
EMPFEHLUNGEN DER UNESCO—SCHULBUCHKOMMISSIONEN 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER 

VOLKSREPUBLIK POLEN IM BEREICH DER GESCHICHTE 
UND GEOGRAPHIE

Im  Ja h re  1970 haben die P rasiden ten  der UNESCO-Kommissionen der Bundes
republik  D eutschland und der V olksrepublik Polen au f der 16. G eneralkonferenz der 
UNESCO in P aris die M óglichkeit eines A ustausches und einer w echselseitigen Be- 
gutachtung und V erbesserung ih rer G eschichts- und G eographielehrbiicher bespro- 
chen. Im Laufe des Jah res 1971 w urden  diese K ontakte in Zusam m enarbeit m it 
dem  In ternationalen  Schulbuchinstitu t in Braunschw eig intensiviert.

Die UNESCO-Kommissionen beider L ander kam en iiberein, daB die G esprache 
im Geiste der UNESCO, im  Interesse der Friedenssicherung und der V erstandigung 
beider Vdlker zu fiihren seien *. Beide Kommissionen liefien sich von der Uberzeu- 
gung leiten, daB der V ertrag, den die Bundesrepublik  D eutschland und die Volks- 
republik  Polen am  7. 12. 1970 in  W arschau abgeschlossen haben, ein giinstigeres K li
ma fiir die w issenschaftliche und padagogische Zusam m enarbeit auf dem  Gebiet der 
Schulbuchrevision geschaffen hat.

Auf E inladung der UNESCO-Kommission der V olksrepublik Polen tra fen  sich 
vom 22. bis 26. F eb ruar 1972 in W arschau H istoriker, Geographen, Padagogen, 
Schulbuchexperten und -verleger aus der B undesrepublik  D eutschland und aus der 
Volksrepublik Polen, um  in einer ersten  Begegnung die m ethodischen und sachlichen 
V oraussetzungen der kiinftigen Z usam m enarbeit zu k laren  und erste Em pfehlungen 
zur Behandlung der gegenseitigen Beziehungen im G eschichts- und G eographieun- 
te rrich t in beiden L andern  zu entwerfen.

Vom F eb ruar 1972 bis O ktober 1975 haben — abw echselnd in W arschau und in 
Braunschw eig — acht Schulbuchkonferenzen stattgefunden. Ih re hauptsachliche Auf- 
gabe w ar, Em pfehlungen fiir Schulbuchautoren und L ehrer in beiden L andern  a u s - , 
zuarbeiten  fiir die B ehandlung zunachst der Geschichte der deutsch-polnischen Be- 
ziehungen von den A nfangen bis zum Ende des Zw eiten W eltkrieges und sodann der 
Periode der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik  D eutschland und der 
V olksrepublik Polen. Gleichzeitig w urden Em pfehlungen fiir den G eographieunter- 
rich t entworfen.

Auf der IX. Konferenz, die vom 5. bis zum 7. A pril 1976 in B raunschw eig s ta tt
gefunden hat, ist von der gem einsam en Kommission eine redaktionelle U berarbei- 
tung  der b isherigen Em pfehlungen zur Geschichte und Geographie vorgenom m en 
worden. Die K onferenz h a t diese red igierte Fassung bestatig t und beschlossen, sie 
in deutscher und polnischer Sprache in der B undesrepublik  D eutschland und in der 
V olksrepublik Polen zu veroffentlichen.

Die V orbereitung und D urchfiihrung der K onferenzen lag in  den H anden des 
In stitu ts  fiir Lehrprogram m e des M inisterium s fiir Bildung und Erziehung der 
V olksrepublik Polen und des In ternationalen  Schulbuchinstitu ts in Braunschweig, 
das seit 1975 den Nam en G eorg-E ckert-Institu t fiir in ternationale Schulbuchfor- 
schung tragt.

Mit der Publizierung a ller Em pfehlungen ist der erste, besonders fruchtbare, 
aber auch auB erordentlich schwierige A bschnitt der A rbeiten  der gem einsam en 
Schulbuchkom m ission abgeschlossen.

* v g l. A n h an g.

YORWORT
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Die bisherigen Em pfehlungen sind in  ihrem  auBeren Um fang und in  ih rer sach- 
lichen G ew ichtsverteilung sehr verschieden konzipiert. D arin spiegelt sich das Be- 
miihen, das Schw ergew icht der A rbeit zunachst auf diejenigen Perioden und P io - 
bleme der Geschichte des deutsch-polnischen V erhaltnisses zu legen, die in  den 
Schulbuchern auf beiden Seiten besonders unzulanglich behandelt w erden. N aturge- 
mafi ist dies an  den neuralgischen P unk ten  des G eschichtsablaufs der Fali.

Deshalb ha t die gem einsam e Kommission beschlossen, ihre A rbeit fortzusetzen,. 
und zw ar alljah rlich  — abw echselnd in der B undesrepublik  Deutschland und in  der 
Volksrepublik Poien — w issenschaftliche K onferenzen abzuhalten. Diese K onferen- 
zen sollen sich m it den w issenschaftlichen Problem en beschaftigen, dereń  K larung  
fur die fachw issenschaftliche und didaktische V ertiefung der Em pfehlungen uner- 
laBlich ist. Dabei soli auch versucht w erden, die in den Schulbuchern haufig vor- 
kom m enden V orurteile zu beseitigen und irrefiih rende Begriffe zu korrigieren.

Die gem einsam e Kommission ist iiberzeugt, dafi die Schul- und U nterrich tsbe- 
horden sich bem iihen w erden, die der O ffentlichkeit regelmaBig bekanntgegebenen 
Em pfehlungen sobald w ie moglich in  den Schulbuchern  und in  der U nterrich tsprax is 
zu beriicksichtigen. N ur die M itw irkung und das volle Engagem ent der K ultusbe- 
horden kónnen fiir die A rbeit der gem einsam en Schulbuchkom m ission auf die D auer 
den erw arte ten  Erfolg garantieren .

Die gem einsam e Schulbuchkom m ission kann  nunm ehr den Schulbuchverlegern, 
-autoren und Schulbehórden die gesam ten Em pfehlungen zur Verfiigung stellen. Sie 
mochte gleichzeitig den zahlreichen w issenschaftlichen Institu ten , B erufsverbanden, 
Jugendorganisationen, Politikern  und Journalisten  in beiden L andern  herzlich dan- 
ken, die ihre A rbeit von Anfang an ak tiv  un terstiitz t und sie in der O ffentlichkeit 
bekanntgem acht haben.

Dank ihrer Bem iihungen haben in den Jah ren  1972 bis 1976 in der Volksrepub!ik 
Polen und in der B undesrepublik  D eutschland zahlreiche w issenschaftliche und pa- 
dagogische Konferenzen, Sem inare und Symposien zu den Fragen der Schulbuch- 
revision stattgefunden.

Die A rbeit der Kommission ha t auch ein lebhaftes Echo in Aufsatzen, M eldun- 
gen und K om m entaren in w issenschaftlichen Zeitschriften  und W ochenschriften, in 
der Tagespresse, im R undfunk und im Fernsehen beider L ander gefunden. Es kann  
freilich n icht iibersehen w erden, daB es auch skeptische und ablehnende Stim m en 
Segeben hat; sie konnten aber die allgem eine A tm osphare w ohlw ollender Zustim - 
toung, die die óffentliche M einung der In itia tive  der UNESCO-Kommissionen be i
der L ander entgegenbrachte, n ich t beeintrachtigen.

Mit Befriedigung ste llt die gem einsam e Kommission erste  positive A usw irkun- 
gen ih rer A rbeit fest. Sie bestehen in Erganzungen und V erbesserungen in  einem  
Teil der Schulbiicher in beiden Landern.

Die M itglieder der gem einsam en Kommission geben der H offnung Ausdruck, 
dafi die von ih r e rarbe ite ten  Em pfehlungen m it H ilfe der K ultusbehórden und der 
U nterstiitzung der offentlichen M einung in  m óglichst kurzer Zeit in  die Schul- und 
U nterrich tsprax is eingefuhrt werden.

Die Kommission ist sich dessen bewuBt, daB ihre A rbeit n icht n u r fiir die Schul- 
~und U nterrich tsprax is, sondern auch fiir die w eitere Entw icklung auf dem Wege zu 
einem friedlichen Zusam m enleben beider L ander von groBer B edeutung ist.
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ZUR EINFUHRUNG *

Die h ier vorgelegten, bewuBt knapp  und thesenartig  gehaltenen E m p f e h 
l u n g e n  z u r  G e s c h i c h t e  bieten zum ersten  Mai eine von deutschen und pol- 
nischen H istorikern  gem einsam  erarbe ite te  und veran tw orte te  In terp reta tion  der 
deutsch-polnischen Beziehungen in ihrem  A blauf von den Anfangen bis in  unsere 
Tage. Beide Seiten verbinden dam it die Hoffnung, daC eine solche Skizzierung des 
fachw issenschaftlichen D iskussionsstandes von heute zur O rientierung von Schul- 
buchautoren und G eschichtslehrern in  beiden L andem  dienlich sein wird.

F ur die H istoriker, die an  den langen und intensiven B eratungen beteiligt w a- 
ren, liegt indes der w esentliche E rtrag  u n te r der O berflache der form ulierten  E r- 
gebnisse, nam lich in  der beziehungsgeschichtlichen Aussage, die sich im Laufe der 
gem einsam en A rbeit h a t finden lassen. Ais H istoriker muBten w ir uns vor allem  
m it dem eigentum lichen G rundphanom en der sehr unterschiedlichen Gewichtung 
des deutsch-polnischen Problem s im  politischen BewuBtsein der beiden N achbarna- 
tionen auseinandersetzen. Der stets auflerordentlich sta rken  und gezielt politisierten 
und ak tualisierten  Beachtung des deutsch-polnischen Jah rtausends auf der polni- 
schen Seite stand auf der deutschen die fast vollstandige Schrum pfung des deutschen 
Interesses an den zw ischennationalen Beziehungsproblem en gegeniiber — es sei 
denn, sie w urden un te r dem A spekt deutscher K ulturleistung gesehen.

Dieser eigentiim liche K ontrast ist vor allem  darin  begriindet, dafl die polnische 
F rage ais eine der groflen nationalen  Fragen des 19. Jah rh u n d e rts  im U nterschied 
zur deutschen und zur italienischen F rage ungelost geblieben w ar. Ihre N ichtló- 
sung aber w urde — zunachst im D enken und in  der deutschen Politik  Bismarcks, 
dann aber in der langen N achw irkung B ism arcks im deutschen politischen BewuBt- 
sein iiberhaupt — m ehr und m ehr ais die ostpolitische G rundbedingung der Losung 
der deutschen Frage im Bism arckischen S inne verstanden. Dam it w ar um gekehrt fur 
das polnische G eschichtsverstandnis die fundam entale A ndersartigkeit der nationalen 
Anspriiche der deutschen T e i 1 u n g s nation  einerseits und der g e t e i l t e n  pol- 
nischen Nation andererseits gegeben.

So ist also der tiefe Gegensatz, der die deutsche und die polnische Sicht der 
beiderseitigen Beziehungen bis in  unsere Tage hinein  bestim m t h a t und ais Erbe des 
W eltkriegszeitalters teilw eise bis heute noch bestim m t, im geschichtlichen Ablauf 
selbst begriindet. E rst seit 1970 w erden M oglichkeiten und Wege sichtbar, die zur 1 
U berw indung dieser belastenden N achw irkungen im  deutsch-polnischen V erhaltnis 
fiihren kónnen. Auch die geschichtsw issenschaftliche Reflexion ist ein solcher Weg.

Die deutsch-polnische Schulbuchkom m ission meinte, ihn nutzen zu miissen, und 
legt h ie rm it die ersten  Ergebnisse der gem einsam en deutsch-polnischen U berlegun- 
gen zu Problem en vor, iiber die es b isher n u r deutsche und polnische A nsichten 
gegeneinander gab.

