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I n de n Tage n vom 12. bis 14. Novembe r 1979 wurd e in Lubli n an de r 
Katholische n Universi tä t e in de m religiösen Lebe n in d e r katholische n 
Kirch e im besetzte n Pole n gewidmete s Symposio n abgehalten . Organisato r 
war da s Inst i tu t für Kirchengeschicht e de r genannte n Universi tät . Di e 
Teilnehme r setzte n sich au s übe r e inhunde r t Persone n au s allen Kreise n 
Polens , die sich mi t d e r Geschicht e de r deutsche n Besatzun g befassen , zu-
sammen . Unte r de n run d fünfzig Referente n befande n sich auc h zwei 
westdeutsch e Historiker . 

I n 25 Vor t räge n wurd e da s Kriegsschicksa l fast alle r polnische n Diözese n 
dargestellt , mi t de r einzige n Ausnahm e de r Diözes e Ùuck \  d a sich hierfü r 
kein geeignete r Referen t fand ode r v ie lmeh r noc h kein e Quelle n vorlagen . 
Di e Geschicht e de r Orde n un d Kongregat ione n in de r Besatzungszei t ist 
hie r weit unvol ls tändige r behandel t worde n als die de r einzelne n Diöze -
sen . J ede r de r zu diese m Komple x gehal tene n 25 Vorträg e gibt n u r da s 
Los e ine r Kongregatio n wieder . Di e meiste n Orde n habe n i h r e Geschicht e 
währen d de r Besatzungszei t noc h nich t bearbei tet , wen n auc h di e Zah l 
derer , die es geta n haben , größe r ist als die de r auf de m Symposio n gehal -
tene n Referate . Es dar f dennoc h behaupte t werden , da ß die Ergebniss e de s 
Symposion s im Bereic h d e r Ordensgeschicht e ein e feste Grundlag e für 
viele Veral lgemeinerunge n bilden . 

Zweifelsohn e kan n als Erfol g de s Symposion s ein e Zusammenste l lun g 
von Probleme n verbuch t werden , die die wesentliche n Element e de r Reli -
giositä t im besetzte n Pole n teilweise zu m ers te n Ma l zu m Vorschei n ge-
brach t hat . Da s Ergebni s dar f selbstverständlic h nich t als erschöpfen d 
bewer te t werden . Es hande l t sich v ie lmeh r ehe r u m die Anregun g n e u e r 
Forschungen , die die h ie r b e r ü h r t e n Theme n ausbaue n sollen . 

Di e zu Aufsätzen umgearbei te te n Referat e des Symposion s sind bishe r 
zu zwei umfangreiche n (etw a 1400 maschinenschriftlich e Seiten ) Bände n 
zusammengestel l t worden . De r erst e Ban d en thä l t die Geschicht e de r Kir -
chenprovinze n Gnesen-Posen , Warscha u u n d K r a k a u 2 , de r zweite die de r 

1) Ein e statistisch-historisch e Bearbeitun g de r Geschicht e der Diözes e Ùuck 
währen d der Besatzungszei t liegt zwar vor. Es ist ein Manuskrip t von etwa 100 
Seiten . Sie gibt auch die Kriegs- un d Nachkriegsschicksal e fast aller Geistliche n 
der Diözes e wieder un d stellt kurz die Diözesaninstitutione n dar ; doch ist von 
der Seelsorge kau m die Rede , wenn auch die Lebensläuf e vieler Geistliche r 
darübe r einige Auskunft geben . 

2) Diese r Ban d enthäl t folgende Aufsätze (die Tite l sind gleich ins Deutsch e 
übersetzt) : Z. Z i e l i ń s k i : Di e Religion in de r nationalsozialistische n Gesell -
schaftsauffassung ; J . B e c k e r : De r Vatikan un d die Lage der Kirch e im be-
setzte n Polen ; K. Ś m i g i e l : Da s Wartheland ; J . S z i l i n g : De r Reichsga u 
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25 männliche n u n d weibliche n Kongregationen. 3 Di e Manuskr ip t e de s dri t -
te n Bandes , de r di e Kirchenprovinze n Wiln a u n d Lember g betrifft , sind 
bishe r n u r teilweise fertig. 4 Da s ganz e Wer k wird u n t e r de m Tite l „Życi e 
religijne w okupowane j Polsce " [Da s religiöse Lebe n im besetzte n Polen ] 
vom „Zent ru m für Dokumenta t io n u n d Sozialstudien " in Warscha u her -
ausgegeben . I m folgende n wi rd e in e Zusammenfassun g de r Ergebniss e des 
Symposion s auf Grun d d e r gedruck t bzw. zu m Druc k vorl iegende n Bei-
t räg e geboten . 

1. T e r m i n o l o g i s c h e B e m e r k u n g e n 

Scho n zu r Zei t d e r Vorberei tun g de s Symposion s taucht e die Frag e auf, 
wie m a n de n Begriff „da s religiöse Leben " eigentlic h vers tehe n solle. De r 
zweite Titelbegrif f „Okkupat ion " war ums o klarer , als sich da s besetzt e 
Pole n vom Hers t 1939 bis J u n i 1941 sowoh l un te r deutsche r als auc h 
sowjetischer , danac h n u r u n t e r deutsche r Herrschaf t befand . Eine r Erklä -

Danzig-Westpreußen ; J . W a l k u s z : Di e Diözes e Culm , Problem e des sakra-
mentale n Lebens ; St. L i b r o w s k i : Di e Diözes e Wùocùawek; H.-J . K a r p : 
Germanisierun g ode r Seelsorge? Zu r Tätigkei t reichsdeutsche r Prieste r in den 
dem Deutsche n Reic h eingegliederte n Gebiete n Polen s 1939—1945 (erweitert e 
Fassun g in deutsche r Sprach e in : ZfO 30, 1981, S. 40—74); A. D r z y c i m s k i : 
Di e Stad t Danzig ; J . K r a c i k : Di e Erzdiözes e Krakau ; J . Z w i ą z e k : Di e 
Diözes e Tschenstochau ; J . P a w l i k : Di e Diözes e Kattowitz ; M. P a u l e w i c z : 
Di e Diözes e Kielce ; B . K u m o r : Di e Diözes e Tarnów ; J. W y s o c k i : Di e Erz -
diözese Warschau ; E. W a l e w a n d e r : Di e Diözes e Lublin ; M. B u d z i a r e k : 
Di e Diözes e Lodz ; M. M. G r z y b o w s k i : Di e Diözes e Pùock; F . F r e c h o -
wi c z : Di e Diözes e Siedlce ; A. Z a p a r t : Di e Diözes e Sandomierz . 

3) De r den Orde n un d Kongregatione n gewidmet e zweite Ban d enthäl t fol-
gende Aufsätze: Mari a Lucyn a M i s t e c k a : Di e Rolle der weiblichen Ordens -
kongregatione n im religiösen Leben des besetzte n Polen ; M. P a u l e w i c z : 
Di e Kongregatio n der Bernhardinerinnen ; Teres a F r ą c e k : Die Kongregatio n 
der Franziskanerinne n der Marienfamilie ; Olga A b r a m c z u k : Di e Kongre -
gation de r Barmherzige n Schwestern ; Zofia Ù y s z c z a r z : Die Vinzentinerin -
ne n (Provin z Krakau) ; Teres a G r o n k i e w i c z : Di e Missionarinnenkongre -
gation der Heilige n Familie ; Maùgorzata Wirgilia W r o ń s k a : Di e Mägd e von 
der Unbefleckte n Empfängni s Marxen s (Pleszew) ; Mari a J ę d r z e j c z a k : Di e 
Kongregatio n der Schwester n der gemeinsame n Arbeit ; Mari a Lucyn a M i -
B e c k a : Di e Kongregatio n de r Schwester n von de r Auferstehun g Christi ; St. 
W i l k : De r Beitra g der Ordensbrüde r zur Bewahrun g un d zur Entwicklun g 
des religiösen Lebens ; M. K a n i o r : Di e Benediktiner ; E. W y c z a w s k i : Di e 
Bernhardiner ; D. S y n o w i e c : Di e Franziskane r (O. F . M. Conv.) ; J . M a z u -
r e k : Di e Reformaten ; B. N a t o ń s k i : Di e Jesuiten ; F . D u c h n i e w s k i : 
Die Kapuziner ; Cz. G i l : Di e Karmelite n (OCD) ; T. G ó r s k i : Die Marien -
Priester ; St. J a n a c z e k : Di e Missionar e vom hl . Vinzenz von Paul ; B. M a j -
d . a k : Die Kongregatio n de r Prieste r von Pate r Orione ; T. G l i ń s k i : Di e 
Pallotiner ; J . Z b u d n i e w e k : Da s religiöse Leben auf dem Weißen Berg 
(Jasn a Góra) ; M. B r u d z i s z : Di e Redemptoristen ; St. W i l k : Di e Salesianer ; 
A. K i e ù b a s a : Di e Salvatorianer ; J . A r 1 i k : Di e Verbisten — Steyler Missio-
nare . 

