
„BODENORDNUNG IM GENERALGOUVERNEMENT” 
HITLEROW SKI PLAN GENERALNEJ PRZEBUDOWY STRUKTURY ROLNEJ

W GENERALNEJ GUBERNI

Publikow any poniżej dokum ent znajduje się w archiw um  Głównej 
Komisji Badania Zbrodni H itlerowskich w aktach Okręgowej Komisji 
Badania Zbrodni H itlerow skich w Krakowie w sprawie b. zastępcy F ran 
ka i szefa rządu GG Józefa Bühlera, w tomie 108. Jest to projekt siódmego 
oddziału — ustroju rolnego i robót rolnych (Bodenordnung und Land
arbeit)1 w wydziale wyżywienia i rolnictw a rządu GG. Opracowany został 
przez kierow nika tego oddziału dr K arla K uchenbäckera, będącego rów 
nocześnie kierow nikiem  Głównego Urzędu Ziemskiego (Hauptlandamt). 
Zamieszczony tu  tekst został powielony w lutym  1941 roku w 100 egzem
plarzach i przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego.

Genezę publikowanego dokum entu ustalić można w oparciu o „Dziennik 
Hansa F ran k a” . Dotyczy to również określenia wagi urzędowej oraz 
losów pro jek tu . 1 sierpnia 1940 r. generalny gubernator GG Hans Frank 
przeprow adził rozmowę z kierow nikiem  wydziału wyżywienia i rolnictwa, 
noszącym ty tu ł krajowego przywódcy chłopów (Landesbauernführer) 
i rangę dowódcy brygady SS — H ellm utem  Körnerem . Ten ostatni, 
poinformowawszy go o zasadach, na których zamierzał oprzeć nowy 
ustrój ro lny  GG (Bodenordnung), zwrócił się do Franka o upoważnienie 
go do podjęcia prac nad opracowaniem  odpowiedniej ustaw y o ziemi. 
F rank  w yraził na to zgodę2. 3 m aja 1941 r. K örner wraz z autorem  publi
kowanej w ersji projektu  Bodenordnung im  Generalgouvernement , Ku- 
chenbäckerem , przedłożyli go Frankowi. P rzy te j okazji doszło do krótkiej 
rozmowy wokół p ro jek tu3. F rank  zadecydował, że pro jek t wraz z przed
łożonym mu równocześnie przez K öm era długofalowym  planem  rozwoju

1 W późniejszym  okresie oddział ten sta ł się czw artym .
2 D ziennik H ansa F ranka, Tagebuch 1940, III ,  k. 753-755.
3 Tamże, Tagebuch 1941, II, k. 415-419. W rozmowie uczestniczył także dyplo

mowany ro ln ik  Jahn. K uchenbäcker jako zasadniczy cel p ro jek tu  przedstaw ił 
Frankow i likw idację drobnych gospodarstw , wywłaszczenie ich gruntów  oraz 
utworzenie w ielkich państw ow ych gospodarstw  o obszarze 200-300 hektarów  
(Reichshöfe).
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110 „Bodenordnung im Generalgouvernement”

rolnictw a GG (Aufbauplan für die Ernährung und Landwirtschaft im  
Generalgouvernement) stanie się przedm iotem  dyskusji na posiedzeniu 
rządu4. Doszło do niej 20 maja. W yrażano w dyskusji nieliczne, ale dość 
zasadnicze obiekcje co do niezsynchronizowania przebudowy rolnictwa 
z perspektyw am i rozwoju przem ysłu, w spraw ie pokrycia kosztów sfi
nansowania reform y oraz co do zabezpieczenia rozwoju osadnictwa nie
mieckiego w GG. Frank zam ykając dyskusję wyraził pogląd, że plan 
jest wyrazem  wejścia G eneralnej G uberni w nową fazę rozwoju gospo
darczego. Po etapie traktow ania GG jako zdobyczy, a później nastaw ie
nia jej potencjału gospodarczego w m aksym alnym  stopniu na zaspokoje
nie potrzeb wojennych Rzeszy — zdaniem Franka — nadchodził etap, 
w którym  miało następować przystosowanie jej do stru k tu ry  Rzeszy. 
Równocześnie zapowiedział odejście od dotychczasowej zasady trak tow a
nia GG jako siedziby narodu polskiego, napom ykał o przyszłej koloni
zacji tego kraju . F rank zakończył stw ierdzeniem , że po rozpatrzeniu 
zgłoszonych obiekcji plan zostanie przedstaw iony do realizacji, i wyraził 
nadzieję, że wejdzie w życie od 1 stycznia 1942 r.

W polskich archiwach brak m ateriałów , które by informowały o dal
szym losie omawianego projektu  na szczeblu władz centralnych. Został 
on wstępnie zaaprobowany przez generalnego gubernatora, a jak  wynikało 
ze wspomnianej rozmowy w dniu 3 m aja, upoważnionym do w prow a
dzenia projektu  w życie w jego imieniu był prezydent wydziału wyży
wienia i rolnictwa. Obowiązki kierownika tego wydziału pełnił po przej
ściu K örnera do zarządu Kocha5 — Nauman. Tenże na sesjach w yjaz
dowych rządu GG, odbytych w październiku 1941 r. w Lublinie i Rado
miu, zapowiadał wprowadzenie w życie Bodenordnung6. Praktyczne kroki 
dla zrealizowania go zapowiadali też w swych referatach na sesjach 
październikowych kierownicy wydziałów wyżywienia i rolnictw a tych 
dystryktów . Podobną zapowiedź znaleźć można w berlińskim  periodyku 
gospodarczym „Die neue W irtschaft” w num erze z 1942 roku poświęconym 
całkowicie sprawom gospodarczym GG7. Z zapowiedzi tych nie sposób

4 ,,Er halte es für geboten, dass der E ntw urf dieser Bodenordnung in einer 
Sitzung der Regierung eingehend besprochen und dann im A nschluss der P lan  
von ihm unterzeichnet w erde”.

5 H ellm ut K örner po zajęciu przez Rzeszę części ZSRR stanął na czele w y 
działu rolnego w  zarządzie kom isarycznym  U krainy, stając się bliskim  w spó łp ra
cownikiem Kocha. Uzyskał tu  opinię zwolennika jak najbardziej bezwzględnego 
kursu  wobec ludności ukraińsk iej. A lexander D a l l i n ,  G erm an Rule in Russia 
1941 — 1945, London 1957.

6 Dziennik H ansa F ranka, Regierungssitzungen 1941, X -X II, k. 14-15, 36, 104-105.
7 Nr 8/9, art. d r H a l t m a n n a  w wydziale planow ania przestrzennego 

pt. „O rdnung im M ittel-W eichselraum ”.

http://rcin.org.pl



,,Bodenordnung im Generalgouvernement” 111

zorientow ać się, czy po dyskusji na forum  rządu GG przygotowano sko
rygow aną w ersję publikowanego B odenordnung . Ponadto pozostają do 
ustalenia przyczyny niepodjęcia na zapowiedzianą skalę realizacji p ro
jek tu  wydziału wyżywienia i rolnictw a.

Bodenordnung im Generalgouvernement  to p lan generalnej przebu
dowy s tru k tu ry  rolnej GG w duchu ekspansji hitlerow skiej na wschód. 
Pierw sza jego część poświęcona jes t udowodnieniu konieczności takiej 
rekonstrukcji. Uzasadnienie stanowią wyłącznie aspekty interesów ekono
micznych i kolonizacyjnych Rzeszy. Dalsza część poświęcona jest spre
cyzowaniu kierunku przebudow y stru k tu ry  rolnej GG8. Wzór nowego 
modelu upatru je  się w  skorygowanej s truk tu rze  północnej Turyngii. 
Skorygowanym , gdyż przew idyw ał szerszy zakres własności ziemskiej 
o obszarze 50 — 300 ha, objęcie nią 50% gruntów . W ciągu 20 lat miano 
objąć rekonstrukcją 4 m iliony hektarów , czyli ponad połowę użytków 
rolnych GG. Roczny kontyngent sięgałby 200 tysięcy hektarów.

N ajistotniejsze znaczenie m ają jednak rozważania nad tym, jaką 
drogą m iała nastąpić powyższa przebudowa ustro ju  rolnego ziem pol
skich. Około 700 000 m ałych i najm iejszych gospodarstw  (2-10 ha) miało 
ulec łączeniu w duże posiadłości. Rocznie miano tworzyć tą drogą 500 za
gród o powierzchni 150 — 300 hektarów . N ader istotnym  rezultatem  
tej akcji miało być stw orzenie rezerw uaru polskiej siły roboczej na po
trzeby Rzeszy, do dyspozycji władz okupacyjnych9. Wywłaszczone grun ty  
polskie m iały być wydzierżawione, już jako g ru n ty  państwowe, pozosta
łym  polskim gospodarstwom  do czasu przekazania ich w dzierżawę nie
mieckim osadnikom. P rogram u tego osadnictwa projekt nie precyzuje. 
Jest on jednak ogólnie znany od strony planów adm inistracji okupa
cyjnej w zakresie rolnictw a. Ogólnie mówiono o tym  we wspomnianej 
wyżej rozmowie Franka z K örnerem  w dniu 3 m aja i podczas dyskusji 
nad Bodenordnung  na posiedzeniu rządu GG. Planowano, że w ciągu 
20 lat osiedli się w GG 30 000 osadników. K örner uważał, że liczbę tę 
uda się uzyskać z Rzeszy.

Omówione założenia Bodenordnung  upoważniają do stwierdzenia, że 
nie tylko ze strony Him m lera, jako komisarza dla spraw  umocnienia 
niemieckości, czynione były  przygotowania do germ anizacji GG — co 
znalazło wyraz zarówno w  postulacie objęcia jej przez Generalplan Ost, 
jak i w akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie. Drugi nu rt rozwijał 
się w łonie adm inistracji GG. W 1941 roku, kiedy Frank myślał o szyb

8 Od s. 122.
9 Liczono na 600 tysięcy rodzin w ciągu 20 lat.
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kiej in tegracji GG z Rzeszą, nabierają one form y wysoce skonkretyzo
wanej.

Chociaż pro jek t Bodenordnung im Generalgouvernement  omawiany 
był łącznie z Aufbauplan für die Ernährung und Landw irtchaft im 
Generalgouvernement, nie możemy wykazać m erytorycznego związku 
między nim i ze względu na brak tego planu w naszych archiwach.

Publikow any dokum ent był aktem  tajnym  i prawdopodobnie nie zna
nym  polskiemu podziemiu. Zwróciło ono jednak uwagę na zakrojone na 
szeroką skalę przygotowania władz okupacyjnych do likw idacji polskich 
gospodarstw karłow atych, co przecież stanowić miało zasadniczy elem ent 
Bodenordnung.