Die Em pfehlungen beschreiben freilich n icht den gesam ten A blauf der deutsch- 
-polnischen Beziehungen im  V erlauf eines Jahrtausends. Sie versuchen ebenfalls 
nicht, die Geschichte der deutschen Ostbewegung ais Ganzes und die Geschichte 
Polens, soweit sie fiir Deutsche w ichtig ist, zu erfassen. Sie bem iihen sich in erste r

* G em ac e in e r  A b sp ra ch e  d er  G e m e in sa m en  d e u tsc h -p o ln isc h e n  S ch u lb u ch k o m m issio n  
w e rd en  d er d e u tsc h e n  bzw . der p o ln isc h e n  z w e isp r a c h ig e n  V e r o f fe n tlic h u n g  d er  E m p feh lu n 
g en  e in ft ih r e n d e  V o rb em erk u n g en  v o r a n g e ste llt ,  d ie  vo n  der je w e ilig e n  S e ite  zur V e rd eu tli-  
ch u n g  ih rer  A b s ic h te n  u n a b h S n g ig  v o n e in a n d e r  v erfa 0 t sind .
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Linie dort um Aussagen, wo die Beurteilung der Ereignisse besonders kontrovers 
gewesen ist, oder wo bisher die andere Seite zu w enig zur K enntnis genom men 
w urde. W ichtige Ereignisse, iiber die es kaum  U nterschiede in der B eurteilung gibt, 
w ie etwa der Besuch K aiser Ottos III. in Gnesen im  Ja h re  1000 oder die H ilfelei- 
stung von K aiser Friedrich  I. Barbarossa fiir die W iedereinsetzung der schlesischen 
Piasten, bleiben deshalb unerw ahnt.
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EMPFEHLUNGEN

I. G E S C H I C H T E

1. Slawen und Germanen im Altertum und friihen Mittelalter
Uber die E ntstehung der groBen indoeuropaischen sprachlich-ethnischen G rup - 

pen, u. a. die G erm anen und Slawen, dereń  U rheim at und W anderungen sowie die 
A usbreitung der ostgerm anischen S tam m e gibt es verschiedene Hypothesen, und ais 
solche sollten sie in den Schulbiichern gekennzeichnet werden.

Es steht fest, daB die O stgerm anen keine V orfahren der deutschen Stam m e 
waren. Der europaische K ultu rk re is des M ittelalters ist das Ergebnis der Synthese 
m editerran-christlicher, germ anischer und slaw ischer K ultur.

■
2. Die Entstehung der europaischen Staatcn im Mittelalter

In der Zeit des Uberganges vom Friih- zum H ochm ittelalter en tfa lte te  sich d ie 
europaische S taatenw elt ais das Ergebnis des Zerfalls des spatkarolingischen Impe- 
rium s und verschiedener Integrationsprozesse in anderen G ebieten Europas.

In dieser Zeit b ildeten sich die staatlichen Institu tionen  in Frankreich , England, 
D eutschland, den skandinavischen Lander, Polen, Bohmen, U ngarn und auf dem 
Boden der siidslawischen Vólker und der K iew er Rus. Dam als en tstanden  die ge
m einsam en Ziige der V erfassungsstruk turen  und dam it der Personenverband m it 
einer D ynastie an seiner Spitze sowie die kirchliche O rganisation ais E lem ent der 
staatlichen Ordnung.

3. Das Kaisertum und die deutsch-polnischcn Beziehungen im hohen Mittelalter
Die Institu tion  des Im perium s en th ie lt die K onzeption von der V orrangstellung 

des Kaisers. Ais prim us in te r pares gilt er sowohl in Byzanz ais auch im W esten 
ais O berhaupt einer symbolisch aufgefaBten Fam ilie der Kónige.

Seit M itte des 11. Jah rh u n d erts  begannen sich neue V orstellungen von den zwi- 
schenstaatlichen Beziehungen zu entw ickeln. Diese fiih rten  im 12. Ja h rh u n d e rt zur 
H erausbildung der Konzeption von der staatlichen Souveranitat. Die lehnsrech tli- 
chen Theorien von den Form en zw ischenstaatlicher Beziehungen sollen ein Gegen- 
stand w eiterer Diskussionen sein. Jedenfalls bedeuteten die Lehnshuldigungen pol- 
nischer F iirsten  gegeniiber dem K aiser n icht die Eingliederung Polens oder polni- 
scher T eilfurstentiim er in das deutsche Konigreich. Sie w aren  n u r die A nerkennung 
der kaiserlichen P rarogative.

4. Schlesien und Pommern in der Fruhgeschichte Polens (10. - 13. Jahrhundert)
In der D arstellung der Geschichte Schlesiens und Pom m erns im 10.-13. Ja h r-  

hundert g ib t es U nterschiede in den In terp reta tion  der G rundfakten  durch die 
polnische und deutsche G eschichtsschreibung; dies beruh t auf zwei Pram issen:

Die deutsche G eschichtsschreibung hob die F akten  uber die Beziehungen dieser 
Gebiete zum deutschen K ónigtum  bzw. zum  róm ischen K aisertum  und die G erm ani- 
sierungsprozesse dieser L ander besonders hervor.

Die polnische G eschichtsschreibung hingegen betonte die Fakten, welche die 
Beziehungen Pom m erns und Schlesiens zum polnischen P iastenstaat und die Kon- 
tin u ita t der ethnischen und ku ltu re llen  slaw ischen K om ponenten betreffen , die sich 
in un terschiedlicher S tarkę in m anchen G ebietsteilen bis in  die G egenw art erhalten  
haben.
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Die deutsche G eschichtsschreibung betrach te te  die rechtlich-politischen Phano- 
mene, die sich auf Schlesien und Pom m ern beziehen, vornehm lich aus der Sicht des 
w esteuropaischen Lehnsrechts. Die polnische G eschichtsschreibung hingegen deutete  
diese Erscheinungen m eist m it den K ategorien des P atrim onialstaates, betrach te te  die 
polnischen Gebiete ais Eigentum  der P iastendynastie und sah dabei die Lehnsbil- 
dung ais zw eitrangig an. Die verschiedenen In terp reta tionen  der a lte ren  deutschen 
bzw. der m odernen w estdeutschen und der polnischen H istoriographie finden ih ren  
N iederschlag in den voneinander abw eichenden D arstellungen der Geschichte Schle
siens und Pom m erns in  den Lehrbiichern.

In den alteren  deutschen und heutigen w estdeutschen Lehrbiichern w ird  oft 
die A nsicht vertre ten , dafi Schlesien sich bereits im Ja h re  1163 durch die A ner- 
kennung der Lehnsabhangigkeit vom K aisertum  aus der polnischen politischen Ge- 
m einschaft gelóst habe. Nach diesen D arstellungen sei eine schnelle G erm anisierung 
Schlesiens und des dortigen Zweiges der P iastendynastie  erfolgt. In den polnischen 
Biichern dagegen un te rstre ich t m an die politische und kirchliche B indung Schlesiens 
an  den P atrim onialstaa t der P iasten  im M ittelalter. Die T rennung Schlesiens von 
der polnischen politischen G em einschaft w ird auf die Ja h re  1325/1348 datiert, und 
zw ar im Zusam m enhang m it dem  tlbergang  der schlesischen T eilfu rsten tum er in 
den H oheitsbereich der Konige von Bohmen.

In den deutschen Lehrbiichern w ird die E inbeziehung Pom m erns und Pom- 
m erellens in den polnischen P atrim onialstaa t im allgem einen nicht erw ahnt. D age
gen unterschreich t m an die friihere Lehnsabhangigkeit Pom m erns vom K aisertum  
und danach von B randenburg. In den polnischen Lehrbiichern w ird die H uldigung 
des pom m erschen Fiirsten Bogusław I. geginiiber K aiser F riedrich  B arbarossa (1181) 
ais eine Episode betrachte t. Man w eist auf die A bhangigkeit Pom m erns von Dane- 
m ark (1148) hin und w erte t e rs t die A bhangigkeit von B randenburg (1231) ais 
tibergang  dieses Gebietes in die m ittelbare Reichshoheit. Man un te rstre ich t auch 
das Fortleben vieler slaw ischer Institu tionen  in diesem  Gebiet, die den pom m er
schen F ursten tum ern  spezifische Ziige im Vergleich zu den anderen  T errito ria lstaa- 
ten des Reichs gegeben hatten . ,

Die h ier skizzierten In terp reta tionen  sollen in nachster Zukunft in einer weiten- 
fiihrenden w issenschaftlichen Diskussion ana lysiert werden.

5. Die mittelalterlichc deutsche Siedlung im óstlichcn Mittelcuropa
Die deutsche K olonisation im ostlichen M itteleuropa sollte ais dem ographischer, 

w irtschaftlicher und sozialer Prozefi behandelt werden. Das F ortschreiten  der so- 
zialen und w irtschaftlichen V eranderungen in  O beritalien, der Provence und den 
R heinlanden um die W ende vom 1. zum 2. Jahrtausend  m achte aus ihnen A usstrah- 
lungszentren neuer A rten  der Produktion und des H andels sowie neuer Rechtsfor- 
m en fiir S tad t und Land. Alle europaischen Volker, d a ru n te r die slaw ischen und 
germ anischen, schufen selbstandig die G rundlagen, die ihnen die U bernahm e neuer 
K ulturform en erm oglichten. U berall w aren diese ein F ak to r der Beschleunigung 
des w irtschaftlichen W achstum s und des Erbliihens der m ittelalterlichen  K ultur. 
Die nach diesen Form en von den H errschern  und dem  G rundadel auf w estslaw i- 
schen Gebiet gew ahrten  Rechte und F reiheiten  lockten neue Siedler aus dem Be- 
reich des alten  karolingischen Im perium s an. Diese S iedler spielten bei der w irt- 
schaftlich-sozialen Um w andlung der w estslaw ischen L ander vom 12. bis zum  14. 
Jah rh u n d e rt eine positive Rolle. Die Zahl der S iedler und der U m fang ihres A nteils 
an  diesen V eranderungen laBt sich n icht vollstandig klaren . Das O bergew icht der 
Deutschen un te r den Z uw anderern  fiih rte  zur E ntstehung des T erm inus „deutsche*
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Recht” fu r die U m schreibung ih rer F reiheiten  und Pflichten. Seit dem zweiten 
V iertel des 13. Ja h rh u n d e rts  w urde dieses R echt auch einheim ischen S iedlern ge- 
w ahrt. Infolgedessen w ar die V erbreitung des deutschen Rechtes unverhaltnism aBig 
viel groBer ais der A nteil der D eutschen an den w irtschaftlichen  und gesellschaftli- 
chen V eranderungen Polens im 13. und 14. Jahrhundert.

Die endgiiltige Bildung der deutschen N eustam m e ostlich der Elbe kam  erst 
einige Jah rh u n d e rte  nach der m ittelalterlichen  deutschen Siedlung zum  AbschluC.

6. Polen und der Deutsche Orden
In  den polnischen Schulbuchern w ird  vor allem  die saku lar-staa tliche und m i- 

litarisch-expansive Rolle des O rdens hervorgehoben, in den w estdeutschen seine 
zivilisatorische und m issionarische A ufgabe betont.

Dieser Sachverhalt spiegelt zu einem  guten Teil die grundsatzlich bzw. punk- 
tuell kontroverse Einschatzung des D eutschen Ordens w ider, w elche daber bei det 
Behandlung folgender w esentlicher F ak ten  der O rdensgeschichte zukiinftig zu 
beriicksichtigen ist:

1. Im 13. Jh . ,,Vorgang der L andnahm e” (Rechtsgrundlagen, Eroberung des P ru - 
Benlands, E rw erb  von Pom m erellen); 2. „O rdensstaat” (geplante L andesherrschaft 
F riede von C hristburg , M issionsaufgabe); 3. im 14. Jh. „Verhaltnis zu Polen” (Pom
m erellen 1269 bis 1343); 4. „V erhaltnis zu L itauen” ; 5. „H ochm eisterstaat” (Land und 
H errschaft); 6 im 15. Jh . „V erhaltnis zu Polen-L itauen” (Schlacht von Tannenberg/ 
G runw ald — 1. T horner F riede — 13 jah riger Krieg — 2. Thorner Friede — Zerfall 
des H ochm eisterstaates — S tad te und Adelsopposition); 7. „Nach 1466: PreuBen 
Koniglichen A nteils — R estordensstaat” ; 8. im 16 Jh. „1525; S akularisierung und 
L ehnsnahm e”.