4) Aus dem noc h in Vorbereitun g befindliche n dritte n Ban d wurde n hie r 
folgende Aufsätze zu einzelne n Diözese n ausgewertet : W. U r b a n : Di e Erz -
diözese Lemberg ; T. S l i w a : Di e Diözes e Przemyśl ; T. K r a h e l : Di e Erz -
diözese Wilna; W. J e m i e l i t y : Di e Diözes e Ùomża; T. T a r a r u j : Die Diö -
zese Pińsk . 



Das religiöse Leben im besetzten Polen 1939—1945 61 

run g bedar f also nu r der erstgenannt e Begriff. Da s „religiöse Leben " ist 
hier als Kultus , religiöse Unterweisun g un d sakramental e Praxi s zu ver-
stehen , all das natürlic h unte r den Besatzungsverhältnisgen . Deshal b wird 
dami t auch nich t imme r ein e normal e Seelsorge gemeint , sonder n oft 
waren das Gruppen - un d Einzelinitiative n von Laien oder illegal wirken-
den Priestern . Ein e ander e Art von Tätigkei t war die sowohl spontan e als 
auch von der Kirch e organisiert e Fürsorge . Daz u wird auch die Rettun g 
der Jude n gerechnet , obwohl sie oft ehe r als Widerstandsbewegun g be-
werte t wird. 

Die Mehrzah l der Verfasser hiel t sich stren g an die vorgegebenen Kri -
terie n un d beschränkt e die Forschun g somit auf rein religiöse Vorgänge. 
Freilic h erwies es sich als unentbehrlich , eine kurze Übersich t übe r die 
Verluste im geistlichen Stand e zu bieten , ohn e die sich die Möglichkeite n 
für die Seelsorge nich t verstehe n lassen. Die Hauptprobleme , die sich bei 
allen Verfassern spüre n lassen, sind folgende: der Zustan d der kirchliche n 
Verwaltung; die verwirrende n Folge n der Verwaltungs- un d Personal -
politi k für den kirchliche n Biereich ; der Gottesdiens t unte r Berücksichti -
gung der lokalen Besatzungspolitik ; die Sakramentenspendung ; die Glau -
bensunterweisung ; das kirchlich e Organisationswesen ; die Fürsorge ; die 
spezielle Seelsorge in den Konzentrationslager n un d Gefängnisse n sowie 
in der Untergrundbewegung ; die sozial-kulturell e Tätigkei t de r Kirche . 

Die Verwaltungs- un d Personalpoliti k der Besatzungsbehörde n sind hie r 
als grundlegen d für alle andere n oben aufgezählte n Theme n anzusehen . 
Die Ausrottun g ode r Verhaftun g der Mehrzah l der Geistliche n un d die 
Zersetzun g der kirchliche n Verwaltun g mußte n die offizielle Seelsorge 
wenn nich t völlig beseitigen , so doch jedenfall s äußers t einschränken . Da s 
war der Fal l im Reichsga u Danzig-Westpreußen , währen d im „Warthegau " 
die direk t antikirchlich e Politi k Greiser s die wenigen ihn Amt belassene n 
Seelsorger zusätzlich in der Ausübun g ihre r Aufgaben weitgebend lähmte . 

Die Ergebnisse de r hie r vorzustellende n Arbeiten mußte n auf die wich-
tigsten Feststellunge n beschränk t werden . Auf statistisch e Angaben , die 
wegen Quellenmange l oft unzuverlässi g sein können , ha t ma n hie r auch 
verzichtet . Doc h in den Einzelforschunge n nehme n sie eine n erstrangige n 
Plat z ein . Fragmentarisc h ist auch die Darstellun g der seelsorgerische n 
Betreuun g in der Untergrundbewegung . Die den Orde n gewidmete n Auf-
sätze geben hie r den besten un d quellenmäßi g belegten Einblick . 

2. D i e B e d i n g u n g e n d e s r e l i g i ö s e n L e b e n s 

Die Seelsorgetätigkei t hin g zum größte n Teil von dem Zustan d der 
kirchliche n Verwaltun g ab. Nac h dem Septembe r 1939 amtierte n Ordina -
rien , General -  ode r Kapitularvikar e in folgenden Diözesen : Warschau , 
Tarnów , Lublin , Siedlce , Krakau , Kielce , Ùomża, Wilna, Ùuck, Przemyśl , 
Lemberg , Tschenstochau . In allen diesen Diözese n wirkten also auch die 
Bischofskurien . Die bischöflich e Jurisdiktio n unterla g allerding s eine r 
regionale n Beschränkung , der Bischof ode r der ihn vertretend e Geistlich e 
durft e nämlic h nich t in den dem Reich eingegliederte n Gebiete n wirken , 
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auch wenn sie zu der Diözes e gehörten . Dagegen blieb der pastoral e Be-
reich der kirchliche n Verwaltun g unbeschränkt . Im Generalgouvernemen t 
(im weiteren : GG ) durft e sie sich verhältnismäßi g frei entfalten , solange 
ein politische r Verdach t nich t vorlag. In den Dekanate n oder Pfarreie n der 
sogenannte n eingegliederte n Gebiet e mußt e die Jurisdiktio n eine m dor t 
wohnende n Geistliche n übertrage n werden . 

Von den erwähnte n Diözese n war Lublin völlig verwaist, da sowoh l 
Bischof Maria n Fulma n als auch Weihbischo f Wùadysùaw Gora l internier t 
waren ; letztere r wurde späte r im Gefängni s umgebracht . Aus Wilna 
wurde 1942 Erzbischo f Romual d Jaùbrzykowski ausgewiesen, ähnlic h aus 
Kattowit z die beiden Bischöfe Stanisùaw Adamski un d Juliusz Bieniek ; die 
Jurisdiktio n war dor t eine m deutsche n Generalvika r übertrage n worden . 
De r Erzbischo f von Warschau , Kardina l Aleksande r Kakowski, war am 
30. Dezembe r 1938 verstorben , in Tarnó w war Bischof Francisze k Lisowski 
am 4. Jun i 1939 un d in Siedlee Bischof Henry k Przeźdzleck i am 9. Ma i 
desselben Jahre s verschieden . Als Ordinarie n wirkten also nur : in Kraka u 
Erzbischo f Adam Stefan Fürs t Sapieha , in Tschenstocha u Teodo r Kubina , 
in Ùuck Adolf Szelążek, in Sandomier z Ja n Lorek , in Kielce Czesùaw 
Kaczmarek . Aus Pińs k waren die beiden Bischöfe 1939 vor der Rote n 
Armee geflohen un d konnte n dan n nich t meh r zurückkehren . 

Verhältnismäßi g norma l war also die Seelsorgetätigbei t im GG un d in 
den an die Sowjetunio n gefallenen Ostgebieten . Völlig verschiede n ent -
wickelten sich die Verhältniss e in den in das Reich eingegliederte n Ge -
bieten , zu dene n die Erzdiözese n Pose n un d Gnesen , die Diözes e Wùocùa-
wek (Leslau ) sowie de r überwiegend e Teil der Diözese n Pùock un d Lodz 
gehörten . In der Diözes e Lodz hatt e ma n zwar Bischof Jasiński im Amt 
belassen, aber er durft e seine Jurisdiktio n nu r in dem kleine n im GG ge-
legenen Gebietsstreife n der Diözes e ausüben . Ähnlich war es auch in den 
Diözese n Ùomża un d Tschenstochau . De r Bischof von Kulm Stanisùaw 
Okoniewsk i weilte damal s im Auslande , sein Generalvika r Bischof Kon -
stant y Domini k wurde eingekerker t un d wahrscheinlic h umgebrach t ode r 
ist im Gefängni s gestorben . Scho n am 5. Dezembe r 1939 wurde von Rom 
der Danzige r Bischof Car l Mari a Splet t zum Apostolische n Administrato r 
der Diözes e Kulm un d der nu n im Reich liegende n Teile de r Diözes e Pùock 
ernannt . 

Die ganze Erzdiözes e Posen , die Diözes e Wùocùawek un d die südwest-
lichen Teile der Erzdiözes e Gnesen , dazu noc h beinah e die ganze Diözes e 
Lodz un d kleine Teile der Erzdiözes e Warscha u fielen an den „Warthegau" . 
De r Gauleite r Arthu r Greise r hatt e hie r von vornherei n die ganze bisherige 
kirchlich e Verwaltun g abgeschafft. Die s gelang ihm um so leichter , als der 
Erzbischo f von Gnesen-Posen , Kardina l August Hlond , mi t der polnische n 
Regierun g am 17. Septembe r 1939 Pole n verlassen hatt e un d trot z vieler 
Bemühunge n nich t meh r zurückkehre n durfte . Im „Warthegau " wurde 
also die Kirch e nac h nationale n Kriterie n aufgeteilt . Die sogenannt e deut -
sche Kirch e wurde von Pate r Hilariu s Breitinge r verwaltet , de r Apostoli-
scher Administrato r war. Die für die Pole n zuständig e Kirche , dere n recht -
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liehe Lage bis zum End e nich t geregelt war, verwaltete n zwei General -
vikare: für Posen war es Bischof Walent y Dyme k un d für Gnese n Dom -
her r Edwar d van Blericq . Die Nationalitätenfrage n führte n auch zur Er -
nennun g eines Litauers , des Erzbischof s Mieczysùaw Rainys , zum Koadiu -
tor cum iure successioni s in Wilna, währen d der dortig e Ordinariu s ein -
fach entfern t wurde . 