Czesław Madajczyk
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B O D E N O R D N U N G  IM  G E N E R A L G O U V E R N E M E N T  

V O N  D R  K A R L  K U C H E N B Ä C K E R  1

R egierung des G eneralgouvernem ents A bteilung E rnährung 
und L andw irtschaft U nterabteilung VII

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

1. D ie  „ p o ln is c h e  W ir t s c h a f t”
2. D ie  A g r a r s t r u k t u r

a) B e t r ie b s g r ö s s e n v e r t e i lu n g
b) B e s i tz z e r s p l i t te r u n g
c) B e v ö lk e r u n g s v e r te i lu n g

3. D ie  A u fg a b e n  im  G e n e r a lg o u v e rn e m e n t
4. D ie  O rd n u n g  d e r  A g r a r s t r u k tu r
5. D ie  g e g e n w ä r t ig e  A rb e it  d es  H a u p t la n d a m te s
fi. D ie  z u k ü n f t ig e n  A u fg a b e n  des H a u p t la n d a m te s
7. D ie  E r fo lg e  d e r  B o d e n o r d n u n g s a rb e i t

a) E rz e u g u n g s s ite ig e ru n g
b) A r b e i t s k r a f te r s p a r n i s
c) A u s w ir k u n g e n  a u f  d ie  g e w e rb lic h e  W ir ts c h a f t

8. D ie  F in a n z ie r u n g  des B o d e n o rd .n u n g s p ro g ra m m s
9. D ie  V o ra u s s e tz u n g e n

1. D i e  „ p o l n i s c h e  W i r t s c h a f  t ”.

M ancher, der zum ersten Male über die deutsche G renze nach Osten führt, 
kenn t von Polen nicht v iel m ehr, als diese landläufige Redewendung. In m an
cherlei G esta lt bestätigen sich ihm nun seine Vorstellungen. Er flucht auf die 
schlechten S trassen  und Wege, auf denen kein Fortkom m en ist, ihn ärgern die 
Tag und N acht die L andstrasse bevölkernden Kolonnen von Menschen und 
F uhrw erken, die niemals abzureissen scheinen, er w undert sich über das magere 
kleine Vieh, das in den Strassengräben, au f den Feldrainen oder an den W ald
rändern  herum botanisiert, wo es doch nichts findet, und über die Menschen, 
die dabeistehen, oft m ehr als es T iere sind, und die von morgens bis abends in 
den lieben langen Tag h inein träum en. Er sieht se itw ärts des Weges die schmalen 
A ckerstreifen, die bald in die F luren hineinzufliehen scheinen, und bald in w irrem  
D urcheinander die Landschaft in tausende kleine und kleinste Fetzen zerreissen. 
Sein Auge üb t K ritik  an der A ckerbestellung, an den Saaten  und an der Ernte, 
an allen; am w enigsten v ie lle ich t an dem braven P anje , der schlecht und recht 
hinter seinen vorsin tflu tlichen  A ckergeräten einherstolpert. Er stellt fest, dass ein 
Dorf so unzulänglich ist w ie das andere, und eine H olzkate so eng, dreckig und 
m it M enschen überfüllt, w ie alle. Und diese Eindrücke findet er Tag fü r Tag 
w ieder von neuem  bestätigt. Er en tsinn t sich, daheim  nichts ähnliches gesehen 
zu haben. So p räg t sich ihm das äussere Bild dieses Raum es und er frag t sich 
unw illkürlich, w arum  es so ist. Er sucht nach Erklärungen.

1 D r K a ro l K u c h e n b ä c k e r  z a jm o w a ł w  p o ło w ie  1941 r o k u  s ta n o w is k o  k ie ro w n ik a  w y d z ia łu  
u s t r o ju  ro ln e g o  i p r a c  ro ln y c h  o ra z  G łó w n e g o  U rz ę d u  Z ie m s k ie g o . W  1942 ro k u  o p ra c o w a ł 
w s tę p n y  w a r ia n t  p l a n u  o s a d n ic tw a  n ie m ie c k ie g o  n a  Z a m o js z c z y ź n ie .

N a jn o w sz e  D z ie je  P o ls k i 8

S. 113 
S. 114 
S. 114 
S. 114 
S. 115 
S. 121 
S. 123 
Ş. 125 
S. 129 
S. 132 
S. 132 
S. 134 
S. 135 
S. 135 
S. 137
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2. D i e  A g r a r s t r u k t u r .

W ährend des Bevölkerungszuwachs der L andw irtschaft im D eutschland und 
in  anderen  S taaten  W esteuropas seit Jah rzehn ten  in andere B erufe abström te, ja 
oft sogar dieser Strom  zur L andfluch t ausartete, konnte sich im  Gebiet des 
jetzigen G eneralgouvernem ents keine derartige W anderungsbewegung vollziehen. 
Im  verflossenen Polen w aren w eder durch öffentliche A ufgaben, doch durch die 
Entw icklung der gew erblichen und industriellen  W irtschaft A rbeitsm öglichkeiten 
ausserhalb  der L andw irtschaft gegeben. Im  H andw erk und im H andel hatte  sich 
der Ju d e  b re it gem acht. So gab es fü r die w achsende polnische Landbevölkerung 
n u r  eine Existenzm öglichkeit. Auf wenigen Fetzen Land, und seien sie auch noch 
so klein, ein küm m erliches Dasein aufzubauen. D am it fü h rte  die Zunahm e der 
Landbevölkerung zu einer im m er w eiter fortschreitenden B odenzersplitterung durch 
E rb teilung, K leinpacht und G rundstücksverkauf. D ie „N achfrage” nach einem 
S tück Land trieb  die Bodenpreise und Pachtgelder ins Ungemessene, so dass sie 
n ich t n u r w esentlich über den Bodenpreisen des Reiches lagen, sondern w eit 
über die w irtschaftliche T ragbarkeit hinausgingen. Mit der Bodenzersplitterung 
sank die A rbeitsleistung der M enschen und die Erzeugungsleistung auf dem Boden 
im m er m ehr. Dagegen w uchsen der H unger und die Verelendung m it all ihren 
Begleiterscheinungen. Sie sind es, die von einem Ja h r  zum  anderen den traurigen 
„W irtschaftsausgleich” der polnischen L andw irtschaft herbeiführen . Ebenso wie 
der H unger zum Jah resab lau f des P an je  gehörte, gehörte dazu auch von jeher 
das Faulenzen. Er em pfand beides als eine höhere O rdnung und m achte sich 
d arü b er wenig Gedanken. Vor allem , w eil er selbst n ich t in der Lage w ar, sich 
zu helfen.

N ur wenige m achen sich die Mühe, einm al die Zusam m enhänge zu untersuchen 
und in das innere S truk turgefüge hineinzusehen, obwohl diese U ntersuchung 
allein  zu r E rkenntnis der richtigen A bhilfem assnahm en führen  kann.

Das Gefüge der A g ra rs tru k tu r eines Gebietes w ird  von allem  durch 3 H auptm erk
m ale charak terisiert:

die landw irtschaftliche B etriebsgrössenverteilung, 
die B esitzverteilung und 
die B evölkerungsverteilung.

a) B e t r i e b s g r ö s s e n v e r t e i l u n g :  Uber 60% der landw irtschaf
tlich  genutzten  Flächen befinden sich in den Betriebsgrössenklassen un ter 10 ha, 
über 80% in den G rössenklassen u n te r 50 ha. N ur etw a 700 Betriebe im gesam ten 
G eneralgouvernem ent haben eine landw irtschaftliche N utzfläche von m ehr als 200 ha. 
A uch diese B etriebe sind in den letzten  20 Jah ren  durch die von der polnischen 
Regierung im Zuge der A grarreform  geförderte Parzellierung, die das G rundübel 
selbstverständlich  niem als beseitigen, sondern n u r vergrössern  konnte, sta rk  
angegriffen worden.

W ährend auf 100 ha landw irtschaftlicher N utzfläche im Deutschen Reich 11,4 
B etriebe entfallen , in  M itteldeutschland 13, in H annover 11,5, in Schleswig-Holstein 
5,6 sind es im G eneralgouvernem ent auf 100 ha 20 B etriebe; in Tarnow  29,1; in 
O patow  22,5 und in Hrubieszów 17,2.

b) B e s i t z v e r t e i l u n g :  Die m eisten F lu ren  sind  in  tausende von 
F etzen zerrissen. Auch die k leinsten Betriebe bestehen aus einer Unzahl w eit
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v ers tre u te r  Parzellen, die w eder nach Lage, Form  und nach Grösse eine zwecks- 
mässige landw irtschaftliche N utzung zulassen.

F luren , w ie sie auf den D arstellungen (S. 117) gezeigt sind, finden sich überall 
im G eneralgouvernem ent. Sie bedecken etwa die H älfte der gesam ten la n d w irt
schaftlichen  Nutzfläche. D urchschnittliche Parzellen  grössen von ¾ bis Vs ha 
sind durchaus norm al. Ebenso gehören 50 bis 100 Parzellen  je B etrieb keineswegs 
zu den B esonderheiten 2. Lang gestreckte, über m ehrere K ilom eter sind hinziehende 
d afü r aber n u r w enige M eter breite A ckerstücke finden sich ebenfalls überall. 
Die m eisten G ründstücke sind auf Wegen nicht zu erreichen. In  den G em ar
kungen herrsch t in der Regel noch Flurzw ang, ein H indernis fü r  die W eite ren t
w icklung der L andw irtschaft. D er grösste Teil der A rbeitsk raft w ird  durch nutzloses 
H erum laufen  der M enschen „zwischen den F eldern” verschw endet, ohne eine 
w irk liche L eistung zu zeitigen. Man kann  sich die M ühe m achen und die G renzlänge 
der einzelnen Besitzstücke eines Hofes ausrechnen und kom m t dann zu m ärchen 
haften  Ergebnissen. So z. B. w enn die G esam tlänge der A ckerstücke eines Hofes 
m it n u r 15 ha landw irtschaftlicher N utzfläche 45 km  beträg t und dam it ru n d  
100 m al so lang ist, w ie die Seiten des gleichgrossen Q uadrates. W enn m an sich 
vorstellt, dass der Bauer, w enn er auch n u r einm al an jedem seiner Felder en tlang
lau fen  w ollte, einen G ew altm arsch an tre ten  m üsste, der einen ganzen Tag lang 
ihn voll in A nspruch nim m t und bei dem er sich n ich t einm al längere R uhepausen 
gönnen kann. Man kann  w eite r ausrechnen, w ie oft ein B auer seine G eräte auf 
seinen A ckerw agen auf — und ablädt, w enn er arbe itet und von einem A ckerstück 
zum anderen ziehen muss.

W enn als B etriebsw irtschaftler m it dem R echenstift an diese V erhältnisse 
herangeht, legt ihn bald w ieder beiseite, es ist zwecklos. E r findet vielleicht 
m anche w underliche Zahl heraus, niem als aber einen w irklichen A usgangspunkt 
fü r eine zweckmässige B etriebsorganisation.

c) B e v ö l k e r u n g s v e r t e i l u n g :  Die dichte Bevölkerung des 
G eneralgouvernem ents m it 140 Menschen je qkm, ist zu ¾ landw irtschaftliche 
Bevölkerung. Auf 100 ha landw irtschaftlicher N utzfläche leben im G eneralgouver
nem ent 100, in vielen B ezirken sogar bis zu 130 landw irtschaftliche B erufszuge
hörige. Das ist m ehr als das D oppelte des D eutschen R eichsdurchschnitts. W ährend 
in M itteldeutschland etwa 50 landw irtschaftliche Berufszugehörige auf 100 ha 
landw irtschaftlicher N utzfläche gezählt w erden, sind es in Nord — und O stdeutsch
land nur 35 — 40, in S üddeutschland, vor allem  im Südw esten 60 — 70 la n d 
w irtschaftliche Berufszugehörige.

Soweit die charak teristischen  M erkm ale der A gra rstruk tu r, die das innere Gefüge 
des Raum es deutlich machen.