Dieser Problem kom plex bedarf tro tz  gew isser F ortschritte , die auf der K onferenz 
in Thorn im Septem ber 1974 erzielt w erden  konnten, noch w eiterer grundlicher 
Behandlung.

7. Die kulturellen und konfessionellen deutsch-polnischen Beziehungen im Zelt- 
alter der Renaissance und des Barock

Der eigenstandigen Entw icklung und Leistung der polnischen K u ltu r in der 
Renaissance und der A ufklarung sollte im Rahm en der D arstellung der Evolution 
des europaischen Geisteslebens durch E rw ahrung in den Schulbuchern sta rker ais 
b isher Rechnung getragen w erden. H ier w are z. B. auch der Rolle von Copernicus 
ais eines polnischen Reichsbiirgers und G elehrten von europaischem  Rang zu ge- 
denken.

Die Reform ation, die sich in Polen in  ih rer lu therischen Pragung M itte des 16. 
Jah rh u n d erts  entw ickelt hat, kam  aus Deutschland. Sie gew ann vor allem  A nhanger 
u n te r den S tadtbew ohnern  in GroBpolen und in PreuBen Koniglichen Anteils. U nter 
der H errschaft der polnischen Konige erfreu ten  sich die groBen S tad te einer beacht- 
lichen A utonom ie auf dem G ebiet der stadtischen Selbstverw altung und genossen 
eine Reihe von H andelsprivilegien, die ihre w irtschaftliche Entw icklung erm oglich- 
ten. M itte des 16. Jah rh u n d erts  gew ahrte Sigism und II. A ugust den groBen Stadten 
in PreuBen Koniglichen A nteils Religionsfreiheit, w odurch die L u theraner die Mo- 
glichkeit erh ielten , sowohl ih re eigenen K irchen ais auch ihre Schulen und Drucke- 
reien einzurichten.

Die im Kónigreich Polen herrschende nationale und religióse Toleranz bedarf 
ebenso einer Berticksichtigung wie der besondere C harak ter der polnischen R e
form ation, dereń bestim m ende geistig-in tellektuelle A ntriebe und politische Moti- 
v a tio n 'v o r dem H in tergrund  der generellen geistlichen E rneuerung in den Schulbii-
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chern n icht verschw iegen w erden diirfen. Die Interdependez, die von der H istorio- 
graphie beider L ander e rk an n t w orden ist, muB die b isherige In terp reta tion  ablosen, 
es habe sich um einen einseitig von W esten nach Osten verlaufenden  K ultu raus- 
tausch gehandelt.

Die R eligionsfreiheit fiih rte  zur ku ltu re llen  Bliite in  PreuBen Koniglichen A n
teils im 16. Ja h rh u n d e rt und in der ersten  H alfte des 17. Jah rhunderts . Zu dieser 
Zeit w irk ten  dort viele hervorragende K iinstler, Schriftste ller und W issenschaftler, 
die ihre W erke in polnischer, deutscher und lateinischer Sprache verfaBten. Beson- 
dere A nerkennung genossen sowohl in  Polen ais auch im  A usland vor allem  die 
Gymnasien von Thorn und Danzig. Im 17. Ja h rh u n d e rt fand in D eutschland die in 
den W erken der Polnischen Briider (Sozinianer) v ertre tene  Konzeption der religiosen 
Toleranz w eitere V erbreitung.

Aus Deutschland, aus dem von den H absburgern  beherrschten  Schlesien und aus 
den N iederlanden stróm ten im  16. und 17. Ja h rh u n d e rt B urger und Bauern, die dort 
aus konfessionellen G riinden verfolgt w orden w aren, nach Polen (vor allem  L ut- 
heraner, in  geringerer Zahl M ennoniten und A ntitrin itarier). Sie erreich ten  in 
GroBpolen und in PreuBen Koniglichen Anteils einen beachtlichen W ohlstand und 
leisteten ihren  B eitrag zur w irtschaftlichen  und ku ltu re llen  Entw icklung dieser 
Lander.

Der generelle Aufschw ung dieser Gebiete w urde durch die Einfalle der Schwe- 
den und B randenburger, die Polen um die M itte des 17. Jah rh u n d e rts  verw iisteten, 
unterbrochen. Der endgultige Erfolg der G egenreform ation in  der A delsrepublik  be- 
dingte die U bersiedlung von P ro testan ten  aus GroBpolen und K leinpolen nach D an
zig, Elbing, Thorn und anderen  S tadten  PreuBen K oniglichen Anteils. Diese bew ahr- 
ten der Republik Polen gegeniiber volle Loyalitat, w eil die ihnen e in st zugespro- 
chene K onfessionsfreiheit und die stadtische S elbstverw altung w eiterh in  au frech ter- 
halten w urde.

8- Der polnische Staat im Zeitalter der Aufklarung
Die „politische K u ltu r” der A delsrepublik  h a tte  ih re  A usstrah lungskraft au f die 

standische Politik in ihrem  W iderstand gegen die absolutistische K rongew alt in 
PreuBen, K urland und L ivland. U m gekehrt h a t das Problem  einer S tarkung  der 
K rongew alt im R eform denken der spaten A delsrepulik  — zum al un te r A ugust dem 
S tarken — eine w ichtige Rolle gespielt. Doch w urden  die Chancen dafiir seit dem 
Beginn der offenen E inm ischungspolitik der groBen N achbarn (1717/21) und der 
Festigung ih rer Allianz in der polnischen F rage (1735) im m er geringer.

Die Teilungen Polens fallen  in eine Zeit, da in diesem Land, insbesondere seit 
dem Regierungsbeginn von S tanisław  August Poniatow ski, positive V eranderungen 
auf dem  Gebiet der S taatsordnung, der W irtschaft, der K u ltu r und der sozialen 
V erhaltnisse in Gang kam en. Bsonders verdienen un ter den S traatsreform en die 
Reformen des Sejm s 1764 sowie die Reform en des GroBen Sejms 1788 bis 1792, vor 
allem  aber die V erfassung vom 3. Mai 1791 Beachtung, denn diese Reform en haben 
die politische S tru k tu r  der A delsrepublik in  eine gut durchorganisierte konstitu tio- 
nelle M onarchie verw andelt. Es muB un terstrichen  werden, daB Polen w ahrend der 
A ufklarung einer der ak tivsten  B rennpunkte der europaischen K u ltu r w ar; die 
in Polen verw irk lich ten  Reform en auf dem G ebiet des Schulwesens (Szkoła Rycer- 
ska/R itterscbule 1765, Kom isja Edukacji N arodow ej/N ationale E dukations-K om m is- 
sion 1773) w aren Pionierleistungen.

Nach den neuesten Ergebnissen der historischen Forschung beider Seiten spielte 
dabei S tanisław  A ugust Poniatow ski eine groBe Rolle. E r w ar ein Kónig von ausge-
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prag te r politischer Ind iv idualita t. Jedenfalls haben die durch russisch-preuBisch 
-osterreichische G ew altpolitik  erstick ten  Reform en ais groBe politische Leistung 
der polnischen A ufklarung auf das politische Denken und au f liberale reform erische 
Ansatze in D eutschland und Europa gew irkt.

9. PreuBen und die Teilungen Polens
Das konseąuente S treben der brandenburgischen Hohenzollern fiihrte dazu, daB 

das von Polen abhangige PreuBen in  ihre H ande (1618) uberging, und zw ar ais 
Leben der K rone Polen. 1657 errangen  die Hohenzollern im Herzogtum  PreuBen die 
Souveran itat und 1701 w urde K urfiirst F riedrich  III. ais F riedrich  I. zum Konig 
in PreuBen gekront. Parallel dazu liefen die Bem uhungen um  die Landverbindung 
zwischen B randenburg und dem  Herzogtum  PreuBen. Diese te rrito ria le  Vereinigung 
erre ich te  F riedrich  II., indem er die giinstige politische Lage in  Europa ausnutzte 
und das Zustandekom m en der E rsten Teilung Polens fo rderte  (1772). Der Teilungs- 
vertrag  w ar fiir PreuBen von grundlegender politischer Bedeutung, und die Teil- 
nahm e PreuBens an  den folgenden Teilungen Polens w ar die K onseąuenz zielbe- 
wuBter hohenzollernscher M achtpolitik.

Bei der Behandlung der Teilungen Polens sind neben den vordegriindigen 
politischen M otiven auch die sozialen und ókonomischen M omente sowie die stra - 
tegischen U berlegungen aller Teilungsm achte zu beriicksichtigen.

10. Der Kampf des polnischen Volkes um Freiheit und UnabhSngigkeit
Das polnische Volk ha t sich nach dem V erlust der E igenstaatlichkeit in keinem 

der d rei Teilungsgebiete m it der Tatsache der Teilung abgefunden; es h a t vielm ehr 
der K am pf um  F reiheit und U nabhangigkeit aufgenom m en.

Dieser K am pf begann m it dem  A ufstand Kościuszkos (1794) und fand m it der 
A ufstellung m ilitarischer V erbande an  der Seite des napoleonischen F rankreich  
(Polnische Legionen) seine Fortsetzung. Das Lied der Legionen „Noch ist Polen n icht 
verlo ren” w urde die N ationalhym ne Polens. Ein Ergebnis der Teilnahm e polnischer 
Legionen an den Feldziigen Napoieons w ar die G riindung des Herzogtums W ar- 
schau im Ja h re  1807, der Keim zelle eines pfolnischen Staates. Das Herzogtum  W ar- 
schau w ar ein B estandteil des napoleonischen S taatensystem s und durch  die P er- 
sonalunion m it dem  Kónigreich Sachsen de facto ein Glied des Rheinbundes.

Der W iener Kongrefl hatte  die polnische Frage n icht zur Zufriedenheit des 
polnischen Volkes gelost. S ta tt ein unabhangiges Polen zu griinden, schuf man aus 
dem GroBteil des Herzogtums W arschau ein „Kónigreich Polen”, in dem der Zar 
ais polnischer Konig regierte. K rakau  w urde zu einer Freien S tad t un ter dem 
Schutz der drei Teilungsm achte e rk lart, der W estteil des Herzogtum s W arschau 
w urde ais Grofiherzogtum Posen m it der K rone PreuBens vereinigt.

Die nachste Phase im K am pf des polnischen Volkes bildete die G riindung von 
zivilen und m ilitarischen U ntergrundorganisationen zunachst im Lande dann  auch 
in europaischen S taaten, u. a. auf dem  T errito rium  des D eutschen Bundes, die sich 
die Beseitigung der auf dem W iener KongreB geschaffenen reak tionaren  Ordnung 
zum Ziel setzten.

Der A ufstand im Kónigreich Polen (Nov. 1830/0kt. 1831) brach aus, weil die 
russische Regierung die Verfassung von 1815 nicht einhielt und versuchte, die pol
nische Arm ee gegen revolutionare Bewegungen in Europa (Belgien) einzusetzen. Der 
N ovem beraufstand w ar einer der Faktoren, die den Sieg der franzosischen Ju lire - 
volution erm oglichten. Infolge der N iederw erfung des N ovem beraufstandes w urde 
das K ónigreich Polen faktisch  beseitigt.

Der K rakauer A ufstand 1846 und die Bewegung in Posen eroffneten  den euro-
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paischen „V olkerfruhling”. Zwei Jah re  danach brach die Revolution im GroBherzog- 
tum  Posen, in K rakau  und in  Galizien aus. Nach ih rer m ilitarischen N iederw erfung 
verschlechterte sich die Lage der polnischen Nation und der liberalen  K rafte  in 
Europa.

