umsturze s 

in Rußlan d w a r e n die politische n Verhäl tniss e Osteuropa s gegenübe r de r 

Zei t vor de m Ers te n Weltkrieg e so s tar k veränder t , da ß die Beziehunge n 

zwischen Deutschlan d un d Pole n — also auc h de r deutsch-polnisch e Ge -
gensat z — davo n nich t unbeeinfluß t bleibe n konnten . Scho n im Mär z 

1919 ha t t e de r s te l lver t re tend e polnisch e Außenminister , Wùadysùaw 

Skrzyński , in eine m ver t raul iche n Schreibe n die Frag e gestellt , was für 

gewesen sein, daß das Abstimmungsergebni s die nationalpolitisch e Einstellun g 

der Bevölkerun g in Südostpreuße n un d im Gebie t von Marienwerde r richti g 

wiedergab. So stellte der Leite r der Westabteilun g des polnische n Außen -
ministerium s im Jahr e 1924 in vertrauliche n Ausführunge n klipp un d klar fest, 
daß die Masure n „nac h Geis t un d Überzeugung " (z duch a i przekonania ) 

deutsc h seien. J . K r a s u s k i , Stosunk i polsko-niemiecki e 1919—1925. [Die 

deutsch-polnische n Beziehunge n 1919—1925.] Pozna ń 1962. S. 177. 

85) M a n t o u x , Bd 1, S. 48. 

88) R. St. B a k e r , Woodro w Wilson an d World Settlemen t Writte n Fro m Hi s 

Unpublishe d an d Persona l Material . Bd 3, Garde n City, N . Y. 1922. S. 461. 

Wenige Jahr e späte r bestätigt e die aufschlußreich e Denkschrif t des polnische n 

Gesandte n Olszowski (Berlin ) vom 16. 1. 1926 übe r da s Verhältni s Deutschland s 

zu Pole n die Ansichte n des General s Smut s von dem zu erwartende n Wande l 

der machtpolitische n Verhältniss e in Europ a un d den sich darau s für Pole n 

ergebende n Konsequenzen . J . K r a s u s k i , Stosunk i polsko-niemiecki e 1926— 

1932. [Di e polnisch-deutsche n Beziehunge n 1926—1932.] Pozna ń 1964. S. 47—49. 
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eine n Nutze n Pole n von „ideale n Grenzen " hät te , w e n n es unterg ing e 

(ergänze : durc h de n u m sich greifende n Bolschewismus) . Ei n modu s vivend i 

mi t Deutschlan d schie n diesem Poli t ike r ers trebenswert . 8 7 Über legunge n 

solche r Art setzte n sich damal s jedoc h nich t durch . 

Nac h de m Friedensschlu ß ist da s Verhäl tn i s zwischen Deutschlan d u n d 

Pole n — wie nich t ander s zu e rwar te n — äußers t gespann t gewesen, wo-
bei di e Problem e de s deutsche n Nordosten s ein e erheblich e Roll e gespielt 

haben . I n de n zwanzige r u n d beginnende n dreißige r J a h r e n h a t es in de r 

Politi k de s polnische n Staate s Tendenze n gegeben , welch e auf di e völlige 

Liquidierun g des deutsche n Nordosten s — da s in Versailles nich t er -
reicht e Zie l — gerichte t waren . Als Demonst ra t io n eine r derar t ige n Ab-
sich t k a n n scho n die Weigerun g de r Warschaue r Regierun g gelten , da s 

Abst immungsergebni s vom 11. Ju l i 1920 anzuerkennen. 8 8 I n de n folgende n 

J a h r e n versucht e die polnisch e Politik , Ostpreuße n durc h wirtschaftliche n 

Druc k (z. B. durc h Un te rb indun g de r Holzzufuh r au s Polen ) polnische n 

Wünsche n gefügig zu machen ; diese r wirtschaftliche n Aktio n sollte die 

politisch e — die polnisch e Infi l t rat io n — folgen, wobe i de r polnische n 

Minderhei t in Ostpreuße n die Roll e de r Avantgard e zugedach t war. 8 8 Di e 

gegen Ostpreuße n gerichtete n polnische n P l än e gewanne n in de m für 

Deutschlan d äußers t kri t ische n J a h r e 1923 einige Aktuali tät . 9 0 I m Ender -
gebni s bewi rk t e de r wirtschaftlich e Druc k auf Ostpreuße n jedoc h da s 

Gegentei l von dem , was sich die Urhebe r erhoff t ha t t en . S tä rke r e U n r u h e 

als die ebe n besprochene n Maßnahme n ha t da s St rebe n de r Warschaue r 

Regierun g nac h S tärkun g de s polnische n Einflusse s in Danzig , letztlic h 

also nac h Polonisierun g de r Fre ie n Stadt , hervorgerufen. 9 1 Hie r ist auc h 

die Gefah r eine r mili tärische n In tervent io n von polnische r Seit e größe r 

gewesen als in Ostpreußen. 9 2 Mi t de m Ers t a rke n Deutschland s in de n drei -

87) Da s Schreibe n ist auszugsweise abgedruck t bei B i e r z a n e k , Państw o 

polskie, S. 72, Anna. 55. 