3. D i e t e r r i t o r i a l e D e s o r g a n i s a t i o n u n d S c h w i e r i g -
k e i t e n b e i d e r B e s e t z u n g d e r K i r c h e n ä m t e r 

Die weitgehend e Zerstörun g der kirchliche n Organisatio n durc h die Be-
satzungsbehörde n hin g mi t dem Pla n eine r totale n Unterdrückun g des 
eroberte n Lande s zusammen . Die neu e politisch e un d verwaltungsmäßig e 
Aufteilun g des Lande s dient e ausschließlic h der deutsche n Ostpolitik . Da -
mit fand auch die aus dem Konkorda t von 1925 stammend e kirchlich e Zir -
kumskriptio n keine Berücksichtigung . Maßgeben d war nu r die neu e Ver-
waltungsorganisatio n der Besatzung , die die kirchliche n Grenze n einfac h 
ausradierte . Im G G lagen folgende Diözese n vollständi g innerhal b dieses 
Gebietes : Tarnów , Lublin , Sandomierz , Siedlce . Nac h eine r neue n Terri -
torialaufteilung , die im Gefolge des Kriegsausbruch s mi t der Sowjetunio n 
stattfand , fielen auch die Erzdiözes e Lember g un d die Diözes e Przemyś l 
an das GG . Da s zweite Suffraganbistu m von Lember g — Ùuck — gehört e 
ab 1941 zum Reichskomissaria t Ukraine . Da s Gebie t der Erzdiözes e Wilna 
wurde nac h dem Jun i 1941 in dre i verschieden e politisch e Verwaltungs-
einheite n aufgeteilt , nämlic h in die Generalbezirk e Litaue n (67 Pfarreien ) 
un d Weißrutbenie n (192 Pfarreien ) sowie in den Bezirk Biaùystok (103 
Pfarreien) . Die erste n beiden Bezirke gehörte n zu dem Reichskommissaria t 
„Ostland" , der dritt e unterstan d dem Gauleite r von Ostpreußen . Ähnlich 
zersplitter t wurde die Diözes e Pińsk , dere n westlicher Teil politisch-admi -
nistrati v zum Bezirk Biaùystok gehörte , währen d der südlich e dem Reichs -
kommissaria t Ukrain e un d de r nördlich e dem Generalbezir k Weißrutbe -
nien im Reichskommissaria t Ostlan d untergeordne t waren . 

Mehrfac h wurde auc h die Diözes e Ùomża geteilt . Bischof Ùukomski 
wohnt e weiterhi n in Ùomża, das in dem unte r deutsche r Zivilverwaltun g 
stehende n Bezirk Biaùystok lag. In den Gebiete n Ostroùęka un d Suwaùki, 
die unmittelba r der Provin z Ostpreuße n des Deutsche n Reiche s einverleib t 
worden waren , wurde ihm die Jurisdiktio n entzoge n un d einem von Rom 
ernannte n Apostolische n Administrato r übertragen ; die Vermittlerroll e 
spielte hie r der Berline r Nuntiu s Orsenigo . Im GG verblieben schließlic h 
nu r sechs Pfarreie n unte r de r Verwaltun g des Weihbiischofs Tadeus z 
Zakrzewski . 

Im Westen Polen s befand sich die ganze Diözes e Kulm un d Teile der 
Erzdiözes e Gnese n im Bereich des Reichsgau s Danzig-Westpreußen . Mi t 
Ausnahm e von acht im GG verbliebene n Pfarreie n gehört e hierz u auc h die 
Mehrhei t der 217 Pfarreie n der Diözes e Pùock, die sich außerde m auch auf 
die Gebiet e der Provin z Ostpreuße n un d des Reichsgaue s Warthelan d er-
streckte . Zu m Warthelan d gehört e die ganze Erzdiözes e Posen un d Teile 
der Erzdiözes e Gnese n sowie der Diözes e Tschenstocha u (62 Pfarreien) , 
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ein westlicher Streifen der Erzdiözes e Warschau , etwa zwei Dritte l der 
Diözes e Wùocùawek un d vier Fünfte l de r Diözes e Lodz . Aus der Diözes e 
Tschenstocha u fielen weiter noc h 75 Pfarreie n an die Provin z Oberschle -
sien, der auch ein Teil des Bistum s Kielce angeglieder t war. 

So stellte sich also die neu e Einteilun g des Kirchenterritorium s dar . 
Praktisc h bedeutet e das ein e weitgehend e territorial e Desorganisation , die 
noch durc h die Vernichtungspoliti k der Nationalsozialiste n gegenübe r der 
polnische n Geistlichkei t vertieft wurde . Da s Verfahren de r Behörde n war 
aber in konkrete n Fälle n un d in den einzelne n Gegende n sehr unter -
schiedlich . Überal l war allerding s das Besatzungsrech t für die kirchlich e 
Praxi s un d das religiöse Leben allein maßgebend . Daz u komm t noch , daß 
die Behörde n dieses Rech t völlig willkürlich auslegten , je mach den Be-
dürfnissen , die zur Zei t geltend waren . In den westlichen Diözese n ging 
es hauptsächlic h um eine radikal e Ausrottun g des polnische n Klerus . In 
Kulm sind von der Gesamtzah l von 701 Priester n im Jahr e 1939 599 aus 
der Arbeit ausgeschalte t worden ; 299 von ihne n wurde n ermorde t ode r 
starbe n in den Konzentrationslager n un d Gefängnissen . Nu r etwa 100 
Prieste r behielte n hie r die Freiheit , was aber nich t hieß , daß sie alle in der 
Seelsorge wirken konnten . In der Erzdiözes e Gnese n beließen die deut -
schien Behörde n von 366 Weltpriester n zunächs t 63 (17,2 v. H.) im Amt, un d 
im ganzen „Warthegau " blieben der Kirch e nac h den Massenverhaftunge n 
vom Oktobe r 1941 insgesamt 73 Prieste r erhalten , darunte r in de r Erz -
diözese Posen 34, in der Diözes e Lodz zwölf, de r Diözes e Wùocùawek zwölf, 
der Erzdiözes e Gnese n elf, der Erzdiözes e Warscha u un d der Diözes e Pùock 
je einer , der Diözes e Tschenstoćha u zwei.5 Im Vergleich mit dem Zustan d 
der Vorkriegszeit beließen die Nationalsozialiste n in den genannte n Diö -
zesen zwischen 10 bis 50 v. H. de r Geistlichkeit . So waren beispielsweise 
in der Diözes e Wùocùawek etwa 50 Prieste r täti g (vor dem Kriege 432, also 
waren 11 v. H. verblieben) ; in de r Diözes e Pùock etwa 180 Prieste r (vor 
dem Kriege 400, also waren 45 v. H. verblieben) . Etwa s besser war die 
Lage in den östliche n Diözesen . Zu m Beispiel arbeitete n in der Diözes e 
Pińs k währen d des Krieges 141 Priester ; das waren , da die Gesamtzah l 
vor dem Kriege 215 betrug , 65 v. H. . In der Diözes e Ùuck konnte n 102 
Prieste r ih r Amt ausüben ; das bedeutet e im Vergleich mi t dem Vor-
kriegszustan d 55 v. H. (1939: 230 Geistliche) . In der Erzdiözes e Wilna ent -
zog der Krieg der Kirch e einige Dutzen d der 635 Priester ; u. a. wurde n 
dor t bis zum Jun i 1941 20 Geistlich e umgebrach t un d weitere 18 nac h dem 
Osten ausgesiedelt . 