Der W iderstand gegen die R ussifizierungspolitik des Zarenreiches und der 
Kam pf um U nabhangigkeit fiih rten  erneu t zum nationalen  A ufstand — dem  Jan u - 
arau fstand  1863. Die E rhebung w urde durch die polnische G esellschaft im Kónig- 
reich Polen und in den anderen Teilungsgebieten sowie un te r M itw irkung der pol
nischen Em igration vorbereitet. Eine Folgę der N iederlage w ar das A nw achsen des 
T errors und der U nterdrtickung (Verhaftungen, D eportationen nach Sibirien, Konfi- 
skationen, versta rk te  Russifizierungspolitik). Die bew affnete E rhebung h a tte  aber 
auch auf lange Sicht positive ókonomische und soziale V eranderungen zur Folgę.

11. Der EinfluB des polnischen Freiheitskampfcs auf Deutschland
Die polnische Frage besaB n icht n u r einen nationalen, sondern auch einen in ter- 

nationalen Aspekt.
Die fre iheitlich-liberalen  K rafte  Polens und anderer Volker erstreb ten  gem ein- 

sam neue gerechte soziale und politische Verhaltnisse. Besonders deutlich w urde 
dieses S treben bei der Z usam m enarbeit der liberalen  und dem okratischen S tro - 
rnungen in  Polen und Deutschland. Die ersten  Sym ptom e einer solchen Zusam m en
arbe it w urden bereits in  den 20er Jah ren  des 19. Jah rh u n d erts  spiirbar, besonders 
unter der studentischen Jugend. Es w urden bereits dam als K ontakte zwischen S tu - 
dentengruppen in W arschau, K rakau, W ilna einerseits und B urschenschaften in 
Berlin, Breslau, Konigsberg, H eidelberg und M arburg andererseits gekniipft. In 
Berlin und Breslau gab es sogar gem einsam e deutsch-polnische Studentenbiinde.

Die V ertreter der jungen G eneration in D eutschland gaben 1830 ih rer Sym pathie 
ftir das kam pfende polnische Volk offen A usdruck; sie organisierteń  n icht allein 
Solidaritatskundgebungen, sondern nahm en auch ais Arzte und S an ita te r an  dem  
A ufstand teil. Die A ufstandischen, dereń Weg in die Em igration durch D eutschland 
fiihrte, w urden hier herzlich em pfangen. In  vielen S tad ten  en tstanden  Polenvereine. 
Sie fo rderten  die A nnaherung fiihrender Personlichkeiten der liberalen  und dem o
kratischen Bewegung in Polen und Deutschland; sie leisteten  m aterielle Hilfe fiir 
die polnische Bewegung und trugen  n icht zuletzt zu der Popularisierung der 
Polnischen Frage in der D ichtung (Polenlieder), Publizistik  und w issenschaftlichen 
L ite ra tu r bei.

Die Polenfrage w urde so zu einem K ristallisa tionspunkt der liberalen  Opposition 
in Deutschland. Die von den Polen propagierte K am pfparole „Fiir Eure Freiheit, fiir 
Unsere F reiheit!” spiegelte sich u.a. in der G riindung des „Jungen E uropa” w ider. 
Die V erhaftung der fiihrenden Personlichkeiten der polnischen Geheim biinde in 
Posen 1846 und der Polenprozefi des Jah res 1847 ste igerten  das Interesse der óffen- 
tlichen M einung D eutschlands an  der polnischen Frage; sie fo rderten  die revolutio- 
nare Stim m ung in PreuBen. Im  Ja h re  1848 nahm en Polen an  den' revolutionaren 
K am pfen in D eutschland teil.

In  den Jah ren  1848/49 kam  es zu einer N eubew ertung der polnischen Frage 
durch die L iberalen in D eutschland. In der Polendebatte der F ran k fu rte r N ational- 
versam m lung en tfern te sich ihre M ehrheit von ih ren  bisherigen propolnischen Sym- 
Pathien.

Die rela tiv  kleine dem okratische P arte i in  der F ran k fu rte r N ationalversam m - 
]ung b eh a rrte  dagegen auf ih rer konseąuenten  S tellungnahm e zugunsten der Rechte 
des polnischen Volkes auf einen fre ien  und unabhangigen S taat. Das galt vor allem  
fiir die A nhanger der von K arl M arx redig ierten  „Neuen Rheinischen Zeitung”.

3 P rz eg lą d  Z a ch o d n i 1/77
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Der K am pf fiir die F reiheit und fiir die Rechte des polnischen Volkes w urde 
in den 60er und 70er Jah ren  von der jungen deutschen A rbeiterbew egung fortge- 
setzt. Ih re  fiihrenden Personlichkeiten  v e rtra ten  in Reden und Schriften diesen 
offiziellen S tandpunk t der Sozialdem okratischen P arte i Deutschlands.

Die G riindung der I. In ternationale ist m it der polnischen Frage eng verbunden. 
Die In ternationale  w urde 1864 in  London auf einer Gedenk- und S olidaritatskund- 
gebung fiir den polnischen Januar-A ufstand  gegriindet. K arl M arx nahm  an dieser 
Kundgebung und an  der G riindung der In ternationale maBgeblichen Anteil.

12. Industrialisierung
Bei der B ehandlung der Industrialisierung  im  19. Jah rh u n d ert sollte beriick- 

sichtigt w erden, daB der A ufbau der Schw erindustrie im R uhrgebiet n u r durch den 
Zustrom  deutscher und polnischer A rbeiterbevolkerung aus den óstlichen Provinzen 
des preuBischen S taates moglich w ar. D adurch erhielten  einige S tad te des R uhr- 
gebietes, z. B. Bochum, Herne, G elsenkirchen, sta rkę polnische Bevolkerungsteile. 
Ih re  M itw irkung am  Aufbau der Industrie  und am  Ausbau der S tadte ist erheb-

Als ein Gegenstiick sollte der A ufbau der T extilindustrie  in  Lodz und Umge- 
bung behandelt w erden, der in der ersten H alfte des Jah rh u n d e rts  durch deutsche 
Tuchm acher und W eber aus den preuBischen Ostprovinzen begonnen und z.T. durch 
deutsche F abrikan ten  aus W estdeutschland fortgesetzt w urde. D adurch ha tte  die 
polnische Industriestad t Lodz einen sta rken  deutschen B evolkerungsanteil, der so- 
wohl im B iirgertum  w ie in der A rbeiterbew egung (SD K PiL/Socjaldem okracja K ró
lestwa Polskiego i L itw y —- Sozialdem okratie des Konigreichs Polen und Litauens) 
eine Rolle spielte.

13. Folenpolitik
Bei der B ehandlung des D eutschen K aiserreiches sollten die Polenpolitik Bis- 

m arcks und der Volkstum skam pf, vor allem  in den Provinzen Posen und West- 
preuBen, berticksichtigt w erden. Bei der Polenpolitik sollte — vom K ulturkam pf 
ausgehend — auf die verschiedenen restrik tiven  MaBnahmen wie die Einstellung 
des polnischen U nterrichts, die A usweisung nichtpreuBischer S taatsbiirger sowie 
auf die A nsiedlungspolitik hingewiesen w erden. Dabei sollte deutlich w erden, daB 
die Polenpolitik u n te r B ism arcks Nachfolgern zw ar Schw ankungen unterlag , im 
ganzen aber doch eine Schwachung des polnischen und eine S tarkung  des d eu t
schen B evólkerungsanteils m it verschiedenen M itteln anstrebte. Der Erfolg blieb 
jedoch aus; der deutsche Bevolkerungsanteil ging aufs Ganze gesehen zuriick. In 
diesem Zusam m enhang sollte auch die polnische N ationalbew egung in  Oberschlesien 
behandelt w erden.

14. Der Erste Weltkrieg und die deutsch-polnischcn Beziehungen
Der erste  W eltkrieg w ar der erste groBe Krieg, in dem die drei Teilungsm achte 

sich ais Feinde gegeniiberstanden. D am it eroffnete sich fiir die Polen die Aussicht, 
die F reiheit und U nabhangigkeit ihres S taates w iederherzustellen. Die polnische 
N ationalbew egung w ar uber den Weg, au f dem dieses Ziel erre ich t w erden sollte, 
n icht einig. Die N ationaldem okraten neigten dazu, in der gegebenen S ituation  m it 
dem Zarenreich, dem  A lliierten Frankreichs, zusam m enzugehen, um  eine V ereini- 
gung a ller polnischen Teilungsgebiete zu erreichen. A ndere G ruppen und Person
lichkeiten — d arun te r P iłsudski — w aren  der Ansicht, daB m an die F reiheit Polens 
im Bundę m it den M ittelm achten, vor allem  m it O sterreich — U ngarn verw irk li- 
chen sollte, denn die k.u.k. M onarchie ha tte  im Zusam m enhang m it dem  osterre i-

lich.
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chisch-ungarischen Ausgleich von 1867 Galizien eine w eitgehende A utonom ie zu- 
gestanden. Der linkę Fliigel der A rbeiterbew egung hoffte auf einen revolutionaren 
Zusam m enbruch aller Teilungsm achte.

Am 5. N ovem ber 1916 proklam ierten  die K aiser F ranz Josef und W ilhelm  II., 
von der m ilitarischen F iihrung, besonders G eneral Ludendorff, dazu gedrangt, feier- 
lich ein neues Kónigreich Polen. Dabei dachten die M ittelm achte n ich t daran, ihre 
von Polen bew ohnten Gebiete dem  vorgesehenen neuen polnischen S taa t abzutreten . 
V ielm ehr forderten  einfluBreiche deutsche K reise aus strategischen G riinden die Ab- 
trennung eines von der Ostspitze Oberschlesiens bis zum O strand OstpreuBens rei- 
chenden G renzstreifens an  D eutschland, aus dem  sie die polnischen B ew ohner aus- 
zusiedeln gedachten. Die P roklam ation vom 5. Novem ber 1916 tauschte die A bsicht 
vor, im K am pf gegen den Zarism us dem  Freiheitsverlangen  des polnischen Volkes 
entgegenzukomm en. In W ahrheit sollte diese A ktion polnische Soldaten liefern  und 
das neue Polen, iiber dessen kiinftige G renzen nichts gesagt w urde, zu einem  Teil 
des deutscherseits angestreb ten  G iirtels von S ate llitenstaaten  m achen, durch dessen 
Schaffung RuBland m óglichst w eit nach Osten zuriickgedrangt w erden sollte. Die 
P roklam ation fand  daher beim  polnischen Volk auf die D auer keine Resonanz und 
erw ies sich vom S tandpunk t ih rer U rheber ais Fehlschlag. Die Friedensschlusse von 
Brest-L itow sk (1918) bestatig ten  die polnischen Beftirchtungen.

15. Dic Oktoberrevolution und Polen
Solange RuBland der K riegskoalition der Ententem achte angehórte, scheuten 

sich seine w estlichen A lliierten, eine verbindliche E rk larung  iiber die vom ganzen 
polnischen Volk geforderte W iedererrichtung eines polnischen S taates abzugeben. In - 
sofern w ar die Lage der Polen grundlegend anders ais die der Tschechen. W ahrend 
die tschechischen Exilpolitiker seit 1915 m it der U nterstiitzung der Ententem achte 
rechnen konnten, die L ander der bóhm ischen K rone aus dem  feindlichen ósterre i- 
chisch-ungarischen S taatsverband  auszugliedern, schufen e rs t die O ktoberrevolution 
und das Ausscheiden RuBlands aus der a lliie rten  K riegskoalition die Voraussetzung 
fiir die A nerkennung der nationalen  Selbstandigkeitsbestrebungen der Polen durch 
die A lliierten.

Die O ktoberrevolution w ar fiir die W iedererstehung des polnischen S taates in  
doppelter H insicht von Bedeutung: Die Bolschewiki und Lenin erk la rten  sich auf- 
grund ih rer prinzipiellen N ationalitatenpolitik  fiir ein unabhangiges Polen. Diese 
Entscheidung h a tte  1917/18 vor allem  psychologisch-propagandistische Bedeutung, da 
Polen auBerhalb des M achtbereichs der Bolschewiki lag. Nach dem  „D ekret iiber 
den F rieden” des R ates der V olkskom m issare und nach AbschluB des W affenstill- 
standes m it dem  D eutschen Reich schied RuBland endgiiltig aus der E nten te aus. 
F iir die W estm achte w aren dam it die V oraussetzungen gegeben, die U nabhangig- 
keitsbestrebungen der Polen, die im W esten im  w esentlichen von V ertre te rn  der 
N ationaldem okratie betrieben w urden, anzuerkennen und zu fórdern.