88) W a m b a u g h , Bd 1, S. 134. 

89) Diese s Program m wird in eine m Schreibe n des polnische n Außen -
ministerium s an das Generalkonsula t in Königsber g (5. 10. 1925) entwickelt . 

K r a s u s k i , Stosunk i polsko-niemiecki e 1919—1925, S. 182—183. I m ganzen 

liegt zu diesem Komple x nu r wenig Materia l vor. 

90) ebenda , S. 109—110, 183—184; P . S. W a n d y c z , Franc e an d He r Easter n 

Allies 1919—1925. Minneapoli s 1962. S. 289. — Übe r die militärische n Planunge n 

gegen Ostpreußen , die im Jahr e 1923 ebenfall s zur Debatt e standen , berichte n 

die einschlägige n Publikatione n begreiflicherweise kau m Konkretes . Vgl. Pol -
skie Siùy Zbrojn e w drugie j wojnie światowej. [Die polnische n Streitkräft e im 

Zweite n Weltkriege. ] Bd I , 1, Londy n 1951. S. 113. 

91) De r größt e Teil des Buche s von M a s o n , Th e Danzi g Dilemma , befaß t 

sich mi t diesem Problem . 

92) Da s geht u. a. aus folgende r Noti z im „Dernie r rapport " Becks, des letzte n 

polnische n Außenminister s vor dem Zweite n Weltkriege, hervor : Beck fordert e 
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ßiger J a h r e n schwan d für Pole n die Möglichkeit , sein e bisherige n P län e 

zwischen Weichse l un d Meme l weiterzuverfolgen . I n de m polnisc h gewor-
dene n Tei l Westpreußen s u n d de s Netzegebiete s ha t t e de r polnisch e Staa t 

jedoc h bereit s im ers te n J a h r z e h n t nac h de m Versail ler Fr iede n mi t de r 

weitgehende n Verdrängun g de r deutsche n Bevölkerun g sein Ziel , die 

Stä rkun g de r polnische n Posit io n im Weichselkorridor , erreicht. 9 3 

Von deutsche r Seit e ist de r polnische n Poli t i k im Weichsel-Memel-Rau m 

die Forderun g nac h Revisio n de r Versailler Grenzregelun g entgegenge -
setz t worden 9 4 , also da s Ver lange n nac h Wiederhers te l lun g eine r te r r i to -
r ia le n Einheit , di e nich t n u r di e letzte n 150 Jah re , sonder n bereit s im Spät -
mit te la l te r ander tha l b J a h r h u n d e r t e h indurc h bes tande n hat te . Infolg e 

de r Bedeutun g de s nordostdeutsche n Raume s für di e Machtverhäl tniss e in 

Mittel -  un d Osteurop a ließ sich die Korr idorfrag e in de r europäische n P o -
litik zwischen de n beide n Weltkr iege n nich t au f die Daue r übergehen . 

Di e Loslösun g de s Gebiete s an de r un t e r e n Weichse l von Deutschlan d er -
wies sich als ein e de r folgenschwerste n Entscheidunge n de r Par i se r Fr ie -
denskonferenz . Di e deutsch e Poli t i k fan d in diese r Angelegenhei t a l lmäh -
lich einige s Verständni s be i de n westliche n Großmächten ; so ist be i de n 

Viererpaktverhandlunge n zwischen England , Frankreich , I ta l ie n un d 

Deutschlan d im F r ü h j a h r 1933 die Möglichkei t eine r Revisio n de s Versail-
ler Ver t rage s (auc h hinsichtlic h de s polnische n Korridors ) e rör te r t wor -
den. 9 5 E s bleib t natür l ic h ein e offene Frage , ob sich hinsichtlic h de s Weich -
selgebiete s ein Ausgleich zwischen de r Versailler Ordnung , di e au f die 

im Jahr e 1932 beim polnische n Generalkommissa r in Danzig , Strasburger , eine n 

Berich t übe r die polnisch e Politi k in de r Freie n Stad t an . „M . Strasburge r m e 

repondi t qu'i l reglait tou t selon la loi, en utilisan t tou s les moyen s de proce -
durę , mai s qu' ä son avis la seule issue serai t d'occupe r Dantzi g man u militari . 

J e repliqua i ä cela qu'i l faudrai t peut-etr e en venir lä un jour , mai s qu'un e 

teile assertion , sortie de la bouch e d'u n commissair e genera ù de la Republiqu e 

de Pologne , equivalai t ä un testimoniu m paupertati s de la politiqu e Polo -
naise . . ." J . B e c k , Dernie r rapport . Politiqu e polonais e 1926—1939. Neuchäte l 

1951. S. 15. 

93) A. R a u s c h n i n g , Di e Entdeutschun g Westpreußen s un d Posens , Berlin 

1930. Vgl. dazu die polnisch e Erwiderung : K. J e ż o w a , Di e Bevölkerungs -
un d Wirtschaftsverhältniss e im westliche n Polen . Zu Rauschning s Buch : „Di e 

Entdeutschun g Westpreußen s un d Posens. " Danzi g 1933. 