Wer diese Zusam m enhänge zu lesen versteh t, findet die E rklärungen fü r die 
grossen M issstände, nicht allein  fü r die w irtschaftliche M inderleistung oder für

2 K u c h e n b ä c k e r  p rz e ja s k ra w ia  o k r e ś la j ą c ,  że  s z a c h o w n ic a  s ię g a ją c a  50 — 100 p a rc e l  n a  g o s p o 
d a rs tw o  n ie  b y ła  n a  z ie m ia c h  p o ls k ic h  rz a d k o ś c ią .  I n n e  d a n e  p rz y to c z o n e  w  p a r a g r a f ie  
„ S t r u k t u r a  a g r a r n a ”  o p ie ra ją  s ię  p ra w d o p o d o b n ie  n a  p rz e d w o je n n y c h  p o ls k ic h  d a n y c h . W y d a ją  
s ię  o n e  w ia ry g o d n e ,  p o m im o  że n ie  p rz e p ro w a d z i l iś m y  d o tą d  s p ra w d z e n ia  n ie m ie c k ic h  o b lic z e ń  
d la  o b s z a ru  o b ję te g o  w  o k re s ie  w o jn y  n a z w ą  G e n e r a ln e j  G u b e rn i.  P o d a ję  ty lk o  p rz y k ła d o w o , 
że d a n e  o u k ła d z ie  w ła sn o ś c i n a  ty m  o b s z a rz e  (a. B e t r ie b s g r o e s s e n v e r te i lu n g )  n ie  o d b ie g a ją  
od  d a n y c h  p o ls k ie g o  s p is u  d la  w o je w ó d z tw  c e n t r a ln y c h  i p o łu d n io w y c h . D a n e  d o ty c z ą c e  
w y so k o śc i p lo n ó w  (N ie d rig e  R o h e r t r a e g e )  o ra z  ilo śc i b y d ła  p rz y  p o ró w n a n iu  z d a n y m i 
M ałe g o  R o c z n ik a  S ta ty s ty c z n e g o  z 1939 r. n ie  w y k a z u ją  w ię k s z y c h  o d c h y le ń .
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das derzeitig im W iderspruch zu den natürlichen  W achstum sbedingungen stehende 
K u ltu rarten  — und A nbauverhältn is , sondern ebenso fü r  die sich dem Auge 
darbietende Zerstörung des L andschaftsbildes und sein frem des Gepräge, ja sogar 
fü r viele E igenschaften des polnischen M enschen. Ebenso erkenn t er die Z u
sam m enhänge, die zwischen den K om ponenten der A g ra rs tru k tu r  und den unge
w ohnten Bildern rechts und links der L andstrasse bestehen, die seine ersten 
Eindrücke so auffällig bestim m ten. Die tieferen U rsachen fü r die „polnische 
W irtschaft” sind ihm kein R ätsel m ehr.

Seine Eindrücke und Schlussfolgerungen findet er zum Ü berfluss im Niederschlag 
der S ta titik  reichlich bestätigt.

N i e d r i g «  R o h e r t r ä g e  — g e r i n g e  E r z e u g u n g

Die durchschnittlichen ha — Erträge der landw irtschaftlichen  K ulturpflanzen 
im G eneralgouvernem ent liegen w eit un ter den D urchschnittserträgen  des Reiches; 
auch in sehr günstigen Teilgebieten, z. B. in den K reishauptm annschaften  Miechów, 
Tarnów, Opatów und Grójec sind die E rträge sehr viel geringer als in den 
deutschen Vergleichsgebieten. D araus ergibt sich, das die im G eneralgouvernem ent 
zu hebenden Erzeugungsreserven ausserordentlich gross sind.

G eb ie t R º “ en  
dz/na

W eizen
dz/ha

H afer
dz/ha

G erste
dz/ha

K a r to ffe ln
dz/ha

R üben
dz/ha

G e n era lg o u v e rn em en t
(D u rch sch n itt) 11,7 11,7 11,3 1 2 ,- 125, — 192,-

R eich
(D u rch sch n itt 1934-38) 17,3 2 2 ,- 23,0 20,2 191,5 344,7

T arn ow  10,1 9,7 10,1 1 2 ,- 106,— 177,-
H ru b ieszó w  12,6 12,8 12,6 13,3 132,- 188,-
O p atów  13, — 1 4 ,- 13,2 14,4 148,- 208,—
G rójec  11,3 12,2 11,9 12,6 138,- 131,-

S a ch sen  21,— 25,9 24,8 23,3 214,1 357,7
B a d en  15,3 19,9 17,6 18,— 203,2 328,5
M eck len b u rg  16,— 20,1 19,2 2 2 ,- 193,8 300,9
T h ü r in g en  17,— 23,4 2 2 ,- 2 3 ,- 185,6 311,9

H u n g e r n d e s  V i e h  — g e  r i n  g  e M i 1 c h 1 e i s t u n  g

Sowohl der Rindviehbesatz, als auch der Grossviehbesatz auf 100 ha land
wirtschaftlicher Nutzfläche ist im Reich und in seinen Teilgebieten sehr viel
stärker, als im G eneralgouvernem ent. Dagegen weichen die H euernteflächen (W inter
futterfläche) n u r wenig voneinander ab (Ausnehm ebeispiel D istrik t K rakau  und 
K reishauptm annschaft Tarnow , wo diese F lächen ausserordentlich gering sind).

Ein Vergleich der H euerträge in dz je 100 Stück Grossvieh rundet das Bild voi- 
kom m en ab.

Die Zahlen zeigen, dass trotz des geringen Viehbesatzes auf der la n d w irt
schaftlichen N utzfläche der Viehbesatz im Vergleich zum F u tte r-, G rünland — 
und H euerntefläche viel zu sta rk  ist.

Das Ergebnis der M ilchleistung je Kuh zeigt die A usw irkung dieser V erhält
nisse.
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G eb ie t
G ro ssv ieh  auf 
100 ha la n d w . 

N u tz flä ch e

R in d v ieh  au f 
100 ha la n d w . 
N u tz flä ch e

H eu ern te fl. 
au f 100 St. 
G ro ssv ieh

H eu er ira g  
au f 100 St. 
G ro ssv ieh

M ilch le ist, je  
K uh

G e n e r a lg o u v e r n e m en t 72 41,6 22,2 555 1400
R eich 88 73,2 30,4 1520 2700

K rak au 80 56 19,1 529 1446
L u b lin 59 35 28,4 673 1426
R adom 61 39 20,3 469 1416
W arschau 53 41 23,1 537 1504

T arn ow 91 61,7 22,6 708 1553
O patow 69 45,4 26,1 819 1452
H ru b ieszó w 72 35,8 31 820 1571
G rójec 48 30,1 21,9 538 1493

B ad en 113 100,7 46,4 (42) 2842 1874
T h ü rin g en 93 75,2 31,8 (22) 1688 2124
M eck len b u rg 66 50,4 28,8 1410 2948
S a ch sen 100 82,8 30,7 1551 2433

U  n n a t ü r l i c h e s  K u l t u r a r t e  n v e r h ä  1 t n i 1 s

Das K ultu rartenverhältn is  Wald: Acker: G rünlandteil en tsp rich t in vielen Ge
bieten nicht den natürlichen  W achstum sbedingungen. W ährend z. B. im D istrik t 
K rakau  bei 780 mm Regen nu r 11% der landw irtschaftlichen N utzfläche als 
G rünland genutzt werden, sind es in Bayern bei gleicher N iederschlagsm enge 22%. 
Die Ursache fü r diese Verschiebung liegt in der Übersetzung des Bodens m it 
Mensçhen. Die Befriedigung der p rim itivsten  Lebensansprüche zwingt dazu, zunächst 
einm al die „Eiserne P ortion” an K artoffeln und B rot als „E rhaltungsfu tte r” 
sicherzustellen. Solange dieser Z ustand bestehen bleibt, ist in solchen Gebieten 
an eine Erzeugungssteigerung und an eine V erbreiterung der E rnährungsbasis fü r 
die G esam tbevölkerung nicht zu denken. Das K u ltu rartenverhältn is , das w ir heute 
in diesen Gebieten haben, ha t sich aus der Not heraus entw ickelt, gegen die 
N atur. In W irklichkeit m üssen es K lim a und Boden bestim m en. H ier gilt es, die 
N atur in ihre Rechte w ieder einzusetzen.

Auch der W ald ist durch den H unger und die Not der Bevölkerung in vielen 
Bezirken, selbst auf u n b e d i n g t e m  W aldboden, vertreiben  und der Land
w irtschaftlichen Nutzung unterw orfen  w erden, ohne dass hier durch die M isstände 
behoben w erden konnten. Über das Ausm ass der W aldverw üstung und Abholzung 
stehen leider zur Zeit keine Zahlen zur V erfügung. Ein typisches Gebiet dafür ist 
der Kreis Konski3. Grosse Teile dieses K reises bedecken heute flachgründige 
und steinige H ungeräcker, auf denen vor Jah ren  noch W älder gestanden haben. 
Das Landschaftsbild  befrem det uns, da die A xt ziel- und planlos hauste und die 
gegenwärtige W ald-Feldgrenze buchstäblich in Fetzen zerreisst. Auch hier muss 
die ordnende Hand eingreifen und dem Wald w ieder jene Bereich einräum en, 
die ihm gehören.

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e  Ü b e r v ö l k e r u n g

Bei annährend gleicher B evölkerungsdichte im Reich ist die Zahl der land
w irtschaftlichen B evölkerung auf 100 ha landw irtschaftlicher Nutzfläche im Ge
neralgouvernem ent doppelt so gross als im Reich. Im G eneralgouvernem ent gehören

s P o w ia t K o ń sk ie .
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über 80% der G esam tbevölkerung zur landw irtschaftlichen  Bevölkerung, im Reich 
dagegen nur 35,6%, in Baden rund  50% (Kleinbesitz), in M ecklenburg ebenfalls 
50% (Grossgrundbesitz), in Thüringen 34%. D er Ü berschuss an M enschen, die 
heute in der L andw irtschaft tä tig  sind, ist ungeheuer gross. Bei der gegenwärtigen 
A g ra rs tru k tu r w erden sie eigentlich nu r w ährend  der S aat- und der E rntezeit 
ta tsäch lich  gebraucht.

G eb ie t B er ö lk eru n g sd ich te  
au f : qkm

L a n d w ir tsc h a ft l ich e  
B ev ö lk e ru n g  a u f 100 ha  

la n d w lr tse h a ftl.  
N u tz flä ch e

G e n e r a lg o u v ern em en t
R eich

129
140

100
51

K rakau 127 122
L ublin 86 87
R adom 110 101
W arschau 179 84

T arn ow 144 142
H ru b ieszó w 91 78
O patów 119 113
G rójec 81 73

B ad en 160 89
T h ü rin g en 141 48
M eck len b u rg 51 29
S ach sen 346 45

Alle diese trostlosen Ergebnisse haben ihre U rsache in erste r L inie in der 
derzeitigen A grars truk tu r.

3. D i e  A u f g a b e n  i m  G e n e r a l g o u v e r n e m e n t .

Da im G eneralgouvernem ent w eder Kohle noch Erze, die G rundrohstoffe jeden 
G rossindustrie in ausreichender Menge und G üte gefördert w erden, besteh t sein 
Reichtum in seinem Boden und in der A rbeitsk raft seiner M enschen.

Eine gesunde W irtschaftspolitik  m uss vor allem  auf jene W erte aufbauen, die 
raum gegeben sind. H ier also g ilt es die Erzeugungsreserven des Bodens und die 
A rbeitskraftreserven  der M enschen zu erschliessen.

Diese W irtschaftspolitik  dient n ich t n u r der E rnährungsw irtschaft des Reiches, 
sondern sie gew ährleistet auch die D urchführung des Befehls des F üh re rs an das 
Generalgouvernem ent, in grossem Umfange A rbeitskräfte  bereitzustellen, und die 
A rbeitskräfte einer in der Zeit der „polnischen W irtschaft” m ehr hungernden  als 
arbeitenden Bevölkerung fü r die Z ukunft im m er w ieder einsatzfähig zu erhalten .