Die ausdriickliche Beriicksichtigung der polnischen Forderungen in den 14 P un- 
k ten  Wilsons, dereń  Proklam ation im Ja n u a r 1918 auch eine Reaktion au f die Okto- 
berrevolution darste llt, e rk la rte  sich n ich t zuletzt aus dieser S ituation.

Nach dem  A usbruch des russischen Biirgerkrieges w ar keine der B iirgerkriegs- 
-Parte ien  in der Lage, in Polen ak tiv  zu w erden. Dem Versuch der Bolschewiki, in 
Lituauen-W eiBruBland (Sow jetrepublik  Litbel) und in der U krainę revolutionar 
die M acht zu ergreifen, w ar nu r voriibergehend Erfolg beschieden; e rs t in  der zwei- 
ten H alfte des Jah res  1919 w aren die U krainę und W eifiruBland im M achtbereich 
der Sow jetregierung. Die sogenannten WeiBen Regierungen und M achthaber, die die
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Fórderung der E nten te erhielten, w aren  zu keinem  Z eitpunkt im stande, die rus- 
sische H errschaft iiber Polen w iederherzustellen.

Der russische B iirgerkrieg, der in den um kam pften  G ebieten óstlich des Bug 
zeitweilig. ein M achtvakuum  schuf, w ar dagegen fiir die F rage der polnischen Ost- 
grenze, vor allem  fiir das Problem  der Zugehorigkeit der ukrain ischen Territorien , 
von grofiter Bedeutung.

16. Der Zusammcnbruch der Mittelmachte und die deutsch-polnischen Beziehungen
E rst der m ilitarische Zusam m enbruch der M ittelm achte und die Auswirkungert 

der N ovem berrevolution von 1918 in D eutschland schufen die V oraussetzungen fiir 
die P roklam ierung des souveranen polnischen Staates.

Die m ilitarische N iederlage D eutschlands m it ih rer Konseąuenz der A nnahm e 
von Wilsons 14 P unk ten  durch das W affenstillstandsangebot schloG ein, daB das 
Deutsche Reich gezwungen war, die Schaffung eines unabhangigen polnischen S taa
tes zu akzeptieren. Obwohl der R at der V olksbeauftragten, die revolutionare Uber- 
gangsregierung, sich dieser E insicht n ich t verschloG, bem iihte er sich, die Einheit 
des Reiches so w eit w ie irgend moglich zu w ahren  und in diesem  Sinne die te rrito - 
rialen  V erluste so gering wie moglich zu halten. D aher w ar es von groBer Bedeutung 
fiir die Form ierung eines unabhangigen polnischen Staates, daB der Posener A uf
stand fiir einen Teil der von Polen beanspruchten  G ebiete vollendete T atsachen schuf, 
noch ehe die P ariser F riedenskonferenz m it der Behandlung der G renzfragen be- 
gann. W ahrend die iiberwiegend von Polen beherrschten  A rbeiter- und Soldaten- 
-R ate im Posener Land den A ufstand und die Loslosung vom D eutschen Reich un- 
terstiitzten, b ildeten die deutschen A rbeiter- und Soldaten-R ate in  den ostlichen 
G renzgebieten eine im  allgem einen zuverlassige Stiitze der Reichsregierung.

Die polnische Delegation bei der P ariser Friedenskonferenz verlang te im  W esten 
Polens im w esentlichen die W iederherstellung der Grenze von 1772 sowie aus 
ethnischen G riinden die Eingliederung von ganz Oberschlesien und des siidlichen 
Teils von OstpreuBen, die vor der E rsten  Teilung n icht zum polnischen S taa tsver- 
band gehort hatten.

A ufgrund des deutschen E inspruchs, der U nterstiitzung der britischen und der 
Bedenken der am erikanischen Regierung beschloB die P ariser Friedenskonferenz, im 
siidlichen OstpreuBen, in Teilen W estpreuBens und in O berschlesien durch Volks- 
abstim m ungen iiber die kiinftige staatliche Zugehorigkeit dieser G ebiete entschei- 
den zu lassen. Gleichzeitig w urde festgelegt, in E rfiillung des 13. P unk tes der W il- 
sonschen P roklam ation fiir Polen den ungehinderten  Zugang zur Ostsee sicherzu- 
stellen. Danzig w urde m it dem Gebiete der W eichselm iindung zur Freien S tad t 
erk lart. Durch diese G renzregelungen ging die L andverbindung zwischen O stpreu
Ben und dem  iibrigen deutschen S taatsgebiet verloren; ein 1920 gemaG dem V er- 
sailler V ertrag  abgeschlossenes T ransitabkom m en regelte die V erkehrsverbindun- 
gen.

Der V ersailler V ertrag bildete die volkerrechtliche G rundlage fiir den Bestand 
des polnischen Staates. E r stellte Polen in den G renzen von 1772 im W esten w eit- 
gehend w ieder her. In der deutschen O ffentlichkeit w urden die A btretungen ais 
un tragbare r V erlust deutschen „Volksbodens” be trach te t und eine G efahrdung der 
deutschen E rnahrungsbasis befiirchtet. Die A useinandersetzung um die Z ukunft 
Oberschlesiens w urde noch dadurch verscharft, daB neben den nationalen  Spannun- 
gen auch w irtschaftliche In teressen (Erhaltung der oberschlesischen M ontanindustrie 
fiir Deutschland) eine gewichtige Rolle spielten. Insgesam t zeigten in den Revolu- 
tionsm onaten in D eutschland n u r kleine, politisch einfluBlose G ruppen und einzelne 
Personlichkeiten  V erstandnis fiir H altung und Forderungen der Polen.
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Dem w iedererstandenen polnischen S taa t gelang es, aus ehem aligen Teilungsge- 
bieten in kurzer Zeit ein einheitliches W irtschafts-und V erw altungssystem  aufzu- 
bauen. Das Problem  der nationalen  M inderheiten sowie w eitgehende soziale Diffe- 
renzierungen und Spannungen erschw erten diesen ProzeB w esentlich. Im Laufe von 
20 Jah ren  w urden w irtschaftliche Fortschritte  erzielt, eine einheitliche Gesetzge- 
bung und gut funktionierende V erw altung geschaffen und ein reges ku ltu re lles Le- 
ben gefordert.

17. Grenzfragen
Oberschlesien w ar vor der Industrialisierung  ein im  w esentlichen von Polen 

besiedeltes Ą grargebiet. Die Industrialisierung  bew irk te  eine tiefgreifende Um gestal- 
tung der sozialen, dem ographischen und ethnischen V erhaltnisse, w odurch eine Zu- 
spitzung der nationalen  Gegensatze begiinstigt w urde. Vor 1914 w ar die M ehrheit 
der bauerlichen L andbevolkerung polnischsprachig und — wie die A rbeiter — bei 
allem  schlesischen RegionalbewuBtsein im w achsenden MaBe polnisch gesinnt; da- 
gegen w aren die GroBgrundbesitzer Deutsche. Teile der polnischen Bevólkerung 
h atten  eine preuBische S taatsgesinnung, die von der ethnischen Zugehorigkeit un- 
abhangig war. Die deutsche Bevolkerung konzentrierte sich vor allem  in den klei- 
neren  und m ittle ren  Stadten. (

Die Industrialisierung  fó rderte  die L andflucht in Oberschlesien, KongreBpolen 
sowie in anderen Landesteilen. In  den rasch aufbliihenden S tadten  des Reviers leb- 
ten Polen aus O berschlesien und Galizien sowie Deutsche aus Schlesien und anderen 
Gebieten des Reiches. Der nationale Gegensatz zwischen Polen und  D eutschen w urde 
im  Revier durch soziale Spannungen noch verscharft. Die polnischsprachige Bevol- 
kerung stellte die Masse der A rbeiterschaft, wogegen die leitenden Posten in  der 
Industrie  und V erw altung m eistens .m it D eutschen besetzt w aren. Trotz dieses n a 
tionalen und sozialen Gegensatzes gab es zwischen Polen und D eutschen zahlreiche 
Gem einsam keiten. So fanden sich z.B. polnische und deutsche A rbeiter in  den freien 
Gew erkschaften, in der Sozialdem okratischen P arte i und in den K ulturorganisatio - 
nen der A rbeiterbew egung zusam m en; dasselbe g ilt in noch sta rkerem  MaB von 
der Z entrum spartei und katholischen Vereinen.

Obwohl die nationale F rage in  der deutschen Sozialdem okratie im Gegensatz 
zur osterreichischen A rbeiterbew egung n u r eine untergeordnete Rolle spielte, fo r- 
derte die SPD  polnischsprachige A rbeiterzeitungen, um  die polnische A rbeiterschaft 
fiir ihre Ziele zu gewinnen. Die G erm anisierungspolitik  forderte  auch in  O berschle
sien das Erw achen und die Festigung der polnischen N ationalbew egung. O berschle
sien enstandte auch polnische A bgeordnete in den D eutschen Reichstag, un te r ih- 
nen W ojciech K orfanty, der zur Sym bolgestalt der polnischen Bewegung in  O ber
schlesien w urde.

Der K riegsausgang und die E rneuerung eines polnischen S taates verscharften  
die nationalen  Spannungen in Oberschlesien. Ein groBer Teil der polnischen Bevól- 
kerung erstreb te nun den AnschluB an die polnische Republik, wogegen die deu t
sche Bevólkerung ihre V erbundenheit m it dem  Reich betonte. Viele A nhanger der 
A rbeiterbew egung setzten sich fiir einen V erbleib O berschlesiens bei D eutschland 
ein. M it der A nnahm e des V ersailler V ertrages, der E rrich tung  eines in te ra lliierten  
Besatzungsregim es in  Oberschlesien und der V orbereitung fiir die V olksabstim m ung 
verscharften  sich die nationalen  Spannungen au f das AuBerste. W ahrend der drei 
A ufstande in Oberschlesien (1919/20/21), die vom polnischen S taa t un te rstiitz t w u r
den und vollendete Tatsachen schaffen sollten, kam  es zu einer A rt K riegszustand, 
der die Beziehungen beider V olker nachhaltig  beeinfluBte.

Die nationalen  A useinandersetzungen um  Oberschlesien haben n ich t zuletzt zu
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der Entstehung und zu dem  geschichtlichen Mythos eines iiberspitzten deutschen 
N ationalism us beigetragen.

Die A bstim m ung im  Marz 1921 en tsprach ungefahr den genarm ten Gegebenhei- 
ten: die L andbevólkerung stim m te m ehrheitlich fiir Polen, w ahrend die S tad te des 
Industrierev iers M ehrheiten fiir D eutschland aufwiesen. Dabei muB freilich  beriick- 
sichtigt w erden, daB die im  V ertrag vorgesehene und vom Reich gefórderte Beteili- 
gung von O berschlesiern aus dem  Reich (ca. 200 000 der insgesam t 1 185 000 abge- 
gebenen Stim m en) das Abstim m ungsergebnis beeinfluBte; es belief sich auf ca. 
60 P rozent fiir D eutschland und 40 P rozent fu r Polen. Die folgende Teilung des 
Gebietes, auf die auch noch der d ritte  A ufstand in Oberschlesien einw irkte, w urde 
jedoch auch von anderen  G esichtspunkten bestim m t: dem Interesse an  zusam m en- 
hangenden T errito rien  m it verkehrstechnisch v ertre tb a ren  Grenzen und dem  Ver- 
langen der A lliierten nach A ufteilung des Industriegebietes au f beide S taaten. Im 
Ergebnis blieben also Deutsche in Polen und Polen in D eutschland. Die Teilung 
des Industriegebietes b rach te fiir die Bevolkerung Erschw ernisse, die durch die 15 
Ja h re  (1922 bis 1937) fu r das ehem alige A bstim m ungsgebiet geltende G enfer Kon- 
vention von 1922 abgem ildert w urden.