94) Chr . H ö 1 t j e , Di e Weimare r Republi k un d das Ostlocarno-Proble m 

1919—1934. Revision ode r Garanti e de r deutsche n Ostgrenz e von 1919. (Marbur -
ger Ostforschungen , Bd 8.) Würzbur g 1958. S. 23—43, 83—116, 180—198. 

95) Wù. P o b ó g - M a l i n o w s k i , Najnowsz a histori a polityczn a Polsk i 

1864—1945. [Neuest e politisch e Geschicht e Polen s 1864—1945.] Bd II , 1, Londy n 

1956. S. 552; H o l t j e , S. 222—226; H. R o o s , Pole n un d Europa . Studie n zur 

polnische n Außenpoliti k 1931—1939. (Tübinge r Studie n zur Geschicht e un d 

Politik , Nr . 7.) Tübinge n 19652. S. 72—84. 
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Grenze n vor 1772 zurückgegriffen un d überholt e Territorialverhältniss e 

wiederhergestell t hatte , un d der Regelun g von 1772 un d 1807, auf welche 

die deutsche n Revisionsforderunge n hinausliefen , hätt e erreiche n lassen. 

Zu ernsthafte n Bemühunge n in dieser Richtun g ist es jedenfalls nich t 

gekommen . De r deutsch-polnisch e Vertrag von 1934 bedeutet e lediglich 

eine Vertagun g der Auseinandersetzun g um eine Lösun g des Problems . 

Diese s ha t dan n in der Vorgeschicht e des Zweite n Weltkrieges eine ge-
wisse Rolle gespielt, ist aber sehr schnel l durc h Ziele un d Tendenze n ganz 

andere r Art überdeck t worden . Infolgedesse n zogen die verantwortliche n 

nationalsozialistische n Politike r nac h dem Siege übe r Pole n die neue n 

Grenze n weitgehen d ohn e Rücksich t auf historisch e un d ethnisch e Vor-
aussetzungen . Im Nordoste n geschah das mi t der Angliederun g der Ge -
biete von Ciechanó w (Zichenau ) un d Suwaùki (Sudauen ) an Ostpreuße n 

un d mi t der Schaffun g des „Reichsgaue s Wartheland" . Di e Verwaltun g der 

eben genannte n Gebiet e setzte sich gemäß den Prinzipien , die für die An-
nexion maßgeben d gewesen waren , ebenfall s übe r geschichtlic h Geworde -
nes, insbesonder e über althergebracht e Nationalitätenverhältniss e hinwe g 

un d sucht e diese völlig umzugestalten . 

Di e Siegermächt e des Zweite n Weltkrieges habe n zusamme n mi t dem 

neue n Pole n eine Regelun g der Territorialverhältniss e im Osten durch -
geführt , die nich t weniger eine Mißachtun g der Völker un d ihre r Ge -
schicht e darstell t als die beseitigte nationalsozialistisch e Ordnung . Unte r 

welchen allgemeine n politische n un d psychische n Voraussetzunge n sich 

die Katastroph e im Jahr e 1945 vollzogen hat , ist bekann t un d brauch t 

hie r nich t erörter t zu werden . Es sei lediglich auf die politisch e Konstella -
tion in Osteurop a hingewiesen , welche die Entscheidun g übe r den deut -
schen Osten nac h dem Zweite n Weltkriege zweifellos an erste r Stelle be-
wirkt hat : das auf dauernd e machtpolitisch e Ausschaltun g Deutschland s 

abzielend e Bündni s Sowjetrußland s un d Polens . Ein e Konstellatio n mi t 

ähnliche n Zielen ist im Laufe des 19. sowie zu Beginn des 20. Jahrhun -
dert s mitunte r gewünsch t oder befürchte t worde n (z. B. zur Zei t des Wie-
ne r Kongresses) , sie ha t aber niemal s greifbare Forme n angenommen . Aus 

ihre r Verwirklichun g beim Ausgang des Zweite n Weltkrieges ergab sich 

für den deutsche n Nordoste n die Folge , daß er in weit radikalere r Weise 

zerstör t worde n ist, als es 1919 für die entschiedenste n Gegne r Deutsch -
land s überhaup t denkba r war. Dami t ist im Weichsel-Memel-Rau m eine 

vorwiegend von deutsche n Kräfte n bestimmt e Entwicklun g abgebroche n 

worden , die vor meh r als sieben Jahrhunderte n begann un d für eine n 

großen Teil dieses Gebiete s die ganze eigentlic h historisch e Zei t darstellt . 