Über die gewaltige M obilisierung der Leistungsreserven des Bodens und der 
Menschen hinaus, kann  sich auf dieser Basis eine auf eigenen S trebepfeilern  
aufbauende gewerbliche und industrie lle W irtschaft entw ickeln. In  ihrem  Rahm en 
ist dann selbsverständlich auch eine zusätzliche V eredelungsindustrie möglich. 
Sie w ird zw ar nicht der ausschliessliche und entscheidende W irtscha ítsfak to r sein, 
dafür w ird sie aber umso sicherer bestehen können, w eil sie m it ih ren  K on- 
junkturschankungen, denen sie nach zwei Seiten hin ausgesetzt ist, — nach der 
Rohstoffseite und der A bsatzseite — nich t das ganze W irtschaftsleben gefährdet.
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Damit ist die Ä nderung und G esundung der A g ra rs tru k tu r das K ernproblem  
im G eneralgouvernem ent. Ohne diese S truk tu rw and lung  sind die gestellten A ufga
ben nich t zu lösen. W eder die S teigerung der Erzeugung, noch die Freistellung 
von A rbeitskräften .

Die Erzeugungssteigerung grossen Ausmasses kan n  sich n ich t nu r auf die 
geringen F lächen der G rossbetriebe erstrecken. Sie haben im Vergleich zu den 
übrigen F lächen heute schon überdurchschnittliche E rträge aufw eisen. Auf dem 
entscheidenden F lächenanteil der K lein- und K leinstbetriebe scheitert aber jede 
M ehrerzeugung an der gegenw ärtigen B etriebs- und Besitzzersplitterung. Höhere 
Aufw endungen an B etriebsm itteln  und alle M assnahm en, z. B. der S aatgutbe
schaffung, der Düngung, der T ierzucht und der Technik können nu r unzulängliche 
A usw irkungen zeitigen. Sie verpuffen  ohne die u n te r norm alen V erhältnissen 
zu erw artenden  Erfolge zu bringen und sind von vornherein  unw irtschaftlich  
aufgewendet. Der tote P unk t in der Erzeugungssteigerung w ird  umso eher erreicht, 
je  w eiter die Auflösung der F lurordnung und der B etriebsgrössenordnung fo rt
geschritten  ist.

Die B ereitstellung von A rbeitsk raftreserven  kann  sich nicht nu r auf jene 
K räfte  beziehen, die heute überhaupt nicht beschäftigt sind. Soweit es sie überhaupt 
gibt, sind sie fü r Zwecke der deutschen L andw irtschaft unbrauchbar. Die Aufgabe 
lau te t vielm ehr, die grossen Reserven n ich t völlig ausgenutzter M enschenkräfte 
zu erschliessen. Obgleich nun ein grosser Teil der L andbevölkerung m onatelang 
im J a h r  zum Faulenzen und H ungern v eru rte ilt ist, is t er doch n ich t so ohne 
w eiteres entbehrlich . Seine A rbe itsk ra ft w ird zum m indesten  in der Bestellungs
und E rn tezeit voll beansprucht. Die Befriedigung des K räftebedarfes zu diesen 
Zeiten (Arbeitsspitzen) m achen eine H erausnahm e solcher K räfte  aus dem derzeiti
gen Gefüge ohne Bodenordnung unmöglich. W ürde m an trotzdem  dazu überge
hen und durch unorganische E ingriffe und Polizeiaktionen w ahllos K räfte  aus 
dem Gefüge herausreissen, so w ürde die Erzeugung auf dem Boden, so niedrig 
sie auch heute ist, noch w eiter absinken.

M an kan n  hier auf die Entw icklung in Südw estdeutschland verw eisen. In diesem 
Gebiet, das eine ganz ähnliche B etriebsgrössenstruk tur besitzt, entw ickelte sich 
in den letzten 50 Jah ren  eine vielseitige und sta rke gew erbliche W irtschaft. Sie 
zog einen erheblichen Teil der A rbe itsk ra ft der landw irtschaftlichen  B erufstätigen 
aus der L andw irtschaft heraus ohne dass dabei eine A bw anderung der Bevölkerung 
erfolgte. In dieser Entw icklung, die zunächst die ledigen K räfte, spä ter die K lein
bauern  selbst veranlasste, ih r Tagew erk in den nächstgelegenen gew erblichen 
B etrieben zu suchen, w urde bald jener P unk t erreicht, bei dem der B edarf an 
m enschlicher A rbeitskraft, den der K leinbauernhof vor allem  zur S aa t-  und 
E rntezeit fo rderte  von den zurückgebliebenen K räften, in e rste r L inie den F rauen, 
n ich t m ehr gedeckt w erden konnte. Es ist nun eine Tatsache, dass in vielen 
Gebieten, so z. B. in W ürttem berg  in diesem Zeitabschnitt tro tz aller F ortsch ritte  
der L andw irtschaft in den letzten 50 Jah ren  E rtragsrückgänge eingetreten  sind 
und dass sie w eiter anhalten.

So w ürde auch h ier im G eneralgouvernem ent die w ilde H erausnahm e von 
A rbeitskräften , die über die Abschöpfung des tatsächlich vorhandenen w irklichen 
Überschusses hinausgeht, erhebliche E rtragsrückgänge m it sich bringen, wenn 
nicht gleichzeitig eine grosszügige, arbe itsk raftsparende und erzeugungssteigernde 
O rdnung der A g ra rs tru k tu r vorgenom m en w erden würde.
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4. D i e  O r d n u n g  d e r  A g r a r s t r u k t u r .

D am it tauch t dann  die F rage nach der zukünftigen A g ra rs tru k tu r auf, und 
die Aufgabe, die di*eì H auptkom ponenten aufeinander abzustim m en. Die A grar
s tru k tu r  eines G ebietes w ird in e rste r Linie von den natü rlichen  V erhältnissen, 
K lim a und Boden, den w irtschaftlichen V erhältnissen, den volksw irtschaftlichen 
Entw icklungsm öglichkeiten, den politischen N otw endigkeiten und von seiner G e
sam taufgabe bestim m t. So gibt es also keine allgem eine, gleiche und zweckmässig- 
ste A g ra rs tru k tu r, die m an m it Schablonen überallh in  übertragen  kann, sondern 
die A ufgabe lautet, diejenige S tru k tu r  anzustreben, die den vorliegenden V erhält
nissen, in  erste r L inie den natü rlichen  V oraussetzungen am  besten gerecht w ird.

Das K ernstück der A g ra rs tru k tu r ist die Betriebsgrössenordnung. Wenn die 
P lanung  der Z ie lstruk tu r zur B etriebsgrössenordnung richtig  ist, erg ibt sich daraus 
von selbst der Rahm en fü r die F lurordnung, die Siedlungsordnung und die 
B evölkerungsverteilung.

Ein Vergleich der B etriebsgrössenstruk tur z. B. M ecklenburgs, Badens und 
M itteldeutschlands zeigt deutlich erhebliche U nterschiede. W ährend im M ecklen
burg d ie  Fläche der grossen B etriebe über 200 ha 49% der N utzfläche um fasst, 
nim m t diese Betriebsgrösse in Baden n u r einen ganz geringen Prozentsatz ein. 
U m gekehrt ist es m it der F läche der K lein-und  K leinstbetriebe, die in M ecklen
burg n u r 5% ausm achen und in Baden bis zu 60% um fassen. Das m itteldeutsche 
G ebiet liegt zwischen den Extrem en.

W ir w issen nun, dass w eder überw iegender G rossgrundbesitz, noch vo r
herrschende kleinbäuerliche V erhältn isse einem  G ebiet genügend D auerhaftigkeit 
und E lastiz itä t verleihen, um stä rkere  B elastungsproben zu bestehen. Die A us
gleichm öglichkeiten (Pufferung) sind zu gering. Dagegen ist bekannt, dass das 
h ier als V ergleichsgebiet herangezogene m itteldeutsche G ebiet in seinem  Aufbau, 
in seiner W irtschaftskraft und in der G esam tleistung als gesund angesprochen 
w erden kann.

Bei einem Vergleich dieses Gebietes m it dem G eneralgouvernem ent und seinen 
Teilgebieten, treten  ebenfalls erhebliche U nterschiede in der S tru k tu r  zutage.

W ir können un terstellen , dass die Vergleichsgebiete des Generalgouvernem ents 
Opatów, Hrubieszów, Bochnia und Grójec ähnlich, keinesfalls günstigere natürliche 
V erhältnisse und natürliche Erzeugungsbedingungen aufweisen. Lediglich die w ir t
schaftliche Aufgeschlossenheit is t hier im G eneralgouvernem ent geringer, als in 
M itteldeutschland. Da sie veränderlich  ist, kann  sie bei der P lanung fü r lange 
Z eiträum e nicht ausschlaggebender F ak to r sein. Trotzdem  w äre es natürlich  
verfehlt, das S tru k tu rb ild  m itteldeu tscher Gebiete gew isserm assen als M uster 
für Bezirke des G eneralgouvernem ents zu verw enden.

Von ausschlaggebender Bedeutung fü r  die P lanung des zukünftigen B etriebs
grössenstrukturbildes ist die W ahl der Basis der S truk tu rpyram ide, also jene 
Betriebsgrossenklasse, die un te r den gegebenen natürlichen  und w irtschaftlichen 
V erhältnissen die grösste F lächenaudehnung einnehm en muss. Im  allgem einen 
lässt sich diese Frage bei K enntnis der V erhältn isse und Abwägung der zukün
ftigen Aufgaben eines Raum es beantw orten. Vor allem , w enn m an Erfahrungen 
aus e iner Anzahl von V ergleichsgebieten heranziehen kann. In den m eisten Ge
bieten des G eneralgouvernem ents dürfte  angesichts der natürlichen  V erhältnisse 
und u n te r B erücksichtigung der zukünftig sich vollziehenden Aufschliessung des 
Gesamtgebietes, die Basis der S truk tu rpyram ide, also die grösste B reitenausdeh- 
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nung, in  den B etriebsgrössen k lassen zwischen 50 bis 100 und 100 bis 300 ha 
liegen.

D er Vergleich der gegenw ärtigen m it der zukünftigen S tru k tu r erg ib t dann 
den A rbeitsum fang und den A rbeitsp lan  fü r  die vorzunehm ende B etriebsgrösse
num schichtung. Der V ergleich der beiden S tru k tu rb ild er zeigt schon in  welch 
grossem  Umfange F lächen der K leinbetriebe zusam m engelegt w erden m üssen 
und w elche B etriebsgrössenklassen aus ihnen zu entw ickeln sind.

Die um fangreichsten Zusam m enlegungsflächen liegen in den B etriebsgrössen- 
k lassen von 2 bis 5 und von 5 bis 10 ha. Die Zahl der aufzulösenden B etriebe 
ist in  den G rössenklassen von 0 bis 2 und von 2 bis 5 ha am  grössten. Die 
um fangreichsten  F lächen m üssen den Betriebsgrössenklassen von 100 bis 300 ha 
zugeteilt werden.

Die überschlägige R echnung fü r das gesam te G eneralgouvernem ent ergibt, dass 
e tw a die H älfte der landw irtschaftlichen  N utzfläche als Zusam m enlegungsfläche 
anzusehen ist. Die Zahl der zusam m enzulegenden, also aufzulösenden Betriebe, 
w urde rund  700 000 kleine und kleinste B etriebe betragen.

Aus der P lanung des B etriebsgrössenstruk tu r ergibt sich dann der G rossrahm en 
fü r die F lurordnung von selbst, sodass es n u r noch der P lanung und D urchführung 
eines grosszügigen U m legungsverfahrens bedarf, um das gesam te Bild des Raum es 
neu zu gestalten. Im R ahm en dieses V erfahrens sind alle M assnahm en durchzu
führen , die der Erzeugungssteigerung auf dem Boden, der Aufschliessung des 
G ebietes und der G estaltung der L andschaft dienen.