Die E rrich tung  der F reien  S tad t Danzig w ar das Ergebnis in te rnationaler Aus- 
einandersetzungen. W ahrend F rankreich  Danzig und die W eichselm iindung Polen 
angliedern woli te, fo rderte  GroBbritannien die KompromiBlósung einer Freien S tad t 
un ter V olkerbundkontrolle. Diese Regelung konnte w eder die Polen noch die D eut
schen befriedigen. F iir die Polen w ar —  vorwiegend aus w irtschaftlichen  Griinden
— der Besitz eines H afens an  der Ostsee und die K ontrolle der W eichselm iindung 
von entscheidender Bedeutung. Die D eutschen sahen in der A btrennung einer iiber - 
w iegend von D eutschen bew ohnten S tad t einen B ruch des Selbstbestim m ungsrechtes 
der Yolker. Das Problem  Danzig und das des sogenannten polnischen K orridors 
haben nachhaltig  zur V ergiftung der A tm osphare zwischen D eutschland und Polen 
beigetragen.

Bei den A bstim m ungen in  Ost- und W estpreuBen fiel entscheidend ins Gewicht, 
daB sich die groBe M ehrheit der Bevólkerung aufgrund  der staatlichen  T radition 
und teilw eise auch der Konfession (M asuren) trotz ethnischer und sprachlicher Un- 
terschiede dem  preuBischen S taa t zugehórig ftihlte.

W ahrend die a lliie rten  K ontrollm achte in  Oberschlesien eine die Polen begiin- 
stigende H altung einnahm en, verh ie lten  sie sich in  den A bstim m ungsgebieten Ost- 
-und W estpreuBens eher deutschfreundlich.

Auch der Z eitpunkt der Abstim m ung im  Ju li 1920 w ahrend der sowjetischen 
Gegenoffensive, die den polnischen S taa t gefahrdete und schwachte, beeinfluBte das 
Ergebnis (in beiden G ebieten iiber 90 P rozent der S tim m en fiir einen V erbleib in 
PreuBen).

18. Das deutsch-polnische Verhaltnis in der Weimarer Republik
Das deutsch-polnische V erhaltn is in  der W eim arer Zeit s te llt einen T iefpunkt 

der beiderseitigen Beziehungen dar. Dies gilt n ich t nu r fiir den politischen, son- 
dern  auch fiir den w irtschaftlichen  („Zollkrieg”) und insbesondere fiir den ku ltu re l- 
len Bereich. Zu keinem  anderen  N achbarn w aren  die Beziehungen in jeder H insicht 
durchgehend ahnlich schlecht w ie zu Polen. D eutscherseits sind die G riinde dafiir 
darin  zu sehen, daB Polen ais E xponent und  NutznieBer des V ersailler V ertrages 
erschien, dessen Revision gerade hinsichtlich der te rrito ria len  Bestim m ungen gegen- 
uber Polen von allen  P arte ien  angestreb t w urde. Auch die deutsche Linke, die 
traditionellerw eise Sym pathien fiir Polen hatte , te ilte  diese Einstellung. Polnischer - 
seits b etrach te te  m an den deutschen Revisionism us ais Bedrohung der Lebensfa-
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higkeit des polnischen S taates. D arin w aren  sich alle politischen K rafte  Polens 
einig. Polnische Versuche in den Jah ren  1927/28, diesen Gegensatz zu m ildern, blie- 
ben angesichts dieser grundsatzlichen D iskrepanz ohne Erfolg. Dabei spielte auch die 
Internationale K onstellation eine entscheidende Rolle. Die polnische AuBenpolitik 
mufite sich auf das Biindnis m it F rankreich  stiitzen, da ein funktionsfahiges S icher- 
heitssystem  in O stm itteleuropa n icht zustande kam . Auf die Deutschen, die von 
einer E inkreisungsfurcht beherrsch t w aren, w irk te  das polnisch-franzosische Biind- 
nis ais eine potentielle Bedrohung, auf die Polen in ahnlicher Weise der V ertrag  
vcn Rapallo (1922). U nter diesen V oraussetzungen muBten die V ertrage von Locarno 
von den Polen um so m ehr ais eine G efahr betrach te t w erden, w eil Polen darin  
eine E rm unterung  revisionistischer Tendenzen in  D eutschland sah. In  der Atm o- 
spbare gegenseitigen M iBtrauens gelang auch eine befriedigende Regelung der bei- 
derseitigen M inderheitenproblem e nicht. Nach dem S taatsstre ich  P ilsudskis im  Mai 
1926 kam  es zw ar zu einer zeitweiligen Entspannung des deutsch-polnischen Ver- 
haltnisses, jedoch betrach te ten  die dem okratischen K rafte D eutschlands das au tori- 
ta te Regime in  Polen m it V orbehalten.

19. Zu den deutsch-polnischen Beziehungen 1933 - 1939
W ahrend die deutsche Politik  der Ja h re  1930/32 in Polen ais V erscharfung des 

revisionistischen K urses betrach te t w urde, verkann te  die polnische Regierung den 
C harakter des im Gefolge der W eltw irtschaftskrise aufsteigenden N ationalsozialis- 
raus und die auBenpolitischen K onseąuenzen der M achtergreifung H itlers.

Bei der polnisch-deutschen N ich tangriffserklarung von 1934 handelte  es sich 
nicht um  einen „F reundschaftspak t”. Die U nterzeichnung des Abkom m ens h a t es 
jedoch der nationalsozialistischen Regierung erle ich tert, sich ais europaischen „Ord- 
nungsfak tor” und „Friedensstifter” hinzustellen. Polen hoffte, durch diese E rk lafung  
das Deutsche Reich an  sich zu binden, um  eine A nnaherung D eutschlands an  die 
W estm achte, die auf Kosten Polens gegangen w are, zu erschweren. E in zweites 
Motiv der polnischen Seite w ar der Versuch, durch die N ich tangriffserklarung eine 
sta rkere  H inw endung der Sowjetunion nach Europa zu unterbinden.

Da es H itler n icht gelang, Polen in einen S ate llitenstaat zu verw aldeln, w ar er 
1939 zu einer kriegerischen Lósung entschlossen'. Die Danziger F rage w ar fiir ihn 
nur ein Vorwand. Polen ha tte  un te r diesen U m standen nur die W ahl, auf seine 
E igenstandigkeit zu verzichten  oder sich zur W ehr zu setzen.

20. Die nationalsozialistischc Besatzungspolitik und der Widerstand im Zweiten 
Weltkrieg

Bei der Behandlung des Zw eiten W eltkriegs sollten die nationalsozialistische 
Besatzungspolitik und ihre K onseąuenzen fiir das polnische Volk hinreichend dar- 
gestellt w erden. Es sollte deutlich w erden, daB die Politik  des H itler-R egim es n icht 
nur die Ausloschung des polnischen S taates zum Ziel hatte, sondern daB sie auch 
die A usrottung der polnischen Intelligenz und K ultur, die U nterdriickung des pol
nischen Volkes und die U m w andlung Polens in  einen K olonialraum  anstreb te . Es 
sollten sowohl diese Tatsache ais auch der K am pf der polnischen S tre itk rafte , die 
den Fortbestand  des polnischen S taates sym bolisierten, und die A k tiv ita t der po ln i
schen W iderstandsbew egung, insbesondere die Erhebung des W arschauer G hettos 
und der W arschauer A ufstand, gew iirdigt w erden. Es ist zu begriiBen, daB in pol
nischen Schulbiichern zwischen D eutschen und „H itlerfaschisten’ un terschieden w ird, 
und es w are zu wiinschen, daB die deutsche W iderstandsbew egung, w ie die polni
sche, ais ein  G lied der groBen europaischen W idestandsbewegung ausfiihrlicher be-
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riicksichtigt w ird. Zur Erganzung der Em pfehlungen 19 und 20 w erden die zahl- 
reichen schwierigen Problem e der deutsch-polnischen Beziehungen in den Jah ren  
1933 - 1945 in  gem einsam en K onferenzen und Symposien von 1977 an  e ró rte rt w er
den.

21. Territoriale Veranderungen
Die deutsch-polnische G renzregelung nach dem Zweiten W eltkrieg ist im  Zu

sam m enhang der allgem einen T errito ria l- und G renzveranderungen ais Ergebnis des 
Krieges zu betrachtfen. In den a lliie rten  K riegskonferenzen von Moskau, Teheran 
und Ja łta  spielte die F rage der polnischen W estgrenze eine bedeutende Rolle. Die 
unterschiedlichen A uffassungen beziiglich des AusmaBes der neuen polnischen W est- 
gebiete w aren un te r den A lliierten  vor der Potsdam er Konferenz n icht beizulegen.
Vor K onferenzbeginn w ar jedoch die staatliche H oheitsgew alt de facto bereits den 
polnischen Behórden iibertragen worden. Die A nerkennung der polnischen Adm i- 
n istra tion  durch die W estalliierten bedeutete nach dereń Auffassung m it zunehm en- 
dem zeitlichen A bstand von der K onferenz noch keine volkerrechtlich  definitive 
A nerkennung der Grenzlinie. Mit der gleichzeitigen Einigung uber den A rt. X III 
(„Orderly T ransfers of G erm an Populations”) und der A ufstellung eines A ufnahm e- 
plans des A lliierten K ontrollrates in D eutschland im Novem ber 1945 w urde aber 
von den A lliierten  selbst prajud iziert, daB es sich bei der polnischen H errschaft 
iiber die ehem als deutschen Gebiete n icht um  ein rev id ierbares Provisorium  han- I
deln konne.

Das S taatsgebiet Polens, das sich 1939 auf ca. 389 000 km 2 belaufen hatte , 
umfaBt in  der K onseąuenz der G renzveranderungen ca. 312 000 km 2. Vom T errito- 
rium  des ehem aligen D eutschen Reiches, 1937 m it einer F lachę von ca. 470 000 km 2, 
gingen m it den Oder-Nei(3e-Gebieten ca. 102 000 km 2 (zusatzlich ca. 2 000 km 2 der 
ehem aligen F reien S tad t Danzig) an den polnischen S taa t iiber.

Die Regierung der D eutschen D em okratischen Republik e rkann te  im G orlitzer 
V ertrag  1950 die Oder-NeiBe-Linie gemaB den Potsdam er Beschliissen ais endgiil- 
tige G renze gegeniiber der V olksrepublik  Polen an. In der Zeit des Kai ten Krieges 
bis zur M itte der fiinfziger Ja h re  verscharften  sich die unterschiedlichen Auslegun- 
gen der Potsdam er Beschliisse. Mit dem  Beginn der E ntspannungspolitik  wuchs auf 
der Seite der ehem aligen W estalliierten, und auch schlieBlich in der B undesrepu
b lik  D eutschland, die B ereitschaft zur R espektierung der bei K riegsende geschaffe- 
nen te rrito ria len  Y eranderungen.

22. Bevólkcrungsverschicbungcn
Die te rrito ria len  V eranderungen bei Ende des Zweiten W eltkrieges w urden  m it 

um fangreichen B evólkerungsverschiebungen verbunden. Sie zielten darauf ab, s ta a t
liche und ethnische G renzen nach M óglichkeit in U bereinstim m ung zu bringen. Die 
historischen E rfahrungen  der N ationalitatenkonflik te und die unm itte lbar vorher- 
gegangene gew altsam e nationalsozialistische Bevolkerungs- und Besatzungspolitik 
spielten in diesem  Zusam m enhang eine erhebliche Rolle.