In den Zentraldiözese n war die Priesterzah l verhältnismäßi g unver -
änder t geblieben ode r mancherort s sogar angestiegen . Die Verluste der 
Diözes e Tschenstocha u betrugen : im G G 23 Priester , in der Provin z Ober -

5) Die oben angeführte n Zahle n sind aus dem Werk von J. S z i 1 i n g : Poli -
tyka okupant a hitlerowskiego wobec kościoùa katolickiego 1939—1945 [Die 
Politi k des Hitlerokkupante n gegenüber der katholische n Kirch e 1939—1945], 
Posen 1970, S. 261, entnommen . In den Aufsätzen, die die einzelne n Diözese n 
darstellen , trifft man manchma l auf etwas unterschiedlich e Angaben, die jedoch 
unwesentlic h sind. 
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Schlesien 22, im „Warthegau " (Krei s Wieluń) waren für die Betreuun g der 
62 Pfarreie n nu r zwei Prieste r belassen, die andere n umgebrach t ode r 
verhafte t worden . In der Diözes e Kattowit z wurde n von 510 Priester n 
114, d.h . 22,3 v. H. , eliminiert . In der Diözes e Przemyś l kame n von 352 
Geistliche n 34 Prieste r um s Leben (9,6 v. H.) . In der Erzdiözes e Warscha u 
waren zwar von den 39 in den „Warthegau " eingegliederte n Pfarreie n 
25 Kirche n frei, doch offiziell durft e an ihne n insgesamt nu r ein Geist -
licher täti g sein. In der ganzen Erzdiözes e Warscha u (1939: 600 Geistliche ) 
wurde n 160 Prieste r verfolgt, davon 96 umgebracht . Die Zah l de r Prie -
ster ist hie r zwar um 25 v. H. verminder t worden , aber tatsächlic h kame n 
hie r auch neu e Kräft e hinzu , d. h. diejenigen Geistlichen , die aus den 
westlichen oder östliche n Diözese n geflohen ode r ausgesiedelt worden 
waren . Auch wurde n in dieser Zei t 65 neu e Prieste r geweiht. Ein e der -
artige Ergänzun g der Priesterzah l ist auc h in den  (andere n Diözese n des 
GG festzustellen . Daz u truge n auc h die dor t noc h in Funktio n befindliche n 
Priesteraeminar e bei (Warschau , Kielce , Sandomierz , Lublin , Siedlce , 
Tschenstochau , Wilna, Lemberg) . Nich t alle Priesterbildungsanstalte n 
waren den ganzen Krieg über geöffnet; es gab auch eine Verordnun g der 
nationalsozialistische n Behörden , die die Aufnahm e neue r Kandidate n 
untersagte . Die höhere n Schule n un d Knabenkonvikt e waren auch ge-
schlossen . Diese n Mange l ersetzt e zwar teilweise geheime r Unterricht , der 
auch für den Priesternachwuch s Sorge trug . Im allgemeine n betru g die 
Alumnenzah l in den Seminare n im Kriege nu r die Hälft e des Vorkriegs-
standes . Es gab auch ne u geweihte Priester , die den westlichen Diözese n 
angehörten , aber nac h den Weihen zeitweise im GG arbeiteten . 

Die Politi k der Besatzungsbehörde n gegenüber der polnische n Geist -
lichkei t entsprac h de r geplante n Endlösun g der Nationalitätenfrag e in den 
eroberte n Gebieten . In Westpolen durfte n nu r 10 v. H. de r Geistliche n 
Seelsorgetätigkei t ausüben . Da s waren ahe r nu r diejenigen , die der deut -
schen Volksliste (angehörten . Hie r sollte also die polnisch e Führungsschich t 
samt der ganzen polnische n Geistlichkei t ausgerotte t werden . Im GG da-
gegen sank die Zah l der Geistliche n nu r um 20—30 v. H. ab; tatsächlic h 
aber war de r Verlust in der Seelsorge noc h kleiner . Östlich de r sogenann -
ten Curzonlini e wurde die Zah l de r Prieste r infolge der Besetzun g um 
40 v. H. kleiner . 

De r Zusammenban g zwischen den Seelsorgekräfte n un d der geistlichen 
Betreuun g schein t also klar zu sein. Bisher war die Red e nu r von der 
Diözesangeistlichkeit . In der Seelsorge waren aber auch zahlreich e Ordens -
geistliche tätig . Vor dem Kriegsausbruc h gab es in Pole n insgesamt 7000 
Ordensangehörige , darunte r 1700 Priester , in etwa 350 Ordenshäuser n 
(männlich e Orden) . Die Besetzun g Polen s übt e auch hie r eine n stark ver-
derbliche n Einflu ß aus. Da s Program m der „13 Punkte" , das A. Greise r 
am 14. Mär z 1940 vorlegte, setzte eine völlige Vernichtun g des Ordens -
wesens voraus . Zunächs t sollte sie bis End e 1941 in den in das Reich ein-
gegliederten Teilen Polen s erfolgen . Die wenigen Ordenshäuser , die be-
stehe n blieben , waren nu r zur Seelsorge der Deutsche n bestimmt . In Pose n 
gab es also ein Franziskanerkloste r un d im Reichsga u Warthelan d insge-

5 
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samt elf Mönche , die die deutsche n Katholike n betreue n sollten . In der 
Diözes e Kattowit z wurde n nu r sechs Ordenshäuse r aufgehoben ; die neu n 
belassenen durfte n weiterwirken , weil die Mönch e Deutsch e waren ode r 
sich als Deutsch e ausgaben . In den an das Reich gefallenen Gebiete n wur-
den sonst alle polnische n Ordenshäuse r aufgehoben ; im GG durfte n sie 
hingegen verhältnismäßi g frei existieren . Unte r der sowjetischen Be-
satzun g wurde n die Orde n enteignet , aber in der Seelsorge grundsätzlic h 
nich t behindert . Nu r die weiblichen Kongregatione n mußte n ihr e offizielle 
Tätigkei t einstellen , un d die Nonne n mußte n das Ordensklei d ablegen . 

Die Personalverlust e der männliche n Orde n werden auf 380 Mönche , 
darunte r 289 Priester , geschätzt ; das sind 8,2 v. H. der Gesamtzahl . Aus 
der Seelsorge war aber eine weit größer e Zah l von Ordensangehörige n 
ausgeschaltet ; den n die Verluste erfassen hie r nu r diejenigen , die in Ge -
fängnissen ode r andersw o um s Leben gekomme n sind. Die Verluste unte r 
den Nonne n waren viel kleiner . Ein e genau e Zah l kan n heut e noc h nich t 
angegeben werden , da nich t alle Kongregatione n ihr e Geschicht e währen d 
der Besatzungszei t bearbeite t haben . Im großen un d ganzen erlebte n aber 
manch e Kongregatione n im GG auch damal s eine rege Entwicklung , was 
besonder s den Bedürfnisse n nac h eine r breitere n Wohltätigkei t entsprach . 

4. G o t t e s d i e n s t u n d s a k r a m e n t a l e s L e b e n 

Die kirchliche n Handlunge n waren nu r soweit möglich , als die Be-
satzungsbehörd e sie gestatte t hatte . Die lokalen Instanze n waren hie r be-
sonder s maßgebend . Im Reichsga u Danzig-Westpreuße n bemüht e sich die 
deutsch e Verwaltun g zunächs t um völlige Beseitigun g der polnische n 
Sprach e aus dem Kirchenleben . Ähnlich war die Takti k im „Warthegau" , 
wo aber zusätzlic h alle Andachte n stren g auf bestimmt e Zeite n begrenz t 
wurden . Deswegen konnte n die wenigen im Diens t verbliebene n Geist -
lichen die verwaisten Kirche n nu r selten betreuen . Die Praxi s war aller-
dings in hohe m Maß e vom Verhalte n der Lokalbehörde n abhängig . Es gab 
Kirche n — allerding s nich t viele —, wo die Fronleichnamsprozessione n 
auf dem Kirchenfriedho f gefeiert werden durften ; nirgend s wurde n abe r 
Begräbniskondukt e geduldet . I n den genannte n Gaue n hörte n auch die pa-
raliturgische n Andachte n (Mai- , Juni- , Oktober-Andachten , allerle i Fasten -
andachte n wie Kreuzweg, Klagelieder , auch die 40-stündig e Anbetung ) fast 
völlig auf. Verboten waren auc h die übliche n Volksandachte n bei den 
Wegkreuzen , -kapelle n un d -figuren , die übrigen s in den meiste n Fälle n 
zerstör t wurden . Im Oktobe r fande n aber in -den Familienkreise n oft ge-
meinsam e Rosenkranzgebet e statt . In manche n Gegende n bzw. an manche n 
Orte n waren das Versammlunge n von mehrere n Familie n un d Personen , 
was aber auch nu r heimlic h geschehe n konnte . Nachweisba r sind die hie r 
angedeutete n Tatsache n im Reichsga u Danzig-Westpreuße n un d im „Warthe -
gau", wo die Zah l der Prieste r selbst für knapp e „Kreisseelsorge" , d. h. die 
Versorgung eine s jeden Kreises mit eine m Seelsorger , weitgehen d unge-
nügen d war. 6 Die vereinzel t in Verborgenhei t lebende n Geistliche n durf-
ten nu r Einzelpersone n ode r kleine vertraut e Gruppe n betreuen . Di e Seel-
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sorge m u ß t e sich also i m „Warthegau " eigentlic h au f die Messe beschrän -
ken , mi t de r ma n damal s oft paral i turgisch e Andachten , besonder s in de r 
Fasten - un d Adventszeit , verband . I n de r Diözes e Wùocùawek üb te n die 
offiziell amt ie rende n Geistliche n auc h außerha l b de r Kirche n in Pr ivat -
wohnunge n Seelsorgediens t aus , doc h da da s behördlic h un te rsag t war , 
lebte n sie deswegen u n t e r s tändige r Haftbedrohung . I n de n i m „Warthe -
gau " l iegende n Teile n de r Diözes e Tschenstocha u wa re n die beide n dort i -
gen Priester , die 62 Pfarre ie n be t reue n mußten , daz u gezwungen , ihre n 
Diens t auc h an de n Werktage n zu versehen , was abe r auc h n u r heimlic h 
geschehe n durfte . Dagege n konnt e m a n in de r Diözes e Kattowit z die Seel -
sorge fast norma l ausüben , i n de r Gegen d von Tesche n sogar oft in polni -
sche r Sprache . So w a r es auc h in de n de r Provin z Oberschlesie n angeglie -
der te n Teile n de r Diözes e Tschenstochau . Hie r war abe r d e n Deutsche n 
jede Tei lnahm e am polnische n Gottesdiens t polizeilic h untersagt . 