D urch die P lanung der B etriebsgrössenstruk tur und der F lurordnung ist auch 
der Rahm en fü r die S iedlungsordnung w eitgehend bestim m t, sowohl hinsichtlich 
der Menschen, als auch ih rer W ohnbezirke. Die Zahl der nach durchgeführter 
O rdnung der A g ra rs tru k tu r notwendigen A rbeitskräfte  kann ziemlich genau 
erm itte lt werden. Aus ihr erg ib t sich die Zahl der verbleibenden landw irtschaftlichen 
Berufszugehörigen. Die sich im Vergleich zum heutigen M enschenbesatz erge
benden Überschüsse an M enschen und an A rbeitsk raft sind fü r den w eiteren 
E insatz in der L andw irtschaft des G eneralgouvernem ents n ich t m ehr notwendig. 
Es ist deshalb möglich und aus verschiedensten G ründen zweckmässig, sie 
auch räum lich am  R and der rein  landw irtschaftlichen Wohngebiete zusam m en
zuziehen und in besonderen W ohnbereichen (W anderarbeiterkolonien) u n te rzu 
bringen.

5. D i e  g e g e n w ä r t i g e  A r b e i t  d e s  H a u p t l a n d a m t e s.

Die ehem alige polnische Regierung glaubte durch die A rbeit ihres A g ra rre 
form m inisters der M isstände H err w erden zu können. Sie förderte vor allem  die 
Parzellierung und dam it die im m er w eiter fortschreitende Z ersplitterung des 
Grundbesitzes. Im m er neue H ungerexistenzen w urden geschaffen. Es ist fü r uns 
heute volkommen gleichgültig, ob diese Entw icklung auf die U nfähigkeit der 
polnischen M achthaber zurückzuführen ist, oder ob es ihre A bsicht w ar H unger, 
Elend und Not als Zeugen fü r einen in W irklichkeit nicht vorhandenen R aum m an
gel ins Feld zu führen und um ihre „A nsprüche” von der W elt un terstre ichen  zu 
können.

Soweit diese P arzellierungen  noch nicht völlig abgeschlossen sind, w erden 
sie schrittw eise rückgängig gem acht.
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Neben der Parzellierung w urde seit dem Jah re  1925 die Umlegung (F lurberein i
gung) in  stärkerem  Umfange betrieben. Es ist die einzige M assnahm e, m it der 
der Versuch gem acht w urde, ordnend zu w irken und M issstände zu beheben.

Das polnische Umlegungsgesetz lehnte sich im grossen und ganzen an  die 
deutschen Bestim m ungen an. Wie alles in Polen, ging die Um legung n u r sehr 
schleppend vonstatten . Ein V erfahren zog sich über m ehrere Ja h re  hin. H underte 
von kleinen und kleinsten Teilverfahren w urden in  A ngriff genom men, die 
K räfte  zersp litte rt und als Ergebnis nu r eine unzureichende O rdnung erzielt. 
Die Auslegung und der A usbau des W egenetzes und die D urchführung  der M eliora
tionsarbeiten  w urde in den m eisten Fällen n ich t gleichzeitig durchgeführt. Sie 
sind oft bis heute noch nicht erledigt. Die A rbeit w urde zum Teil sehr schnell 
durch die uneingeschränkte E rbteilung und den G rundstücksverkehr, durch 
A bverpachtung von Parzellen  w ieder zestrört.

Nach der Ü bernahm e der V erw altung durch die deutschen D ienststellen, kam  
es zunächst darauf an, gew isserm assen als A ufräum ungsarbeit die zu polnischen 
Zeiten begonnenen und im Gang befindlichen U m legungsverfahren w eiterzuführen 
und baldigst zu beenden. Zur W iederaufnahm e der A rbeiten w urde vom G eneral- 
gouvem eur die V erordnung zur Ä nderung und Ergänzung des polnischen U m le
gungsrechtes erlassen und bei der A bteilung E rnährung  und L andw irtschaft in 
der Regierung des G eneralgouvernem ents ein H auptlandam t geschaffen. Bei den 
Abteilungen E rnährung  und L andw irtschaft in den Ä m tern der D istrik tchefs sind 
Landäm ter gebildet worden. In  den K reishauptm annschaften  und kreisfreien  
S tädten  w ürden nach B edarf Landinspektoren eingesetzt. Die Befugnisse der 
früheren  polnischen A grarreform behörden gingen auf den L eiter der A bteilung 
E rnährung  und L andw irtschaft und den L eiter des H auptlandam tes über.

Wie überall, so w ar auch h ier der Anfang trostlos. A kten, P läne und K arten  
w aren  von den Polen verschleppt. Die technischen G eräte gestohlen und unbrauch
bar gem acht. Die füher in diesem S ektor tätig  gewesenen A ngestellten hatte  
der Krieg in  alle W inde zerstreut.

Bis heute sind 576 U m legungsverfahren m it einer landw irtschaftlichen  N utz
fläche von rund 400 000 ha w ieder aufgenommen. Neben ganz w enigen Deutschen 
arbeiten  in  den D ienststellen des H auptlandam tes fast 600 polnische A ngestellte, 
einschliesslich der fre iverträg lich  angestellten vereidigten Landm esser. A llein 
fü r 6 Mill. ZI Beitragsbescheide w urden ausgestellt und 3 Mill. ZI U m legungsbei
träge auf den bei der H auptkasse eingerichteten Bodenordnungsfonds überw iesen. 
Die gesam te A rbeit w urde seither aus diesen B eträgen ohne Inanspruchnahm e 
von Staatszuschüssen finanziert. Die Z usam m enarbeit m it allen D ienststellen, 
insbesondere den K reishauptm annschaften  und den D istrik ten , ebenso aber m it 
säm tlichen A bteilungen in der Regierung des G eneralgouvernem ents verlief 
reibungslos.

Das U m legungsverfahren n im m t heute etw a folgenden Verlauf:
1. E inleitung des V erfahrens;
2. Bestellung des V orstehers der U m legungsgem einschaft als deren V ertre te r;
3. D urchführung der V erm essungsarbeiten zur A nfertigung der U rkarten  und 

zur V erm essung und Feststellung des alten  Besitzstandes;
4. D urchführung der Bodenklassifikation;
5. B estätigung des alten  Besitzstandes;
6. E ntw urf des Um legungsplanes und dessen Bestätigung.
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7. A bsteckung des Um legungsplanes im G elände;
8. Einw eisung der Beteiligten in den neuen B esitzstand;
9. A usfertigung der V erm essungsunterlagen und Abgabe zur B erichtigung des 

G rundbuches und des K atasters.
Die gegenw ärtige A rbeit des Haupt'landam tes, der L andäm ter und der L andin

spektionen ist agrarw irtschaftlich  bedeutsam . Sie schafft gewisse V oraussetzungen 
fü r die Steigerung der E rträge und fü r die bessere A usnutzung der A rbeitskraft. 
Sie än d e rt das Bild der F luren. Auch der Laie erkennt, dass h ier einenordnende 
H and w altet. Die grosse Zahl der Parzellen  eines B etriebes w ird  auf wenige 
reduziert. Die Form  der G rundstücke gew ährleistet eine bessere D urchführung 
aller A rbeiten  und den zweckmässigen E insatz von G eräten  und M aschinen. Die 
F eldraine kom m en in F ortfall, die F luren  sind durch Feldwege aufgeschlossen.

Und doch ist diese O rdnung nur eine äusserliche. Sie is t verg le ichbar m it 
dem E inbau eines neuen Teils in eine alte Maschine. Gewiss, die M aschine läuft 
besser, es bedarf nicht eines so gewaltigen A rbeistkraftaufw andes wie seither, um 
sie in  Gang zu halten ; sie leistet auch m ehr, aber sie bleib t deswegen noch eine 
völlig v era lte te  K onstruktion  m it grossem Leerlauf und m it erheblichen Fehlern. 
Und so wie eben ein E rsatzteil die K onstruktion  der M aschine nicht verbessert, 
so än d e rt die Umlegung, w ie sie heute durchgeführt w ird, noch nichts am 
inneren S trukturgefüge eines Gebietes.

6. D i e  z u k ü n f t i g e n  A u f g a b e n  d e s  H a u p t l a n d a m t e s .

W as das H auptlandam t, die L andäm ter und die L andinspektionen bisher 
geleistet haben, is t als erste r S ta r t anzusehen.

Es kam  zunächst darau f an:
Die in Gang befindlichen U m legungsarbeiten baldm öglichst zum Abschluss 

zu bringen.
Die G ründzüge einer O rganisation aufzubauen, die nach ih rem  w eiteren  A usbau 

die Aufgabe der Bodenordnung grosszügiger durchführen soll.
Die notwendigen technischen H ilfskräfte  durch H eranziehung der früher im 

Rahm en der Umlegung tätig  gewesenen Angestellten sicherzustellen.
Die A ussenstände der Um legungsbeiträge einzuziehen und die Anfangsaufgaben 

ohne staatliche Zuschüsse zu finanzieren.
Das zukünftige Bodenordnungsprogram m  ersfrect sich auf eine landw irtschaft

liche N utzfläche von 4 Mill. ha, also m ehr als die H älfte der landw irtschaftlichen 
N utzfläche des G eneralgouvernem ents.

Die D urchführung dieses Program m s ist in 20 Jah ren  geplant. Im Laufe eines 
Jah res sind dem nach 200 000 ha zu bewältigen. In jeder K reishauptm annschaft 
soll jährlich  ein Bodenordnungsbereich m it einer Fläche von 5-6000 ha bearbeitet 
werden.

Nach etwa 2 A nlaufjahren , in denen noch die zur Zeit im Gang befindlichen 
alten U m legungsverfahren abzuschliessen w ären, w ürde das durchschnittliche 
Jah reskon tingen t von 200 000 ha erreich t sein. Im 1. A nlauf ja h r  sollen 10 Bereiche 
m it 50 000 ha und im 2 A nlauf jah r 20 Bereiche m it 100 000 ha bew ältigt werden.

Z ur vorbereitenden P lanung fü r die Inangriffnahm e dieser A ufgabe sind die 
G ruppenleiter VII und die Leiter der Landäm ter in den Ä m tern des D istriktchefs 
aufgefordert worden, durch die L andinspektoren unter E inschaltung des Leiters 
der A bteilung E rnährung  und L andw irtschaft in den K reishaup tm annschaften je 
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3 Bodenordnungsbereiche zu benennen, in denen die Umlegung grosszügiger als 
b isher nach neuen G rundsätzen in A ngriff genommen w erden kann  und in denen 
in einem  gewissen Umfange gleichzeitig die Auflösung und Zusam m enlegung nicht 
lebensfähiger, schlecht w irtschaftender K leinbetriebe durchgeführt w erden soll. 

Als Bodenordnungsbereiche w ären in erster L inie Gebiete zu benennen: 
m it günstigen natürlichen  V erhältnissen (Boden und Klima), gu ter w irtschaftli
cher Aufgeschlossenheit (Absatz-und Verkehrslage) und besonders grosser 
B etriebs- und Besitzzersplitterung.

Die zunächst nur grob um rissenen Gebiete w erden gem einsam, vor allem m it 
den fü r die W asserw irtschaft und den S trassenbau zuständigen S tellen so abge- 
g rentzt, dass fü r die D urchführung dieser M assnahm en die besten Voraussetzungen 
geschaffen werden. Die Vorschläge fü r die Bodenordnungsbereiche w erden allen 
d arüberh inaus zu beteiligenden D ienststellen (Innere V erw altung, Raum ordnung, 
Forsten  usw.) zugeleitet. Auf diese Weise ist n ich t nur die notw endige enge 
Z usam m enarbeit gew ährleistet, sondern vor allem  auch die auf Jah re  vorausschau
ende P lanung allseits gesichert. Bis zum 1.3.41. w erden die ersten 10 Bereiche, 
die im F rü h ja h r in A ngriff genommen w erden sollen, festgelegt sein.