In den Polen gemaB den Potsdam er Beschliissen ubertragenen ehem aligen 
Reichsgebieten ostlich von Oder und NeiBe lebten  1939 ca. 8,5 Mili. M enschen. E tw a 
die H alf te von ihnen, auBerdem die M ehrzahl der deutschen B evolkerung Danzigs 
sowie der in  Polen lebenden Deutschen, w urden  entw eder evaku iert oder fliichteten 
un te r groBen V erlusten noch vor K riegsende in  die deutschen Gebiete w estlich von 
Oder und NeiBe. Der gróBte Teil der in den Oder-NeiBe-Gebieten verbliebenen 
deutschen B evolkerung w urde in den Jah ren  1945 bis 1947 ausgew iesen bzw. im 
Rahm en des in te ra lliie rten  T ransferabkom m ens zwangsum gesiedelt. In  der Fol-
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gezeit fanden noch einzelne tjbersiedlungen und individuelle Ausreisen im Rahm en 
der Fam ilienzusam m enfiihrung u.a. in den Jah ren  1956/57 statt.

In den von der deutschen Bevolkerung geraum ten Gebieten w urde system atisch 
eine inzwischen dort ansassig gew ordene polnische Bevolkerung angesiedelt.

In den v ier Besatzungszonen D eutschlands w urden die F liichtlinge und Zwang- 
sum gesiedelten schon nach kurzer Zeit in  die Gesellschaft in tegriert. Sie spielten 
eine groBe Rolle bei dem  w irtschaftlichen  Aufschwung in W estdeutschland. In der 
B undesrepublik D eutschland w urden  alle diese G ruppen un te r dem Begriff „Hei- 
m atvertriebene” zusammengefaBt. Ein groBer Teil von ihnen schloB sich in lands- 
m annschaftlichen V erbanden zusammen. Der Versuch, durch eine eigene P arte i
i,BHE) eine besondere politische K raft zu bilden, scheiterte bereits im Ja h re  1957. 
Sofern in diesen G ruppen, von den friiheren  B undesregierungen un terstiitz t, ein 
Recht auf Heim at prok lam iert w urde, w erden  sie in  Polen ais H ort des Revisionis- 
mus angesehen.

Die Bundes- und Landerregierungen fo rderten  jedoeh auf verschiedenen W egen 
ihre m aterielle und soziale E ingliederung. D adurch w urde verm ieden, daB diese 
Bevólkerungsgruppe sich zu einem Elem ent perm anenter sozialer U nzufriedenheit 
entw ickelte und daB dam it auch aufienpolitisch gefahrlicher Sprengstoff enstand. 
Sie ist seit langem auch politisch in den groBen Parteien  und gesellschaftliehen Or- 
ganisationen der B undesrepublik  D eutschland in tegriert.

23. Aufbauprobleme
Ais Folgę des Zweiten W eltkrieges und des Zusam m enbruchs des nationalsozia- 

listischen Regimes kam  es zu einer neuen w eltpolitischen Konstellation. Sie setzte 
den Rahm en auch fiir das deutsch-polnische Verhaltniś. Auf polnischer Seite kam  
es zur W iederherstellung des eigenen S taates ais ethnisch geschlossener National - 
staat in neuen Grenzen, der aber der auBenpolitischen S icherung bedurfte, auf 
deutscher Seite zu der faktischen Auflósung des D eutschen Reiches.

K riegsverluste und K riegsverw iistungen steli ten beide L ander vor kom plizierte 
A ufbauproblem e. In Polen, das in  besonderem  MaBe un ter den K riegseinw irkungen 
zu leiden gehabt hatte , schufen die Befreiung, das politische U bergew icht der linken 
P arteien  und die te rrito ria le  W estverschiebung historische V oraussetzungen fu r die 
revolutionaren V eranderungen seiner ókonom isch-gesellschaftlichen und politischen 
S truk tu r, und dadurch  andere Ansatzm oglichkeiten des politischen und w irtsch aft
lichen Aufbaus ais in den v ier Besatzungszonen D eutschlands. In den L andern  der 
am erikanischen, b ritischen  und franzósischen Besatzungszonen kntipfte m an an  T ra- 
ditionen der parlam entarischen  D em okratie an.

Die G rundsatze der A lliierten  hinsichtlich der Entnazifizierung, E ntm ilitarisie- 
rung, D em okratisierung und eines nu r begrenzten und verzogerten w irtschaftlichen 
A ufbaus D eutschlands en tsprachen  den dam aligen in tera lliierten  A uffassungen zur 
europaischen N achkriegsordnung und auch den polnischen Interessen. Ais die drei 
w estlichen Besatzungszonen D eutschlands in das am erikanische W iederaufbaupro- 
gram m  fiir Europa (M arschallplan) einbezogen w urden, sah m an in  Polen w ie in 
anderen S taaten  h ierin  ein A bkehr von den bisherigen in tera lliie rten  G rundsatzen 
des po litisch-w irtschaftlichen A ufbaus in Europa. Aus politischen und ókonomischen 
G riinden in tensiv ierte  Polen seine vielseitige K ooperation vor allem  m it den L an 
d em  Osteuropas. Die unterschiedliche w irtschaftliche Entw icklung w ar begleitet von 
w achsenden politischen und ideologischen M einungsverschiedenheiten u n te r  den 
ehem aligen K riegsalliierten , w as zu einer zunehm end kontroyersen Auslegung eini- 
ger Potsdam er Beschlusse fiihrte. Dies konnte n ich t ohne A usw irkungen auf das 
deutsch-polnische Y erhaltn is bleiben.
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24. Bewaltigung der Vergangenheit
U beraus nachhaltig  ist das deutsch-polnische V erhaltnis durch die E rfahrungen 

m it der nationalsozialistischen G ew altherrschaft belastet worden. Polen hat, m ehr 
noch ais andere besetzte Lander, durch die G ew altpolitik des H itler-R egim es schwe- 
re V erluste erlitten  (vgl. Em pfehlung 20). Auch das deutsche Volk h a t den Terror 
der nationalsozialistischen H errschaft und die Schrecken des Krieges erlebt.

E rst nach K riegsende jedoch w urde dem  deutschen Volk das volle AusmaB 
der nationalsozialistischen V erbrechen in Europa deutlich. N achdem  die H aupt- 
verantw ortlichen durch die alliie rten  M ilitargerichte abgeurteilt w orden w aren, wie 
es in den Potsdam er Beschlussen vorgesehen w ar, iibertrugen die A lliierten  den 
deutschen Behorden die Entnazifizierung der M itglieder der NSDAP und ih rer Or- 
ganisationen. Diese MaBnahmen w urden  A nfang der 50er Ja h re  abgeschlossen. E rst 
danach setzte die grundsatzliche geistige und m oralische A useinandersetzung m it 
dem N ationalsozialism us in groBerem Um fange ein. Die A rt und Weise, wie die 
A useinandersetzung m it der nationalsozialistischen V ergangenheit haufig gefiihrt 
w urde, insbesondere Inkonseąuenzen bei der D urchfóhrung der Entnazifizierung 
und der gerichtlichen Verfolgung nationalsozialitischer Verbrechen, haben die Be
ziehungen der B undesrepublik  D eutschland zu Polen und zu anderen  L andem  in 
vieler H insicht belastet.

25. Der internationale Rahmcn
Im Jah re  1949 konstitu ierten  sich zwei deutsche S taaten  m it unterschiedlicher 

G esellschaftsordnung ais Ergebnis des Zweiten W eltkrieges und der verschiedenen 
Entw icklungsbedingungen fiir die drei w estlichen und die sow jetische Besatzungs- 
zone: die B undesrepublik  D eutschland und die Deutsche D em okratische Republik. 
Je  m ehr sich beide in den folgenden Jah ren  in  die entstehenden politischen W irt- 
schafts- und Bundnissystem e in  W est und Ost eingliederten, desto stS rker w irkte 
sich die deutsche Zw eistaatlichkeit auf das deutsch-polnische V erhaltn is aus.

W ahrend sich die gesellschaftspolitischen System e in  der B undesrepublik  Deu
tschland und Polen grundsatzlich unterschieden, w ar fiir Polen m it der D eutschen 
D em okratischen Republik ein deutscher G renznachbar entstanden, der die Oder- 
-NeiBe-Linie ais deutsch-polnische Grenze anerkann te  (6.7.1950) und ais sozialisti- 
scher P artn e r die w eltpolitische Lage prinzipiell ubereinstim m end beurteilte . Das 
deutsch-polnische V erhaltn is w urde so au f der einen Seite durch die ak tiven  Be
ziehungen Polens zur D eutschen D em okratischen Republik, auf der anderen  Seite 
w eitgehend durch Beziehungslosigkeit zwischen der B undesrepublik  D eutschland 
und Polen bestim m t. Polen w ar v ita l daran  in teressiert, die endgiiltige A nerken- 
nung der Oder-NeiBe-Grenze zu erreichen. Es sah darin  einen w esentlichen B eitrag 
zur Festigung der europaischen Sicherheit. Dagegen sah die B undesrepublik  D eu
tschland den S chw erpunkt ih rer AuBenpolitik in der W estintegration und in  der 
A ufrech terhaltung  der W iedervereinigungsm oglichkeiten auf der G rundlage der 
P rinzipien der D eutschland- und Ostpolitik. Dies bedeutete die N ichtanerkennung 
der Oder-NeiBe-Grenze.

D araus ergab sich, daB die politischen Beziehungen zwischen beiden S taaten  
faktisch  ausgeklam m ert w urden. Das beiderseitige V erhaltnis w urde durch die in- 
ternationalen  Spannungen zu Beginn der fiinfziger Ja h re  und in  dereń  Folgę durch 
den EntschluB zum A ufbau von S tre itk raften  in  der B undesrepublik  D eutschland 
im Rahm en der W esteuropaisch-A tlantischen Sicherheitsgem einschaft (NATO-Bei- 
t r i t t  1955) zusatzlich erschw ert. Entsprechend erfolgte die biindnispolitische und  m i
litarische In tegration  Polens und  anderer sozialistischer S taa ten  im  W arschauer 
Pakt. Zunehm ende Bedrohungsyorstellungen w aren  die Folgę.
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A ndererseits gab es seit 1955 auch Anzeichen fu r die M oglichkeit einer Ande- 
rung dieser K onstellationen. Die E rk larung  uber den V erzicht au f K riegsreparationen 
zum 1.1.1954 und iiber die Beendigung des K riegszustandes m it D eutschland durch 

°!en im F ebruar 1955 sowie die A ufnahm e diplom atischer Beziehungen zwischen 
er B undesrepublik  D eutschland und der Sow jetunion im  Septem ber 1955 w aren  

m dieser H insicht besonders wichtig. Polen sah je tzt w eitere P erspektiven  fu r die 
 ̂eŁtigung der europaischen S icherheit durch die A nerkennung des te rrito ria len  und 

Politischen S tatus quo in Europa, auch im R ahm en in ternationaler O rganisationen 
und verbesserter zw ischenstaatlicher Beziehungen (z.B. A tom w affenfreie Zone, An- 
gesot der A ufnahm e diplom atischer Beziehungen m it der B undesrepublik  D euts
chland 1957). In diesen Jah ren  haben auch die W estm achte gem einsam  m it der 
Bundesrepublik w iederholt Vorschlage vorgelegt, die S icherheit in Europa m it fried- 
iichen M itteln zu fordern  und so die K onfrontation  zu reduzieren.

Obwohl die Politik  der A nnaherung auf staatlich-diplom atisclier Ebene ohne 
Erfolg blieb, w urde m it den ku ltu re llen , w irtschaftlichen  und zw ischenm enschli- 
chen K ontakten  seit 1957 doch ein aufierdiplom atisches Beziehungsfeld ak tiv iert.

Polen erk la rte  sich bereit, MaBnahmen der Fam ilienzusam m enfuhrung einzu- 
'eiten. Diese fiih rten  in den folgenden Ja h re n  zur U bersiedlung von m ehr ais 
450 000 Personen. Insgesam t sind seit 1957 w eit iiber 500 000 Personen aus Polen in 
die B undesrepublik  D eutschland und in  die Deutsche D em okratische R epublik  Iiber- 
gesiedelt. Jedoch w ar eine N orm alisierung des V erhaltnisses zwischen der Bundes
republik D eutschland und der V olksrepublik Polen zunachst n ich t zu erreichen.