Auße r de n obe n aufgezählte n Beschränkunge n gab es noc h andere , die 
in de n de m Reic h inkorpor ier te n polnische n Gebiete n (Ostoberschlesie n 
ausgenommen ) die Seelsorge weitgehen d l ähmte . 

De r Pr ies termangel , die Ausrot tun g d e r kirchlic h akt ive n Laien , die u n -
unterbroche n drohend e Deportat io n zu r Zwangsarbeit , di e Polizeistunde , 
da s sind n u r die wichtigste n Faktoren , die da s religiöse Lebe n erfolgreic h 
paralysier ten . 

Di e äußer e Lage de r Kirch e im G G un d teilweise auc h in de n Ostgebie -
te n Polen s unterschie d sich wesentlic h von derjenige n in de n in da s Reic h 
eingegliederte n Gebieten . I m Oste n bracht e d e r deutsdusowjet isch e Krie g 
ein e wichtige Wende , welch e die dort ige n kirchliche n Verhältniss e an die -
jenigen im G G anglich . Unte r de r sowjetische n Verwal tun g ha t t e n auc h 
Priesterverfolgunge n s tat tgefunden . Nich t wenige Geistliche n wa re n 
zwangsweise ausgesiedelt , festgenomme n ode r nac h Sibi r ie n verschick t 
worden . Di e Bevölkerun g war eine r p lanmäßige n Förderun g de s Atheis -
mu s preisgegeben worden . Dort , wo die Pr ies te r e rha l t e n blieben , durf te n 
sie abe r d i e Seelsorge fast no rma l ausüben . Nac h de m J u n i 1941 funktio -
n ie r t e da s religiöse Lebe n hie r so wie im GG , es wurd e n u r dadurc h er -
schwert , da ß die Reibereie n zwischen de n Nat ional i tä te n zunahmen . Dies e 
wurde n von de n Deutsche n eifrig geschür t u n d gefördert , was nich t n u r 
politische , sonder n auc h kirchlich e Folge n auslöste ; in e r s t e r Lini e ware n 
sie für die polnisch e Bevölkerun g nachteilig . Trotzde m ist h ie r abe r seit 
1941 ein e religiöse Belebun g sichtbar ; die Kirch e u n t e r n a h m sogar ein e 
Missionstätigkei t in Rußland , wo seit j ehe r viele Pole n lebten . Dere n Be-
t reuun g übe rnahme n n u n m e h r au s Pole n kommend e Pries ter . Dami t wa-

6) De r Begriff „Kreisseelsorge " stamm t aus den Darstellunge n von K. Ś m i -
g i e l . Nebe n dem hie r benutzte n Aufsatz sei noc h das Buch desselben Vfis.: 
Kośció ù katolick i w tzw. Okręgu Wart y 1939—1945 [Die katholisch e Kirch e im 
sog. Warthega u 1939—1945], Lublin 1979, erwähnt . Dagege n widersetz t sich St. 
L i b r o w s k i in dem hie r zitierte n Aufsatz diesem Begriff, da er — seine r 
Meinun g nac h — die Seelsorgeverhältniss e im „Warthegau " falsch schildert . 
Nac h Librowski dar f ma n höchsten s von eine r Bezirksseelsorge sprechen , da 
nich t alle Kreise tatsächlic h eine n Seelsorger hatten . 

5* 
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ren besonder s Ordensgeistlich e beschäftigt , die in erste r Linie Jugend - un d 
Kinderkateches e organisierten , Pfarrnothilf e leisteten , manchma l auch 
Bußpredigte n hielten . Ähnlich wirkten die Ordensgeistliche n auch im GG , 
wo die Orde n bestehe n blieben . 

Im GG gab es aber auch Einschränkungen , welche die Abschaffung be-
deutende r polnische r Traditione n in de r Seelsorge zum Zie l hatten . Da s 
betra f die polnische n Patronatsfeste , Kirchenlieder , Inschrifte n un d 
Feierlichkeiten , die ein entschiede n nationalpolnische s Gepräg e hatten . 
All das galt den Besatzungsbehörde n als politisch verdächtig . Sie ließen auch 
keineswegs zu, daß die aufgehobene n Kirchenfest e gefeiert wurden . Es 
durfte n auch nich t Prozessione n außerhal b der Kirchengebäud e durchge -
führ t werden . Die Ablaßfeste sollten auf den folgenden Sonnta g verlegt 
werden . Die Beteiligun g der Gläubige n war hie r aber auch sonst gering, 
weil bei solcher Gelegenhei t imme r wieder die Gefah r bestand , daß eine 
Polizeistreif e nac h arbeitsfähige n Mensche n suchte . Dagegen organisiert e 
ma n in fast allen Pfarreie n im GG die 40-stündig e Anbetung , manchma l 
auch Volksmissionen un d Rekollektione n (Einkehrtage) . Di e Volksmissio-
ne n wurde n zwar nich t regelmäßi g veranstaltet , z.B. fande n in der Diö -
zese Tarnó w währen d der ganzen Besatzungszed t nu r 15 Volksmissionen 
statt . Aber bei jeder Gelegenhei t pflegten die Geistliche n durc h Predigte n 
un d Konferenze n die Glaubensverkündigun g zu erweitern . 

Nebe n den gewöhnliche n Kultusforme n entstande n zur Zei t der Be-
satzun g neu e Devotionsarten . In der Diözes e Lublin entwickelt e sich da-
mal s eine rege Josephs - un d Judas-Thaddäus-Verehrung . Im Warschaue r 
Do m hiel t die Anbetun g des gekreuzigten Christu s durc h die Massen an , 
in de r benachbarte n Jesuitenkirch e wiederu m zog das gnadenvoll e Ma-
rienbild  zahlreich e Gläubig e an . In vielen Diözese n hiel t ma n Andachte n 
zur göttliche n Barmherzigkei t ab. Ma n ersetzt e dami t oft die währen d der 
Besatzun g nich t zugelassenen Andachtsformen . Es gab z. B. fast nirgend s 
die Segnun g der Felde r am Markusfest , die Speisensegnun g am Karsams -
tag sowie Familienbesuch e in der Weihnachtszeit . 

Überhaup t war der Kirchenbesuc h bei den Sonntagsmesse n un d andere n 
Andachte n viel geringer als vor dem Kriege. Besonder s ergab sich das auf 
dem Lande , währen d in Großstädte n die Zah l de r Gottesdienstbesucbe r 
sogar erheblic h anstieg. Anderseit s zeigte es sich aber , daß der aus der 
Vorkriegszeit bekannt e Antiklerikalismu s stark abnahm . Nu r an manche n 
Orte n ode r in manche n Gegende n blieb die antikirchlich e (Gesinnun g wei-
te r stark . Daz u tru g die antipäpstlich e Bewegung bei, die von der politi -
schen Linke n auf Grun d des Verhalten s Pius ' XII . angereg t un d geförder t 
worden war. In den großen Städten , beispielsweise auch in Warschau , ließ 
sich im religiösen Leben eine rege Initativ e der Laien erkennen . Charakte -
ristisch waren hie r die „Haushofkapeilen" , bei dene n sich die Einwohne r 
großer Mietshäuse r oft in den Höfe n zu Laienandachte n versammelten , 
die auch trot z der Polizeistund e gefeiert werden durften . Laiengottesdiens t 
war jedoch normalerweis e im GG nich t nötig . Dagegen wurde n solche in 
den in das Reich eingegliederte n Gebiete n oft abgehalten . De r Priester -
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mange l un d die polizeilich e Verfolgung machte n dor t eine ordentlich e 
Seelsorge an vielen Orte n unmöglich . Ostoberschlesie n war hie r ein ein-
ziger Ausnahmefall ; die Seelsorge funktioniert e dor t besser als selbst 
im GG . 