W ährend die seitherige Umlegung lediglich eine bessere F lurordnung h e r
beiführte , um fasst in Z ukunft die Bodenordnung in den neuen Bereichen die 
B etriebsgrössenordnung, die F lurordnung und die Siedlungsordnung.

D ie G rundsätze fü r die D urchführung der G esam taufgabe sind etw a folgende: 
a) D ie D urchführung der Betriebsgrössenordnung, die die zukünftige Z ie lstruk 

tu r im Auge haben muss, erfo rdert die Auflösung aller n ich t existenzfähigen 
schlecht bew irtschafteten  landw irtschaftlichen K leinbetriebe. Der G rund und 
Boden dieser B etriebe ist zu G unsten des G eneralgouvernem ents zu beschlagnahm en 
und zu enteignen. Die seitherigen B etriebsinhaber behalten lediglich ein W ohnhaus 
m it G arten land . D am it w ird  ein Stock von W anderarbeiterfam ilien , bezw. von 
solchen A rbeitskräften  geschaffen, die ausserhalb der L andw irtschaft des G ene
ralgouvernem ents jederzeit einsatzbereit sind. Diese K räfte  w erden in besonderen 
W ohnbezirken (Arbeitskolonien) zusam m engefasst, und aus der verbleibenden 
landw irtschaftlichen  Bevölkerung auch räum lich m öglichst herausgezogen.

b) Die beschlagnahm ten und enteigneten Flächen (Staatsland) sind im Rahmen 
eines U m legungsverfahrens zu grösseren zusam m enhängenden K om plexen zu 
sam m enzufassen.

c) Da es nicht unsere A bsicht sein kann, die verbleibenden polnischen B etriebe 
eigentum sm ässig zu vergrössen, und dam it ein  polnisches „E rbhofbauern tum ” zu 
schaffen, sind die beschlagnahm ten und enteigneten Flächen zunächst an die 
verbleibenden polnischen bäuerlichen Betriebe zu verpachten.

d) Die Zwischenlösung der V erpachtung bleibt solange bestehen bis auf diesen 
F lächen der A ufbau des sich über das gesamte Gebiet erstreckenden Grosshöfenetzes 
durchgeführt ist. Diese Groshöfe w erden zunächst liegenschaftsm ässig b ew irt
schaftet. Sie können später an deutsche L andw irte verpachtet werden.

Die Reichshöfe sind in W eilern (Grossräum ige Nachbarschaftslage) zusam m en
zulegen. Sie sollen so ausgesta ttet werden, dass sie später als Leben und A rbeits
stä tte  eines w ertvollen deutschen Geschlechtes Zeugnis ablegen von deutscher 
Leistung und deutscher K ultur. Sie sind unveräusserlich, unbelastbar und w erden 
geschlossen vererbt.
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Diese Reichshöfe sind nicht allein landw irtschaftlich  und erzeugungsw irtschaft
lich von grösster B edeutung, sondern gleichzeitig sind sie der verlängerte  A rm  
der deutschen V erw altung, als deren S tü tzpunkte sie in vielfacher Weise gelten 
können (z. B. Polizei). Sie dienen also nicht nu r der Steigerung der Leistung auf 
dem Boden, sondern vor allem  auch der A ufrech terhaltung  der O rdnung und 
der Festigung der politischen M acht.

M it R ücksicht auf diese A ufgaben ist es notwendig, die beschlagnahm ten und 
enteigneten F lächen (Staatsland) in jene Bezirke umzulegen, in denen später die 
Reichshöfe und W eiler entstehen sollen (s. M uster eines Bodenordnungsbereiches 
nach S. 136).

e) Die w eitauseinander gezogen polnischen D örfer sind in Zukunft auf engere 
R äum e zusam m enzuziehen. D eshalb sind B aubereiche festzulegen. A usserhalb 
dieser Bereiche ist jeder N eubau verboten. Dam it ist die von der polnischen 
Regierung geförderte „V ereinödung” (Zerstreuung der Höfe auf der Flur) abge
stoppt und in das Gegenteil um gekehrt. D urch diese M assnahm e w ird  die straffe  
Ü berw achung der polnischen Bevölkerung w esentlich erleichtert. Alle im Zuge 
der Bodenordnung notw endigen U m bauten w erden sofort durchgeführt, vor allem  
die Um setzung der W ohnungen fü r die zukünftigen W anderarbeiter. Besondere 
Beachtung verd ien t im Zusam m enhang m it der Bildung der W anderarbeiterko lo
nien die Entw icklung des G artenbaues und der K leintierzucht.

f) Im  Rahm en des B odenordnungsverfahrens sind alle L and- und F eldw e
gebauten, Bachregulierungen, End- und Bewässerungsm assnahm en, die Bereinigung 
der W ald-Feldgrenze, die A uffrostung und die G estaltung des Landschaftsbildes 
durch  Bepflanzung der F lu ren  m it Bäum en und Hecken durchzuführen.

g) Zur sofortigen S teigerung der Erzeugung sind alle w eiteren  notw endigen 
V oraussetzungen zu schaffen und insbesondere die notw endigen Mengen an 
D üngem ittel und Saatgut bereitzustellen.

Diesen G rundsätzen und A rbeitszielen etnsprechend w ird  ein Bodenordnung- 
sferfahren  etw a folgenden groblinig angedeuteten V erlauf nehm en müssen:

1. Feststellung des Bodenordnungsbereiches: Nach der A bgrenzung w ird das 
Gebiet1 zum Bodenordnungsbereich erk lärt. M it dieser E rk lärung  treten  im Bereich 
Sonderbestim m ungen in K raft, so z. B.:

die A ufhebung der Freizügigkeit;
die A rbeitspflicht (Ableistung von H and- und Spanndiensten bei der D urch

führung der B odenordnungsarbeiten);
das Verbot zum V erkauf von R auhfu tter und Ding;
das Verbot zur V eräusserung von Inven tar;
das V erbot jeglichen G rundstücksverkehrs usw.

Zuw iderhandlungen w erden  m it dem V erlust des Eigentum s am  G rund und 
Boden bestraft.

2. Bestandsaufnahm e des Gebietes: Säm tliche Betriebe eines Gebietes w erden 
durch Schätzungskom m issionen (Landkommissionen) tax iert. Gleichzeitig w ird  
die Fam ilie gesichtet. D ie Kom m issionen arbeiten  dabei in ähnlicher Weise wie 
diejenigen der Reichsum siedlungsgesellschaft auf den W ehrm acht splätzen. D i e  

Ergebnisse und B eurteilungen w erden fü r jeden Hof und Taxbögen festgehalten 
und aufgearbeitet. Die U nterlagen geben ein genaues Bild über die A g ra rs tru k 
turverhältn isse . Sie dienen als U nterlagen fü r  die E rstellung des P lanentw urfes 
zur Betriebsgrössenordnung und des P lanum risses zur F lurordnung und S ied
lungsordnung.
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3. Bildung von A rbeitskblonnen: Säm tliche im Bereich verfügbaren K räfte 
w erden zu H and- und G espannarbeitsgruppen zusam m engefasst, die sowohl fü r 
die Landbew irtschaftung, als auch zur D urchführung der M eliorationen und 
W egebauten eingesetzt w erden. Ebenso w erden H andw erkerkolonnen (B auhand
w erker) gebildet. Die Kolonnen arbeiten  un ter A ufsicht von A ufsehern und 
Vögten. M ehrere A rbeitsgruppen w erden einem Inspektor un terste llt, der dem 
L andinspekteur zur D urchführung  der A rbeiten im Bodenordnungsbereich beige
geben ist.

4. B ew irtschaftung: Soweit es möglich ist, w ird die B ew irtschaftung der 
Ländereien w ährend  der D urchführung  des B odenordnungsverfahrens ko llek tiv i
stisch durchgeführt.

5. Verm essung des F lurgerippes: G leichzeitig m it der B estandsaufnahm e w ird 
die Vermessung des F lurgerippes (Begrenzung, Hauptwege, Flüsse, Dorflage) 
vorgenomm en und der P langrundriss erstellt.

6. A nfertigung des P lanes: Nach Abschluss a ller Berechnungen erfolgt die 
P lananfertigung. Sie um fasst den E ntw urf fü r den W ege- und G ew ässerplan, den 
E ntw urf fü r die Umlegung des polnischen Eigentum landes und den E ntw urf fü r 
die Siedlungsordnung (Festlegung der Baubezirke). Der E ntw urf w ird  zur Geneh
migung vorgelegt.

7. Ü bertragung des Planes ins Gelände: Nach Genehm igung des P lanestw urfes 
w ird  der P lan  in das G elände übertragen.

8. Beschlagnahm e und A rbeitsverm ittlung: Sobald die Auslegung der neuen 
G rundstücke erfolgt, w ird die Beschlagnahm e und die Enteignung der schlecht 
bew irtschafteten  Betriebe durchgeführt und in V erbindung m it den zuständigen 
A rbeitsäm tern , m it denen schon vorher Fühlung genommen wurde, die V erm ittlung 
der A rbeitsk räfte  vorgenommen.

9. P achtordnung: Die P achtordnung regelt fü r die Ü bergangszeit die P ach tv er
hältn isse fü r die zu verpachtenden S taatsländereien.

10. A ufbau der Grosshöfe.

7. D i e  E r f o l g e  d e r  B o d e n o r d n u n g s a r b e i t .

Es ist h ier der Versuch gem acht worden, einmal die voraussichtlichen Erfolge 
zu ermessen. Der Gesam terfolg um fasst die Erzeugungssteigerung auf dem Boden, 
die F reim achung von A rbeitskräften  und die A usw irkungen auf den gewerblichen 
und industrie llen  Sektor.

a) E r z e u g u n g s s t e i g e r u n g .

Die angestellten  Berechungen beziehen sich auf eine F läche von 6000 ha 
(durchschnittlicher Um fang eines Bodenordnungsbereiches).

Beim Vergleich des derzeitigen A ufw andes m it dem derzeitigen E rtrag  ergibt 
sich, dass der Aufwand, bei A nrechnung der m enschlichen A rbe itsk ra ft m it 
dem ta tsäch lichen  W ert weit grösser ist, als der Ertrag. P rak tisch  w ird  der 
Ausgleich dieser Rechnung dadurch erzielt, dass der P an je fü r sich keinen 
A rbeitslohn in A nspruch nim m t, denn er allerdings auch nich t verd ien t, und 
dass er sich durchhundert. Dies ist eine allgem ein bekannte Tatsache. W ir haben 
hier im Extrem  ähniche V erhältnisse vorliegen, w ie in vielen klein — und 
k le instbäuerlichen  Betrieben des Reiches, fü r die seit Jah ren  die B etriebsw irt- 
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schaftler errechnen, dass die bäuerlichen W irtschaften nicht nur keinen E rtrag  
abw erfen, sondern dass der B auer m it sam t seiner Familie fü r einen H ungerlohn 
arbeitet, der nu r wenige Pfennige fü r die S tunde beträgt.

Der zukünftige A ufw and ist, nach Abzug der überflüssigen menschlichen A rbeits
k raft, die nunm ehr nach ih rer F reistellung einen w irtschaftlichen W ert d arste llt 
und an deren Stelle nunm ehr im G esam taufw and auf der A usgabenseite gesteigerte 
A ufw endungen fü r Dünger, Saatgut, G eräte usw. treten  können, grössenord- 
nungsm ässig nur um ein Geringes höher als der bisherige Aufwand.

U nter Zugrundelegung durchschnittlicher A ufw andszahlen, w ie sie in G ebieten 
des Reiches m it ähnlichen natürlichen  und w irtschaftlichen V erhältnissen üblich 
sind, kann  angenom m en w erden, dass sich die durchschnittlichen E rtragszahlen  
im G eneralgouvernem ent soweit steigern lassen, dass die R oherträge an die 
durchschnittlichen E rtragsziffern  der Vergleichsgebiete des Reiches herankom m en. 
Dies w urde fast eine Verdoppelung der R oherträge in den Bodenordnungsbereichen 
bedeuten.

Diese V erlagerung des B etriebsm ittelsaufw andes, der durch die Bodenordnung 
erm öglicht w ird, bew irk t aber nicht nur eine enorme Steigerung der Roherträge, 
sondern sie ist auch w irtschaftlich  lohnend. Selbst bei schärfster K alkulation 
w ürde sich ein geordnetes P reisverhältn is der landw irtschaftlichen Erzeugnisse 
und der gew erblichen B edarfsgüter fü r die L andw irtschaft vorausgesetzt, ein 
beträch tlicher Überschuss ergeben.

D abei ist selbstverständlich  die G esam tverzinsung und Tilgung des K apitals 
ebenfalls in Rechnung gestellt.

N icht alle in der beigefügten D arstellung verw endeten Zahlen wollen den 
A nspruch unbedingter G enauigkeit erheben. Insbesondere b itte  ich dabei zu 
berücksichtigen, dass die Beschaffung von zutreffenden Z ahlenunterlagen und 
vor allem  von brauchbaren Buchführungsergebnissen im G eneralgouvernem ent 
noch sehr schw ierin ist. Es können sich hier durchaus Verschiebungen ergeben, 
die aber am G rundsätzlichen nichts zu ändern  vermögen.

Die S truk tu rb ilder kennzeichnen die V eränderung der B etriebsgrössenverteilung 
von der gegenw ärtigen bis zur zukünftigen S tru k tu r, so wie sie sich im Laufe 

der D urchführung der Bodenordnung entw ickelt.

Fig. 1 zeigt die gegenw ärtige S tru k tu r des Gebietes.

Fig. 2 zeigt den Umfang der in den einzelnen Betriebsgrössenklassen zu 
beschlagnahm enden Flächen (senkrecht schraffierte  Fläche).

Fig. 3 zeigt die vorläufige Zuweisung dieser F lächen als P ach t — Ländereien 
zu den bestehenden polnischen Betrieben.

Fig. 4 zeigt die Z ie lstruk tu r und deutet an, in welchem  Umfange in den einzelnen 
Betriebsgrössenklassen aus den beschlagnahm ten Flächen neue Betriebe 
zu bilden sind.
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Die Rechnung sollte zeigen:

1. Die heutige L andw irtschaft im G eneralgouvernem ent vegetiert n u r deshalb, 
w eil der P an je  hungert. D ieser Zustand kann  w eder eine gesunde Basis fü r die 
Entw icklung der L andw irtschaft und der W irtschaft, noch fü r die Lösung der 
G rossaufgaben fü r  das Reich sein.

2. Die durch die O rdnung der A g ra rs tru k tu r mögliche V erlagerung des B etriebs
m ittelaufw andes bew irk t eine enorm e Steigerung des E rtrages und hebt w ertvolle 
A rbeitskraftreserven.

3. Auch sehr hohe A ufw endungen sind kapitalm ässig gesehen, noch lohnend. 
Je um fassender die V erhältnisse geändert und geordnet w erden, umso grösster 
und  durchschlagender is t der Erfolg.

D ie M ehrerzeugung der L andw irtschaft im G eneralgouvernem ent w ürde auf 
G rund der Berechnungen über die M ehrerzeugung der L andw irtschaft im Zuge 
der D urchführung der Bodenordnung und aller Folgem assnahm en insgesam t 
betragen:

M eh rerzeu gu n g M eh rerzeu gu n g in  Mill. RM.
an jä h rlich im  5. Jahr im  10. Jahr im  20. Jahr

M ilch 8,5 42,5 8 5 .- 170,-
W olle 0,155 0,83 1,65 3,3
G etre id e 15,8 79,— 158, — 316,-
K a r to ffe ln 21,25 106,25 212,5 4 2 5 ,-
Z u ck errü b en 2,24 11,20 22,4 44,8

e i t s k r a f t e r s p a r n i  s.
Die D urchführung des Bodenordnungsprogram m s w ürde eine jährliche F re i

stellung von etw a 30 000 Fam ilien m it rund  60 000 arbeitsfähigen landw irtschaftli
chen und ausserhalb  des G eneralgouvernem ents einsatzfähigen A rbeitskräften  
bedeuten. Im Laufe von 20 Jah ren  etw a w ürden  in  1,2 Mill. vollw ertige A rb e it
sk rä fte  verfügbar sein. Diese A rbeitsk raft, die seither nutzlos vergeudet w urde, 
und die nun fü r produktive A rbeit bereit steht, ste llt einen enorm en w irtschaftlichen 
W ert dar.

Das G eneralgouvernem ent ste llt diesen W ert dem Reich J a h r  fü r J a h r  zur 
V erfügung und erhä lt ihn  „verzinst”. Die Verzinsung des W ortes „A rbeitsk raft” 
besteh t in den jährlichen  V erm ittlungsgebühr fü r jeden polnischen W anderarbeiter. 
M an könnte diese V erm ittlungsgebühr m it den A m ortisationskosten fü r e ne 
M aschine vergleichen. Da die Löhne des polnischen W anderarbeiters 20% un ter 
den Tariflöhnen des deutschen L andarbeiters liegen sollen, ist eine V erm ittlungs
gebühr, m it den A m ortisationskosten fü r eine M aschine vergleichen. Da die Löhne 
des polnischen W anderarbeiters 20% un te r den T ariflöhnen des deutschen L an d a r
beiters liegen sollen, is t eine V erm ittlungsgebühr, die 8-10% des Jahreslohnes, 
also etw a 100 RM beträgt, angemessen. Diese V erm ittlungsgebühr w ürde über 
die A rbeitsäm ter eingezogen und dem G eneralgouvernem ent überw iesen w erden. 
Beispielsweise w ürden fü r 700 000 W anderarbeiter auf diese Weise 70 Mill. RM 
jährlich  dem G eneralgouvernem ent zufliessen. Diese Sum m e en tsp rich t ungefähr 
dem Betrag, der im Rahm en der Bodenordnung fü r die F lurbereinigung, den 
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W egebau, die Entw ässerung, den K unstdünger und das S taatgu t usw. aufgewendet 
w erden  muss, und der im Rahm en dieses Einsatzes in durchschnittlich 10 Jahren  
am ortisie rt und verzinst w ird.

D am it w äre der K reislauf geschlossen. Die überflüssige A rbeitsk raft w ird 
durch die S truk tu ro rdnung  aus dem A rbeitsgefüge des G eneralgouvernem ents 
herausgenom m en und dem Reich zur Verfügung gestellt4. Das Reich verzinst diesen 
W ert. Die Zinsen fliessen in Form  von V erbesserungen und B etriebsm ittel in den 
Boden zurück und bew irken die S teigerung der landw irtschaftlichen Erzeugung. 
D am it ist die E rhaltung  der fü r die Z ukunft w ertvollen A rbeitsk raft der polnischen 
W anderarbeiter gesichert. ‚

c) A u s w i r k u n g e n  a u f  d i e  g e w e r b l i c h e  W i r t s c h a f t .
Die vielseitigen Aufw endungen, die im Rahm en der Bodenordnung und im 

A nschluss daran  vorgenom m en w erden, beleben im grossen Umfang d irek t und 
ind irek t den gew erblichen und industriellen  Sektor, soweit er B etriebsm ittel für 
die L andw irtschaft p roduziert oder landw irtschaftliche Erzeugnisse veredelt.

Es w erden vor allem  grösste Mengen an B aum aterial, M aschinen und G eräten, 
M eliorationsm aterial, W asserleitungsm aterial, W ohnungseinrichtungen und E lek
trifizierung  benötigt und jährlich  in steigen dem Masse riesige Mengen an S tickstoff- 
— Phosphor-, Kali, — und K alk-D ünger gebraucht. H ierdurch w ird eine gesunde 
Entw icklung im gewerblichen Sektor gefördert, wie es durch keine andere M assnah
me möglich ist.

Somit sind die B odenordnungsbereiche in W ahrheit „B ergw erke” des G eneral
gouvernem ents, aus den „Erz und K ohle” dieses Landes, näm lich die A rbeitsk raft 
und die Erzeugung des Bodens gehoben werden.

8. D i e  F i n a n z i e r u n g  d e s  B o d e n  O r d n u n g s p r o g r a m m  s.

V erfahrenskosten.
Der gesamte A pparat des H auptlandam tes, der L andäm ter und der L andinspek

tionen w ird zur Zeit aus den Um legungsbeiträgen finanziert.
Bei einer Fläche von jährlich  200 000 ha können auch in Zukunft die G esam t

verfahrenskosten fü r den grösseren und w eiter auszubauenden A pparat bestritten  
werden. Die Um legungsbeiträge w erden in dem heute geltenden und durch die 
Beitragsordnung vorgeschriebenen Rahm en festgesetzt. Die polnischen E igentüm er 
zahlen den auf ihre Fläche entfallenden Anteil. Die B eiträge fü r die enteigneten 
Flächen werden aus den Pachtgeldern gedeckt.

A usführungskosten.
Die G esam tausführungskosten um fassen 4 grosse Gruppen:
1. A ufwendungen fü r die F lurbereinigung: H ierher gehören die Kosten für 

die Folgeeinrichtungen der Umlegung und Zusam m enlegung, des M aterais, für

4 Z n o ta tk i  B o rm a n a  o  ro z m o w ie  p rz e p ro w a d z o n e j u  F ü h r e r a  2 p a ź d z ie rn ik a  1940 r. n a  
t e m a t  c h a r a k t e r u  GG, t r a k to w a n ia  P o la k ó w  w y n ik a ,  że  H i t le r  s u g e r o w a ł  u tw o rz e n ie  z G G  
r e z e r w u a r u  s ił ro b o c z y c h  d la  R ze szy  p rz e z n a c z o n y c h  d o  „ c z a rn y c h  r o b ó t” . P o g lą d  sw ó j 
p re c y z o w a ł n a s tę p u ją c o :  „ Z re s z tą  w y s ta r c z y ,  je ś l i  P o la k  p o s ia d a  m a ły  o g ró d e k , w ie lk ie  
g o s p o d a rk i w c a le  n ie  są  k o n ie c z n e , p ie n ią d z e , k tó r e  są  P o la k o w i p o tr z e b n e  do  ż y c ia ,  m usi 
z a ro b ić  p ra c ą  w  N ie m c ze c h . T y c h  ta n ic h  sił p o tr z e b u je m y  te r a z . . . ” (B iu le ty n  G łó w n e j 
K o m is ji B a d a n ia  Z b ro d n i H it le ro w s k ic h  w  P o lsc e , t. IV , 1948 r . ,  s. 129). W y d a ie  s ię , że 
B o d e n o rd n u n g  u w z g lę d n ia ł  p o w y ż sz e  s u g e s tie .
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M eliorationen, W egebauten, U m bauten, V ersteinungen und die dazu notw endigen 
Lohnaufw endungen.

2. A ufw endungen für B etriebsm ittel: Sie um fassen alle A ufw endungen an 
landw irtschaftlichen B etriebsm itteln  zur Erzielung einer sofortigen nachhaltigen 
E rtragssteigerung (Grunddüngung, insbesondere K alkung und Saatgut).

3. A ufw endungen fü r den Höfebau: H ierher gehören die gesam ten M ateria l
kosten für B auten, W asserversorgung, W asserleitung, E lektrifizierung usw. und 
die notw endigen Lohnaufw endungen.

4. A ufw endungen fü r die B etriebseinirchtung: Sie um fassen alle Aufwendungen 
fü r totes und lebendes Inventar (Geräte, M aschinen, Zugvieh und Nutzvieh).