Von sakramentale m Leben konnt e zwar nu r dor t die Red e sein, wo ein 
Prieste r im Amte war ode r irgendwie hierz u Zutrit t hatte . Die s betra f 
auch die Eheschließung . Ein e globale Abnahm e der kirchliche n Trauunge n 
wurde aber hauptsächlic h durc h die allgemeine n Besatzungsverhältniss e 
verursacht , vor allem durc h die Bestimmun g eines Mindestalter s für die 
Ehekandidaten . Es geschah dahe r nich t selten , daß junge Leut e heimlic h 
oder gar ohn e Priesterassisten z die Eh e schlössen un d für die Umwel t als 
„wilde Ehepaare " galten . Es gab auc h solche Paare , die ins GG gingen, 
um sich dor t kirchlic h traue n zu lassen. Jedenfall s mußte n auc h diese nac h 
auße n hin als ehelo s zusammenleben d erscheinen . In seltene n Fälle n seg-
nete n in der Verborgenhei t lebend e Prieste r die Ehe n insgeheim ein . Be-
sonder s in den Reichsgaue n Danzig-Westpreuße n un d Warthelan d sind 
solche Fäll e nachweisbar . 

Priesterweihe n wurde n nu r im GG un d in den Ostgebiete n Polen s er-
teilt ; doch befande n sich in den dortige n Seminare n nich t selten auch 
Theologiestudente n aus den zum Reich gehörende n polnische n Landestei -
len. In Sandomier z waren unte r den 70 im Krieg geweihten Priester n 37 
aus fremde n Diözesen . In Kielce betru g die Zah l der Gaststudente n 86 
Personen . Allein aus der Diözes e Wùocùawek wurde n 34 Prieste r im G G 
geweiht. In Warscha u wurde n in der Kriegszeit insgesamt 65 Prieste r ge-
weiht ; darunte r waren viele aus andere n Diözesen . Sogar in den ver-
waisten Diözese n fande n sporadisc h Priesterweihe n statt , wenn sich dor t 
gelegentlich ein Bischof aufhielt ; so nah m z. B. in Lublin de r Weihbischo f 
von Pińsk , Niemira , Priesterweihe n vor. Priestermange l droht e trotzde m 
imme r mehr ; den n die öffentlich wirkende n Seminar e un d geheim e Aus-
bildungsstätte n konnte n nu r teilweise die Lücke n in den Reihe n der 
Prieste r füllen . 

Die Erteilun g der Firmun g war in ganz Pole n mit vielen Schwierig-
keiten verbunden . Es gab fast nirgend s Bischofsvisitationen , die gewöhn-
lich dazu Gelegenhei t boten . Oft waren die Dekan e zur Spendun g der 
Firmun g ermächtigt , ebenso wie auch dies die Generalvikar e regelmäßi g 
taten , die in den abgetrennte n Teilen der Diözese n die Bischofsgewalt ver-
traten . Die Firmun g konnt e demnac h in folgenden Diözese n unbeeinträch -
tigt gespende t werden : Pińsk , Kielce , Ùomża, Sandomierz , Krakau . Da -
gegen hatt e der Generalvika r von Lublin , Józef Kruszyński , keine Er -
mächtigun g dazu erhalten . In der Erzdiözes e Warscha u wurde die Fir -
mun g vereinzel t gespendet , besonder s in der Hauptstad t selbst. In de r 
ganzen Besatzungszei t wurde n in der Erzdiözes e insgesamt 35 000 Per -
sonen gefirmt , währen d es vor dem Kriege dor t allein im Jahr e 1939 übe r 
75 000 Gefirmt e gegeben hatte . Da s Sakramen t der Firmun g wurde wahr -
scheinlic h im ganzen GG gespendet , gewiß war es aber nich t allen Gläubi -
gen zugänglich . 
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Da s Bußsakramen t wurde auße r im Reichsga u Danzig-Westpreuße n 
ohn e Schwierigkeite n gespendet . Albert Forste r untersagt e in seinem Ga u 
die Beicht e in polnische r Sprache , was den überwiegen d polnische n Gläu -
bigen die Beicht e erschwert e oder gar unmöglic h machte . Im „Warthegau " 
durft e ma n nu r an bestimmte n Tagen (Samstag ) un d zu festgesetzten 
Stunde n die Beicht e hören . Manch e Geistlich e nahme n die Beicht e auc h 
„illegal" nac h der obligatorische n Schließun g der Kirche n um 18 Uh r ab . 
Diese Praxi s war aber nich t so gefährlich wie die Beichtabnahm e un d das 
Beichte n in polnische r Sprache , wofür ma n in s Konzentrationslage r ge-
rate n konnte . Im GG organisierte n die Pfarre r auc h Sammelbeichten , be-
sonder s in den Advents- un d Fastenzeiten . In solchen Fälle n hörte n in 
eine r Pfarre i mehrer e Geistliche , die aus der Nachbarschaf t kame n ode r 
als „Gäste " am Ort weilten , die Beichte . Doc h die Beichtende n waren zu-
meist nu r Kinde r un d Jugendliche , da die Erwachsene n bei solche r Ge -
legenhei t oft der Gefah r eine r Massenverhaftun g 'ausgesetzt waren ; u. a. 
war es üblich , die Festgenommene n zur Zwangsarbei t zu deportieren . In 
vielen Teilen des GG war die Zah l de r zum Beichtehöre n zur Verfügung 
stehende n Geistliche n sogar größer als vor dem Kriege. Dagegen macht e 
in den Reichsgaue n Danzig-Westpreuße n un d Warthelan d der Priester -
mange l ein e normal e Beichtpraxi s — wie schon gesagt — fast unmöglich . 
Im Reichsga u Danzig-Westpreuße n durfte n die wenigen belassenen Geist -
lichen allerding s ohn e Zeitbegrenzun g wirken , was ihne n das Beichtehöre n 
bei jeder Gelegenheit , z. B. bei Krankenbesuch , erlaubte . Besonder s die 
deutsche n Priester , die nich t so sehr unte r ständige r Bedrohun g lebten 
wie die eingedeutschte n Polen , (gingen dieser Praxi s nach. 7 Ein e General -
absolutio n wurde nu r in äußerste n Fälle n praktiziert , obwoh l sie von Rom 
imme r dan n zugelassen war, wenn die Ohrenbeicht e die Kräft e des Geist -
lichen überstieg . Die Osterbeicht e war hie r vor allem gemeint , aber prak -
tisch zog sie sich übe r das ganze Jah r hin . Die Beichtfrequen z war nich t 
befriedigend , was zu verstehe n wäre, wenn es sich nu r um den Reichsga u 
Danzig-Westpreuße n handelte , wo nich t alle Pole n auf Deutsc h zu beichte n 
verstande n un d die Prieste r die Beicht e auf Polnisc h nich t höre n konnte n 
(dies gilt für die Reichsdeutschen ) ode r es nich t zu tu n wagten . Aber auch 
im GG sank die Zah l de r Beichtende n erheblic h ab, was sich vielleicht nu r 
mit der allgemein zersetzende n Auswirkung der Besatzun g auch im mora -
lisch-religiöse m Bereich erkläre n läßt . 

Da s größt e Proble m für die Seelsorger war dennoc h die Spendun g der 
Krankensakramente . Dort , wo der Priestermange l ikraß auftrat , war die 
Krankenbetreuun g überhaup t problematisch ; aber auch bei Anwesenheit , 
manchma l sogar Überfüll e von Priester n gab es viele Umstände , welche 

7) Von der Praxis der in Privathäuser n anläßlic h von Krankenbesuche n ab-
genommene n Beichte n erzähl t in seinen Erinnerunge n Domher r Leo K a m i n -
s k i , der währen d des Krieges in Zempelbur g (Diözes e Kulm) als Seelsorger 
wirkte. Das Beichtehöre n dauert e in solchen Fällen auch viele Stunden . Es 
beichtete n nich t nu r die Angehörigen des Kranken , sonder n jeder, der es tun 
wollte. Vgl. Erlebnisse in Westpreußen . Gespräch e mit Domher r Kamiński , 
berichte t von E. L a w s, in: Unse r Ermlandbuch , Nr . 23 (1972), S. 96—144. 



Das religiöse Leben im besetzten Polen 1939—1945 71 

die Priester bei ihnen Krankenbesuchen großen Gefahren aussetzte, vor 
allem durch die Polizeistunde. Die Kirchenbehörden legten aber in ihren 
Verordnungen und Mahnungen gerade auf die Pflicht der Betreuung von 
Kranken und Sterbenden (ein großes Gewicht. Der Priester — hieß es — 
sollte dieser Pflicht unter allen Umständen nachkommen. Es gab auch 
Fälle, daß Laien oder Nonnen den Sterbenden oder in Lebensgefahr be-
findlichen das Viaticum heimlich reichten. In den Gefängnissen und Kon-
zentrationslagern war das meist die einzige Möglichkeit. 

5 . D i e r e l i g i ö s e U n t e r w e i s u n g 
Im GG wurde der Religionsunterricht in den Volks- und Berufsschulen 

erteilt; in den Pfarrkirchen wurde daneben der Erstkommunionsunter-
richt abgehalten. Die Zeitdauer dieser Vorbereitung hing von den ört-
lichen Gewohnheiten und Möglichkeiten ab. In vielen Diözesen war aber 
vielfach die religiöse Fortbildung ausgebaut. Mancherorts — so in Lublin 
— benutzte man jede Andacht, um katechetische Predigten zu halten. 