Nach den seither angestellten Berechnungen w ürden diese Aufwendungen 
betragen (in RM):

A u sfü h ru n g sk o sten A u fw e n d u n g e n  
je  ha

A u fw e n d u n g e n  
je  B ere ich  
5 -  6000 ha

A u fw e n d u n g  in  40 
B er e ic h e n  (J a h res

p rogram m )

+ + +
F lu rb ere in ig u n g 119 - 595 000 23 800 000
B etr ieb sm itte l 140 - 700 000 28 000 000
H ö feb a u 400 800 2 ooo o:o 80 000 000
E in r ich tu n g 175 350 875 000 35 000 000

In sg esa m t 834 RM 1150 RM 4 170 000 RM 166 800 000 RM

-i- j e  h a  B o d e n o r d n u n g s f lä c h e  
-l·+ j e  h a  H ö fe b a u f lä c h e .

Die G esam tkosten der D urchführung der Bodenordnungsaufgabe in zunächst 
10 Bereichen (Arbeitsprogram m  des 1. Jahres) w ürden dem nach rund  45 000 000 RM 
betragen.

Im Rahm en der D urchführung des G esam tjahresporgram m s w ürden rund 
30 000 B etriebe aufgelöst und zusam m engelegt (Betriebsgrössenordnung). 200 000 ha 
umgelegt (Flurordnung).
D urchschnittlich 1/10 der Fläche, rund  20 000 ha drainiert.
400 km  Wege gebaut, befestigt und beflanzt.
2000 km Feldwege angelegt.
200 000 ha ordnungsgem äss gedüngt, vor allem  gekalkt und m it einwandfreiem  
S aatgut bestellt.

D arüber h inaus w ürden jährlich  etwa 500 Grosshöfe in der G rössenklasse von 
300 bis 150 ha landw irtschaftlicher N utzfläche neu errichtet, m it entsprechenden 
W aldflächen ausgesta tte t und m it technischen Einrichtungen, totem  und lebendem 
Inven tar versehen.

Alle A ufw endungen w erden g etilg t und grundsätzlich verzinst. Die Tilgung 
der A ufw endungen fü r die F lurbereinigung erfolgt in 20 Jahren , der B etriebsm ittel 
in 20 Jahren , der A ufw endungen zum H öfebau in 40 Jah ren  und der A ufw en
dungen zur B etriebseinrichtung in 15 Jahren . Eine A nlaufzeit von durchschnittlich  
8 Jah ren  träg t der erst nach und nach ansteigenden Erzeugungs- und Tilgungs
fähigkeit Rechnung.

Die D arstellung (nach S. 136) bietet Vergleichsm öglichkeiten zwischen den A ufw en
dung und den Erfolgen im Rahm en des Bodenordnugsprogram m s.
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K urve 1 zeigt die Höhe der im Laufe der Jah re  notw endigen K apitalbeträge 
aus dem  Bodenordnungsfonds. Sie sinken von 166 800 000 RM bei 40 V erfahren 
im 1 Ja h re  (1. A n lau fsjah r 10 V erfahren, 2. A nlaufsjahr 20 V erfahren): 

auf 150 Mill. RM im 5. Jah r, 
auf 120 Mill. RM im 10. Jah r, 
auf 90 M ill. RM im 15. Jah r, 
auf 55 Mill. RM im 20. Jah r.
Die K urve 2 ste llt die jährlich  zurückfliessenden Tilgungsbeträge dar, die vom 

30. J a h r  an p rak tisch  die jährlichen  Aufw endungen decken.
Die K urve 3 ste llt den G esam taufw and im Laufe der Jah re  dar (Staatliche 

A ufw endungen +  eingehende Tilgungsbeträge). Bis zum 20. J a h re  is t der 
G esam taufw and gleichbleibend. E r beträgt jährlich  166 800 000 RM. Vom 20. Jah re  
an 115 000 000 RM.

Die K urve 4 zeigt den jählichen W irtschaftsüberschuss an, der je Bereich, 
ein geordnetes P re isverhä ltn is  vorausgesetzt, 400 — 500 000 RM beträg t. E r w urde 
im 20. Ja h re  375 000 000 RM betragen, im  40. Jah re  400 000 000 RM.

Die K urve 5 zeigt den V erlauf der Rohertragssteigerung.
Die K urve  6 ste llt den W ert der freizustellenden A rbeitsk raft dar.
Der Vergleich des K urvenlaufes soll in  grossen U m rissen A ufw and und 

W irtschaftserfo lg  im  R ahm en der Bodenordnung zeigen. Es ist bei der D arstellung 
bew usst auf alle E inzelheiten  verzichtet worden.

9. D i e  V o r a u s s e t z u n g e n .

Die Erfolge, die aus der D urchführung des Bodenordnungsprogram m s erw achsen, 
mögen fü r  m anchen erstaunlich  sein. F ast unglaubhaft k ling t es, w as m an in 
diesem G ebie t an W arten  noch herausholen kann. Man frag t unw illkürlich  nach 
ähnlichen Beispielen.

Nach den nüch ternen  Berechnungen, die hier angestellt w urden, scheint es 
gew agt jah rh u n d ertew eit zurückzuschauen und an die O stkolonisation des 
R itterordens zu denken. M an gilt dann gewöhnlich als R om antiker. In  W irklichkeit 
sind die O rdensm eister und vor allem ihre Lokatoren, die bekanntlich  als 
U nternehm er d ie  D örfer und Höfe aufbauten und besiedelten, um spä ter vielfach 
selbst als F reischulzen in einem dieser D örfer sesshaft zu w erden, alles andere 
als R om antiker gewesen. Sie w aren nüchterne Rechner und stam m ten übrigens 
zu nicht geringem  Teile aus dem K aufm annsstande.

W ir befinden uns heute in diesem Raum  nicht nur politisch, sondern auch 
w irtschaftlich  gesehen, in einer ganz ähnlichen Lage. Auch dam als w urde gerodet, 
entw ässert, alte F lurordnungen  beseitigt, neue geschaffen, Wege gebaut, D örfer 
beseitigt und neue hingestellt. Dam als b rach te der deutsche B auer den eisernen 
Pflug nach dem Osten. Er w ar die V oraussetzung fü r die N utzung der schweren 
Böden. E r brachte auch die fü r die Entw ässerung notwendigen E rfahrungen  m it 
und legte Süm pfe trocken. Man muss sich einm al rückschauend k la r m achen, 
w ie sich allein diese beide T atsachen auf das K ultu rartenverhä ltn is  und den 
gesam ten A nbau ausgew irk t haben müssen. W ir kommen heu te  m it F ortsch rittlichen  
W irtschaftsm ethoden, m it züchterischen E rfahrungen, m it technischen und che
m ischen H ilfsm itteln  und w erden m it unseren  besseren H ilfsm itteln  bessere 
Leistungen vollbringen. W ir sind keine Rom antiker, ebenso wenig aber auch 
G eschäftem acher, sondern leisten lohnende A ufbauarbeit, ebenso w ie jene M änner 
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es getan  haben. K olonisatoriche Betätigung des Ordens nicht gleichzeitig ein  w ir t
schaftlicher Erfolg gewesen w äre, dann w äre sie in ih ren  A nfängen stecken 
geblieben. Der O rden hätte  nicht einen einzigen Lokator (Unternehm er) gefunden. 
An die S telle der dam aligen Lokatoren ist heute der S taa t getreten, dessen 
B eauftrag te  w ir sind.

Bevor diese A ufgaben in A ngriff genom men w erden können, sind einige 
G rundvoraussetzungen zu erfüllen.

1. S t r a f f e  P l a n u n g  u n d  D u r c h f ü h r u n g .
Die A ufgabe der Bodenordnung erfo rdert w ie keine andere M assnahm e straffe 

Zusam m enfassung aller Befugnisse und k la re  K om m andoverhältnisse. Die E inheit 
und Z ie lk larhe it der P lanung muss ebenso garan tie rt sein wie die M öglichkeit 
der unm itte lbaren  Anweisung, E inw irkung und A nordnung bei der D urchführung.

D eshalb ist die d irekte fachliche A nordnungsbefugnis des H auptlandam tes 
an  die L andäm ter und Landinspektionen notwendig. Die E inheit der V erw altung 
ist sichergestellt durch Personalunion zwischen dem L andinspekteur und dem 
R eferenten  fü r  Bodenordnung in der Abt. E rnährung  und L andw irtschaft beim 
K reishauptm ann, dem Leiter des Landam tes und dem  Leiter der U nterabteilung VII 
der Abt. E rnährung und Landw irtschaft beim D istriktchef, dem L eiter des H aupt
landam tes und dem L eiter der U nterabteilung V II der Abt. E rnährung  und L and 
w irtschaft is der Regierung des G eneralgouvernem ents.

2. P e r s o n e l l e  V o r a u s s e t z u n g e n .
Die D urchführung der um fangreichen und erfolversprechenden Aufgabe ist 

m it den w enigen bisher zur V erfügung stehenden deutschen K räften  n ich t möglich. 
Die D ienststellen sind gegenwärtig zu 90% m it polnischen A ngestellten  besetzt. 
In  Z ukunft m üssen w enigstens die w ichtigsten Stellen m it deutschen M itarbeitern  
bezestzt werden. Das gilt insbesondere fü r die S tellen der A bteilungsleiter in den 
L andäm tern  und deren S tellvertreter, und die Stellen der Landinspekteure in de 
K reisen und deren S tellvertrete r. A lle diese zu besetzenden S tellen sind in S tellen
planvorangschlag 1941/42 enthalten  und bei den V orbesprechungen grundsätzlich 
genehm igt worden. Ohne ihre endgültige Genehm igung ist an die Inangriffnahm e 
der A ufgabe nicht zu denken.

Da es sich hier um A ufgaben handelt, fü r die nur tüchtige und ta tkräftige 
und in jeder Weise, vor allem  auch politisch einw andfreie M itarbeiter angesetzt 
w erden können, müssen alle V oraussetzungen geschaffen w erden, um  diese 
M itarbeiter entsprechend zu besolden und ihnen darüber h inaus Leistungszulagen 
geben zu können.

3. B o d e n o r d n u n g s f o n d s .
Die bedeutenden M ittel, die für eine lange Zeit von Jah ren  fü r die D urchführung 

der Bodenordnungsaufgabe eingesetzt w orden müssen, sind in einem B odenord
nungsfonds bereitzustellen, in den die T ilgungsbeiträge zurückfliessen. Der 
G rundstock fü r diesen Bodenordnungsfonds ist aus den Entschädigungsbeträgen 
zu bilden, die fü r die Landinansspruchnahm e, z. B. fü r W erm achtsplätze vom 
Reich dem G eneralgouvernem ent ersta tte t w erden die umso m ehr, als durch 
die H erausnahm e um fangreicher bisher landw irtschaftlich  genutzter Gebiete aus 
der W irtschaft des G eneralgouvernem ents es notw endig gew orden ist, andere 
Gebiete intensiver zu bew irtschaften, um die N ahrungsdecke nicht noch m ehr
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aufzureissen. D arüber hinaus m üssen in den Bodenordnungsfonds jene Beträge 
fliessen, die als V erm ittlungsgebühr vom Reich fü r W anderarbeiter aus dem 
G eneralgouvernem ent e rs ta tte t werden.

4. B o d e n o r d n u n g  a l s  G e s a m t a u f g a b e .
Die A rbeit greift in viele B ereiche ein und erfo rdert oft hartes D urchgreifen. 

D eshalb ist es vor allen Dingen notwendig, dass die D istrik tchefs und K re is
haup tleu te  als M achtträger und darüber h inaus alle führenden K räfte  im G ene
ralgouvernem ent das H auptlandam t, die L andäm ter und die Landinspektionen 
bei der D urchführung ih rer Aufgabe m it allen M itteln un terstü tzen  und ihnen 
jeden R ückhalt bieten.
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