In den Reicbsgauen Danzig-Westpreußen und Wartheland war der Reli-
gionsunterricht völlig aus den Schulen entfernt. In der Diözese Kattowitz 
war es zwar ähnlich, aber dort konnten die Geistlichen ungestört in den 
Kirchenräumen lehren. Zum Teil praktizierte man das auch im Reichsgau 
Danzig-Westpreußen, allerdings nur in den wenigen besetzten Pfarreien. 
Am schlimmsten war aber die Lage im „Warthegau", wo einzig der Erst-
kommunionunterricht behördlich gestattet war, jedoch mit vielen Be-
schränkungen, welche die ganze Vorbereitungszeit auf knapp zehn Stun-
den reduzierten. Da dies nicht ausreichend war, suchte man den Unterricht 
auch durch private Initiativen auszuweiten. Neben den Eltern setzten sich 
oft die ehemaligen Lehrer, Mitglieder der Kirchenbruderschaften und von 
Organisationen für ihn ein. Die Methoden waren erfolgreich, wenn auch in 
der Masse nicht anwendbar. Erste Erfahrungen auf dem Wege zur gehei-
men Katechisierung wurden unter der sowjetischen Besatzung gesammelt, 
wo jede religiöse Unterweisung streng untersagt war und besonders die 
Kinder und Jugendlichen einer planmäßigen Atheisierung ausgesetzt wa-
ren. Hier — vor allem in den Universitätszentren wie Wilna und Lem-
berg — organisierte sich gleich eine Akademikerseelsorge, die dann auch 
die Jugendlichen der höheren Schulen erfaßte und insgeheim, ebenso wie 
der Schulunterricht, durchgeführt wurde. Die Mitglieder der ehemaligen 
katholischen Organisationen, wie Juventus Christiana, leisteten hier ihre 
Dienste. In Lemberg beispielsweise veranstaltete man zur Abwehr der 
Atheisierungsbestrebungen weltanschauliche Vorträge, die großen Einfluß 
ausübten. 

Eine bis heute noch nicht genug bekannte und gewürdigte Rolle ist bei 
der religiösen Unterweisung den weiblichen Orden beizumessen. Sie ver-
fügten über eine große Zahl von Institutionen, die teilweise direkt dem 
Bildungswesen gewidmet waren und dazu Gelegenheit boten. Im Jahre 
1939 waren in den Händen der Orden: 1869 Kindergärten und Kleinkin-
derkrippen, 462 Waisenhäuser, Bursen, Internate und Erziehungsanstalten, 
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darunte r 25 für sittlich bedroht e Mädchen , 477 Volks- un d Berufsschule n 
sowie 56 höher e Schulen . Die Mehrzah l der Ordensschule n wurde zwar 
von den Besatzungsbehörde n geschlossen, doch ist dafür die Zah l der von 
Nonne n geführte n Fürsorgeanstalte n manchma l gestiegen. Da s waren eben 
die Plätze , wo unte r dem Deckmante l verschiedene r zugelassener Unter -
richtsforme n auc h katechisier t wurde . Di e Ordensschwester n wirkten in 
weltliche m Gewan d auch im sowjetischen Bereich un d in den in das Reich 
eingegliederte n Gebieten . Anderswo durfte n sie ihr e Lehraufgab e auch in 
Ordenstrach t erfüllen . 

Ein wichtiger Teil der religiösen Unterweisun g fiel selbstverständlic h 
der Kanze l zu. Im „Warthegau " waren die Predigte n für Pole n praktisc h aus-
geschlossen; im Reichsga u Danzig-Westpreuße n predigte n die wenigen 
dor t wirkende n Geistlichen , zumeis t Deutsche , sehr oft aber gab es wegen 
Zeitmangel , da der Pfarre r mehrer e Kirche n bediene n mußte , auch hie r 
keine Predigt . Im GG schriebe n die Besatzungsbehörde n für die Predigte n 
eine Kontrollpflich t vor, doch konnt e diese nich t imme r durchgeführ t 
werden . Die Geistliche n beschränkte n sich beim Predige n auf (die kateche -
tische Thematik , oft behandelte n sie die katholisch e Ehe - un d Familien -
lehre . Jede s patriotisc h gefärbte Auftrete n war äußers t gefährlich un d 
hatt e nich t selten die Verhaftun g des Prediger s zur Folge . 

6. D i e s o z i a l - k a r i t a t i v e B e w e g u n g 

Nebe n der im GG behördlic h zugelassenen Wohltätigkeitsorganisatio n 
„Caritas " un d den via facti existierende n Kirchenchöre n waren in ganz 
Pole n alle polnische n Kirchenorganisatione n aufgehobe n un d verboten . 
Nich t überal l war dieser Beschlu ß konsequen t ausgeführ t worden , z. B. 
erließe n die Besatzungsbehörde n in Wilna erst 1942 eine diesbezüglich e 
Verordnung . In manche n Gegenden , so z. B. in der Provin z Oberschlesien , 
erlaubte n die Behörde n stillschweigend das Fortbestehe n solche r Organi -
satione n wie des „Dritte n Ordens" , der Marianische n Sodalitä t un d des 
Lebendige n Rosenkranzes . So war es in dem zur Diözes e Tschenstocha u 
gehörende n Teil der Provinz , währen d in der Diözes e Kattowit z diese Ver-
bänd e unte r geänderte n Name n weiterexistierten , z. B. der Dritt e Orde n 
unte r der Bezeichnun g „Verehre r des hl . Franziskus" . Unte r dem Deck -
mante l übliche r Andachte n fande n oft die monatliche n Versammlunge n 
der Mitgliede r statt . So ist es der Katholische n Aktion einigermaße n ge-
lungen , ihr Fortlebe n zu retten . Anderswo war dies abe r völlig unmöglich . 
Dafü r entfaltet e sich aber ein e geheim e Organisationsbewegung , die eng 
an die Vorkriegsforme n anknüpfte . Di e Warschaue r katholische n Ver-
bänd e erreichte n eine rege un d erfolgreich e Wirkun g besonder s auf der 
kulturellen , erzieherische n un d karitative n Ebene . Scho n im Jahr e 1941 
entstan d die sogenannt e Vereinigun g der Vorsitzenden , die eng mi t der 
Akademikerseelsorg e zusammenarbeitet e un d auch alle selbständige n 
Organisatione n in ihre r Tätigkei t koordinierte . Es sind hie r folgende zu 
erwähnen : Juventu s Christiana , Marianisch e Sodalität , Nächstenhilfe , 
Katholisch e National e Jugend , Theologenkreis , Akademische r Cho r „Am-
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brosianum " u. a. Sowohl in Warscha u als auc h in andere n Städte n spielten 
die kirchliche n Gesangverein e auch ein e de r religiösen Erziehun g ode r gar 
geistig-kulturelle n Zwecken dienend e Rolle . 

Die Kirch e entwickelt e angesicht s der vielfältigen Bedürfnisse , welche der 
Krieg mit sich brachte , eine möglichs t brei t angelegte Wohltätigkeit . Es wa-
ren wieder die weiblichen Ordensgemeinschaften , die dan k ihre r Erfahrun -
gen un d ihre r eigenen karitative n Werke dieser Auf gäbe in besondere r Weise 
nachkamen . Vor dem Kriege hatte n die weiblichen Kongregatione n zahlreich e 
Fürsorgeanstalte n geleitet ; Ordensschwester n hatte n in 248 von insgesam t 
749 in ganz Pole n existierende n Krankenhäuser n gearbeitet , das macht e 
also run d 33 v. H. aus. Schwester n übte n auch zumeis t die Wohltätigkei t 
innerhal b der Pfarre i aus. Im GG wirkte — wie schon gesagt — nu r ein e 
kirchlich e Wohltätigkeitsorganisation , die „Caritas" . In Wirklichkei t aber 
war die kirchlich e Wohlfahr t auch dadurc h verbreitet , daß die Geistliche n 
in hohe m Maß e in dem „Hauptfürsorgeausschuß " (RG O =  Rad a Gùówna 
Opiekuńcza) , dem oberste n Gremiu m aller freien polnische n Fürsorgeein -
richtungen,  un d in den diesem untergeordnete n „Polnische n Füfsorge -
komitees " (PK O =  Polskie Komitet y Opiekuńcze ) in den Städte n un d 
Kreisen mitwirkten . Außerde m war jede Pfarre i mit der Armenfürsorg e 
beauftragt . Schon im Jahr e 1939 beganne n die ersten spontane n un d orga-
nisierte n Aktionen . Ma n mußt e für die verwundete n un d gefangenge-
nommene n polnische n Soldate n sorgen, dan n wieder für die Flüchtling e 
aus den Westgebieten Polens , die nich t sofort nac h Haus e zurückkehre n 
durften , weiter auch für die aus diesen Gebiete n Ausgesiedelten . Die aus 
dem „Warthegau " vertriebene n Pole n waren im GG zumeis t ohn e Mitte l 
zum Leben . Die Kirch e organisiert e dahe r durc h die „Caritas " oder durc h 
heimlic h wirkend e „Vinzenzkonferenzen " einmalig e oder in seltene n Fäl -
len auch ständig e Hilfe . Besonder s war sie unentbehrlic h für die ohn e 
Lebensunterhal t bleibend e Intelligenz . Dafü r sorgten die zumeis t von 
Nonne n geleitete n Volksküchen . Ein Proble m für sich war die Kin -
derfürsorge ; hauptsächlic h ging (es um Waisen, aber nich t selten auch um 
gesundheitlic h bedroht e Stadtkinder , für die Ferie n (auf dem Land e orga-
nisier t wurden . All diese Unternehmunge n machte n manchma l enorm e 
Geldsumme n erforderlich , die praktisc h nu r aus den gesammelte n Opfer-
gaben zu erhalte n waren . In Warscha u kame n in nu r dre i Monate n des 
Jahre s 1943 auf (diesem Wege etwa 1 400 000 Zlot y zusammen , die für 
hungernd e Kinde r bestimm t waren . Geldsammlunge n organisiert e ma n in 
allen Diözese n des GG , die Anregun g dazu ging aber vor allem vom Erz -
bischof von Krakau , Fürs t Adam Stefan Sapieha , aus. In Tarnó w stellte 
ma n fest, daß die karitative n Fond s im Vergleich zur Vorkriegszeit auf 
das Zehnfach e angestiegen waren . In den in das Reich eingegliederte n 
Gebiete n war — auße r in Kattowit z — jede kirchlic h organisiert e Wohl-
tätigkei t unmöglic h geworden , was aber nich t bedeutete , daß dor t die 
kirchlich e Initiativ e im karitative n Bereich völlig aufgehör t hatte . Ma n 
brauch t nu r die Paketsendunge n an die Lagerhäftling e zu erwähnen , die 
zum Teil den Pfarrgeistliche n zu verdanke n waren (u. a. dem spätere n 
Kardina l Bolesùaw Kominek) . 
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7. S o n d e r s e e l s o r g e : U n t e r g r u n d , L a g e r u n d 
G e f ä n g n i s s e 

Die Teilnahm e der Geistliche n a n der konspirative n Befreiungsbewe-
gung erreicht e gewiß im GG ihre n Höhepunkt . Nac h 1941 betrifft das auch 
die östliche n Gebiet e Polens , auf welche die geheime n polnische n Kampf -
verbänd e ihre n Wirkungskrei s ausgedehn t hatten . Alle Untergrundorgani -
sationen , die den Befreiungskamp f führten , hatte n gewöhnlic h (eigene 
Feldgeistliche . In vereinzelte n Fälle n gab es solche auch bei den links-
orientierte n Organisatione n wie z. B. der Volksarmee (Armia Ludowa) . Es 
gibt heut e selbstverständlic h keine zuverlässigen Quellen , die genau e 
Angaben darübe r machen , wieviele Feldseelsorge r bei den Verbände n der 
Heimatarme e (Armia Krajowa) un d bei den Bauernbataillone n täti g wa-
ren . Nu r in Einzelfälle n verfügt ma n heut e übe r genau e Zahlen ; so weiß 
ma n z. B., daß es in Warscha u un d Umgebun g insgesamt 45 Prieste r gab, 
die der Untergrundbewegun g angehörten . 

Noc h schwieriger ist es, heut e die Teilnahm e von Geistliche n am gehei-
me n Bildungswesen genaue r zu erforschen . An allen Orten , wo Unterrich t 
im Geheime n (erteil t wurde , wirkten gewöhnlic h Prieste r als Religions -
lehre r mit , ode r sie lehrte n auc h ander e Fächer , sehr oft Latein . Die Or-
densangehörige n spielten auch hie r eine bedeutend e Rolle , schon dadurch , 
daß die Klöste r nich t selten als Bildungsstätte n zur Verfügung standen . 

Es ist hie r noch zu bemerken , daß sowohl in (den zahlreiche n Konzen -
trationslager n wie in den Gefängnisse n nac h Möglichkei t eine konspirativ e 
Seelsorge verrichte t wurde . Da s tate n zum größte n Teil die .eingekerker -
ten Priester , aber oft kam die religiöse Tröstun g auch von auße n her . 
Dabe i war die Mithilf e von Laien unerläßlich . Die heut e schon  zahlreic h 
vorliegende n Erinnerunge n ehemalige r Häftling e zeigen besonder s die 
Zuständ e in den berüchtigte n Gefängnisse n wie Pawia k un d Serbia in 
Warschau , Montelupic h in Krakau . Aber auch im sogenannte n Schloßge -
fängnis in Lublin gab es Wege, das Allerheiligste Sakramen t den Häft -
lingen zu bringen . Oft wurde n auch die zum Tod e verurteilte n benach -
richtigt,  wann un d wo für sie die Messe gefeiert würde , dami t sie diese im 
Geist e miterlebe n konnten . Von großer Bedeutun g war auch die Seelsorge 
in den Durchgangslagern , aus welchen die Festgenommene n zur Zwangs-
arbei t verschickt wurden . Es waren zumeis t junge Leute , für die eine 
geistige Unterstützun g sehr wichtig war. Es waren vor allem Ordensgeist -
liche (Salesianer , Pallotiner) , die sowohl in den Lagern wie auch weiter im 
Reich die Zwangsarbeite r begleitete n un d betreuten . Ehemalig e Häftling e 
bezeugen heut e oft das Phänome n eine r eigenartige n Frömmigkeit , die 
sich in den Gefängnisse n ausbreitete . Da s wesentlich e war hie r ein ge-
meinsame s Gebet , das sie damal s un d noc h heut e als außerordentlic h 
intensi v un d ergreifend fanden . 

Zusammenfassen d müßt e ma n hie r eigentlic h eine n Versuch wagen, die 
wichtigsten Punkt e der religiösen Aktivitäten , sowohl die von der offiziel-
len Kirch e gesteuerte n wie die sponta n von den Laien entfalteten , zusam -
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menzustellen. In Wirklichkeit ist es aber keine leichte Aufgabe, da dieser 
Beitrag ja n u r im großen und ganzen die Verhältnisse im religiösen Be-
reich während der Besatzungszeit skizziert. Die Verfasser der Einzelbear-
bei tungen geben viele sehr verschiedene Einzelereignisse wieder, die für 
das Verhal ten ausgewählter Gruppen oder Einzelpersonen symptomatisch 
waren. Die hier dargebotene Gesamtdars te l lung mußte aber auf Einzel-
hei ten verzichten. Deshalb drohte hier immer die Gefahr e iner verfäl-
schenden Einseitigkeit. Vielleicht en tha l ten die hier ausgewer te ten Einzel-
forschungen viel meh r wesentliches Material, (als dieser Bericht es e rken-
nen läßt. Deshalb darf e r nur als (eine Einführung in das Studium des hier 
vorgestell ten Problems gelten. 

S u m m a r y 

Religious Life in Occupied Poland 1939—1945. 
Results of a Symposium at Lublin in 1979 

From 12 to 14 November 1979, a scientific Symposium being devoted to the 
subject defined in the title above was held at the Katholic University in Lublin. 
About 50 experts gave lectures describing the religious Situation in the dioceses 
and in some Orders of occupied Poland. The publication of the extended lectures 
can be expected this very year, 1982 — except the contributions ref erring to 
both eastern church provinces of Lemberg and Wilna, which are not handed 
in yet. 

The attitude of the occupation authorities towards the Church in Poland was 
not the same in all regions. An appreciable difference can be noticed between 
the territories incorporated in the German Reich and the Government General 
(Generalgouvernement, GG). In the incorporated territories, except Eastern 
Upper Silesia, the religious weif are was largely disorganized; in the GG, 
however, it basically survived, though with restrictions in some cases. The 
pastoral work, however, was not allowed to cultivate patriotic-Polish traditions, 
which, nevertheless, took place under the disguise of various church events. 
The greatest difficulties with regard to religious welfare were caused by the 
persecution of many priests, many of them were killed in the concentration 
camps or were eliminated from their pastoral work by imprisonment. 

The female and male Orders were practically cancelled in the territories in-
corporated in the German Reich except some of the houses belonging to Orders 
in the diocese of Kattowitz in Eastern Upper Silesia. In the GG and in the 
eastern territories of Poland, however, most of the Orders could practise an 
almost normal work, though being considerably restrained in their development. 
Charity was practised in particular by female Orders. 

In the territories being incorporated in the Reich, where (in the Reicfisgau 
Wartheland) the church was divided also with regard to national criteria, the 
religious welfare as regards the Poles was restricted by numerous decrees, and, 
in addition, badly handicapped because of the lack of priests (not even one 
priest was available to one district). Therefore a great restriction of the pastoral 
work, as regards these territories, could be registered, which could be noticed 
to some extent also in many country rectories in the GG, though from quite 
different reasons. On the other hand religious life in many towns of the GG 
was extended. This was caused also by the high number of priests living there 
(in the GG there were many priests from the Western territories after having 
been forced to flee from there). The flourishing religious life supported also the 
national consciousness of the faithful. 