26. Auf dcm Wcgc zur Normalisierung
A nfang der sechziger Ja h re  w urden die w irtschaftlichen  und ku ltu re llen  Kon- 

tak te erneu t ak tiv iert. Seitdem  v ersta rk te  sich in der B undesrepublik  D eutschland 
das In teresse an polnischer K u ltu r und an  der politischen R ealitat des neuen 
Polen. In der O ffentlichkeit der B undesrepublik D eutschland m ehrten  sich Stim m en 
und S tellungnahm en unterschiedlicher gesellschaftlicher G ruppen, die eine V erstan- 
digung m it Polen forderten . Diese beginnende Bew uBtseinsveranderung fand eine 
zunehm end positive Resonanz in Polen.

Dies alles w ar fiir den Abbau des geschichtlich bedingten M ifitrauens zwischen 
Polen und D eutschen deshalb w ichtig, weil sich darin  eine N orm alisierung in der 
gegenseitigen W ahrnehm ung ankiindigte. Gleichzeitig w urde seit dem  AbschluB des 
H andelsvertrages und der E rrich tung  von H andelsm issionen im Ja h re  1963 eine In- 
tensiv ierung der w irtschaftlichen Beziehungen erm oglicht. D adurch ist die B undes
republik  inzwischen zum groBten w estlichen H andelspartner Polens geworden. Un- 
geachtet der dam it erzielten  V erbesserungen und der au f friedliche V erstandigung 
abzielenden E rk larungen der dam aligen B undesregierungen (Friedensnote vom 25. 
Marz 1966, R egierungserklarung der GroBen K oalition vom 13. Dezember 1966) w u r
de in Polen das F esthalten  an  der deutschlandpolitischen R echtsauffassung ais F ort- 
setzung revisionistischer Politik  bew ertet. F iir Polen blieb die A nerkennung der 
Oder-Neifie-Grenze die G rundbedingung fiir die N orm alisierung der zw ischenstaat- 
lichen Beziehungen.

Im  Rahm en einer w eltw eiten Entspannungspolitik  und  auch vor dem  H in te r- 
grund einer neuen E inschatzung der Beziehungen zu Polen in der offentlichen Mei- 
nung der B undesrepublik  D eutschland leitete die 1969 gebildete B undesregierung 
eine neue Phase in  der Politik  gegeniiber den sozialistischen S taaten , und  so auch 
gegenuber Polen, ein. Dabei handelte die Bundesregierung nu r im Nam en der 
B undesrepublik D eutschland. Diese P olitik  fand  zunachst ih ren  N iederschlag im 
M oskauer Y ertrag  vom  12. A ugust 1970.
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A ufgrund der polnischen Vorschlage vom Mai 1969 w urden  seit F eb ruar 1970 
konstruk tive V erhandlungen gefuhrt. Diese m iindeten in den W arschauer V ertrag  
zwischen der V olksrepublik Polen und der B undesrepublik D eutschland vom 7. 
Dezember 1970. D arin stellten  beide V etragspartner fest, daB die bestehende Grenz- 
linie, dereń V erlauf in den Potsdam er Beschliissen festgelegt ist, die w estliche 
S taatsgrenze der V olksrepublik Polen bildet. Beide S taaten  sichern einander „die 
U nverletzlichkeit ih rer bestehenden G renzen je tzt und in  Z ukunft” und die „un- 
eingeschrankte A chtung ih rer te rrito ria len  In teg rita t” zu. Sie erk larten , daB sie 
„gegeneinander keinerlei G ebietsanspriiche haben und solche auch in Z ukunft n ich t 
erheben w erden”.

Der W arschauer V ertrag b ie tet G rundlagen zur N orm alisierung und Verbesse- 
rung  der Beziehungen zwischen der V olksrepublik Polen und der B undesrepublik 
D eutschland in w esentlichen Bereichen. Beide Regierungen haben die Absicht be- 
kraftig t, diese Z usam m enarbeit im Geiste der V ereinbarungen von H elsinki vom 
l.A ugust 1975 konstruk tiv  w eiterzuentw ickeln.

Bei der Schulbuchrevision im Fach Geographie w ar davon auszugehen, daB 
der G eographieunterricht in den Schulen fiir die Erziehung des heranw achsenden 
Staatsbiirgers eine entscheidende Bedeutung hat: Er zeigt, daB sich das H andeln 
des M enschen auf der Basis den naturlichen  Ressourcen und im  R ahm en der tech- 
nischen, okonomischen, sozialen und politischen Bedingungen vollzieht. Der G eogra
ph ieun terrich t trag t dazu bei, daB der Schiiler befahigt w ird, an  der rationalen  
und veran tw ortlichen  G estaltung der U m w elt m itzuw irken. Der heranw achsende 
S taatsbiirger gew innt K enntnisse und Einsichten in die yielseitigen Problem e des 
eigenen Landes und anderer Lander. H ierdurch ist er in der Lage, die Leistungen 
anderer Volker zu bew erten. Toleranz und A chtung vor der Leistung frem der V61- 
ker w erden  gefórdert.

Die Reduzierung des G eographieunterrichts in den Schulen oder seine B egren- 
zung auf wenige problem orientierte Them en muB daher zu einer n ich t m ehr zu 
veran tw ortenden  Einengung des W eltbildes und zur V erringerung der politischen 
U rteilsfahigkeit beim  Schiiler fuhren.

Das in  der Geschichte begriindete besondere deutsch-polnische V erhaltnis v e r-  
langt, daB die gegenseitige Behandlung beider L ander im  S chu lun terrich t ob jek tiv  
und ’ver stand nisvoll erfolgt. Die C urricula fiir den G eographieunterricht beider 
L ander sind yerschieden. Im  G eographieunterricht der V olksrepublik Polen w ird 
die B undesrepublik  D eutschland im Rahm en einer allgem einen politischen, okono
mischen Geographie und in der regionalen G eographie/Landerkunde behandelt. Die 
derzeitige E ntw icklung des C urriculum s fiir G eographie geht in der B undesrepublik  
D eutschland von einer anderen  Konzeption aus. Die V olksrepublik Polen w ird dabei 
einerseits ais Beispiel fiir politische, soziale und okonomische Entw icklungen in  
einem  sozialistischen S taat, andererseits idiographisch und zugleich problem orien- 
tie r t behandelt.

Eine B esonderheit der Schulbuchreyision im Fach G eographie liegt darin , daB 
ip den Schulbuchern nahezu ausschlieBlich gegenw artsbezogene F ak ten  und P rob le
me behandelt w erden. Diese betreffen  n u r zu einem  Teil die politischen Beziehun—

II. G E O G R A P H I E

Y o r b e m e r k u n g
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gen zwischen der B undesrepublik  D eutschland und Polen. A ndererseits w irken  die 
unterschiedlichen sozio-ókonomischen System e beider L ander zum Teil au f die Aus- 
wahl von F akten  und auf W ertungen in den Schulbiichern. H ieraus resu ltierende 
kontroverse Positionen w urden offen, vertrauensvoll und in A chtung der gegen- 
seitigen S tandpunkte behandelt.

Zusam m enfassend ste llten  sich der Schulbuchrevision im  Fach G eographie drei 
Aufgaben:

a) W iederholte Begutachtung der Schulbiicher und Vorschlage zu ih rer V eran- 
derung. H ierbei entfiel ein gro Ber Teil der A rbeit au f die K orrek tu r von sachlichen 
Fehlern, die n icht die K ernaufgabe der Schulbuchrevision sein kann.

Das Vorliegen eindeutiger F akten  erle ich terte  die K onzentration auf das P ro 
blem ih rer Ausw ahl und D arstellung. Schulbuch und Schulatlas standen  von Anfang 
an  im M ittelpunkt der A rbeit.

b) E rarbeitung  von G rundlagen fiir bessere Schulbiicher durch V erm ittlung von 
M ateriał und Inform ationen, vor allem  in Form  von Symposia zu spezifischen Pro-

Jemen beider L ander (in geographischer H insicht z. B. S truk tu rw ande l in der L and- 
w irtschaft der B undesrepublik  Deutschland, die W irtschaft der K ustenregion am 
Beispiel der D reistadt D anzig/Gdańsk-Zoppot/Sopot-Gdingen/Gdynia).* Diese Sym- 
Posia haben sich nach ubereinstim m ender A uffassung beider Delegationen voll be- 
Wahrt.

c) Angesichts der E ntw icklung des C urriculum s in  der B undesrepublik  Deu
tschland — nunm ehr auch in  der V olksrepublik Polen — w aren  der S tandort und 
die Problem e, m it denen das jeweils andere Land behandelt w erden sollte, zu be- 
stimmen. Dies ftih rte  zu einer in tensiven und fruch tbaren  Diskussion iiber A ufga
ben, M ethoden und D idaktik  der G eographie in den Schulsystem en beiden Lander. 
Der Fortfiihrung dieser A rbeit soli das Forschungsvorhaben „G rundlagen und Bil- 
dungsw ert der Regionalen Geographie (Landerkunde bzw. regionale okonomische 
Geographie)” dienen.

E m p f e h l u n g e n

1. Die Geographie ist vorw iegend eine G egenw artsw issenschaft. Die D arstellung 
beider L ander mufi daher von gegenw artigen R ealitaten  ausgehen. Der G eographie
un terrich t soli objektive Inform ationen verm itteln . Er soli ein wohlwollendes In te- 
resse im  Sinne eines friedlichen Zusam m enlebens der Vólker w ecken sowie Fehlin- 
form ationen, M iBverstandnisse und V orurteile abbauen helfen. Es w ird  em pfohlen, 
den Norm alisierungsprozeB zwischen den beiden S taa ten  dadurch zu fórdern, daB 
die Problem e beider L ander in den Lehrbiichern und im  U nterrich t angem essen be- 
riieksichtigt w erden.

Das Fach G eographie/Erdkunde muB, um  seiner B edeutung in Bildung und E r- 
ziehung gerecht zu w erden, im S chu łun terrich t in hinreichendem  Um fang sowie in 
Methode und Problem en an  alle A ltersstufen  angepaBt bis zur letzten  K lasse be- 
riicksichtigt werden.

* V gl. h ierzu  „D as Sym p osiu ra  der A rb e itsg ru p p e  G eo g ra p h ie  im  R ah m en  der VI. d eu tsc h  
'P o ln isch en  S ch tilb u ch k o n fer en z  in  B ra u n sch w e ig /E sch w eg e , 22. - 27. O ktober 1974” , in : „ In ter -  
n a iio n a le s  Jan rb u ch  fu r  G e sc h ich ts- un d  G e o g r a p h ie u n te rr ic h t” , B an d  X V I, B ra u n sch w e ig  

S. 315-371; G e o g ra p h ie -S y m p o siu ra  im  R ah m en  d er  IX. d e u tsc h -p o ln isc h e n  S c h u lb u c h -  
fconferenz in  Z o p p o t/S o p o t, 5 .-1 1 .  O k tob er  1976, in : „ I n te r n a tlo n a le s  Jah rb u ch  fUr G e sc h ich ts-  
'Und G e o g r a p h ie u n te rr ic h t” , in  V o rb ere \tu n g .
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Das Schulfach G eographie muB auch im neuen C urriculum  den A uftrag  erfiil- 
len, seinen Teil zur Erziehung der H eranw achsenden zum S taatsbiirger zu leisten.

2. Obwohl in  den beiden L andern  unterschiedliche G esellschafts- und W irt- 
schaftssystem e bestehen, ist es notwendig, die L eistungen beider Volker in gegen- 
seitiger Toleranz und m it Achtung zu behandeln.

3. Politische Fragen sollen im  Geiste des V ertrages zwischen der B undesrepu
blik D eutschland und der V olksrepublik  Polen vom 7. Dezember 1970 behandelt 
w erden. W enn zum V erstandnis gegenw artiger geographischer S achverhalte h istori- 
sche E rk larungen  notw endig sind, gelten sinnentsprechend die Em pfehlungen zur 
Revision der Lehrbiicher fiir Geschichte. H istorische Sachverhalte, die von der Wis- 
senschaft unterschiedlich in te rp re tie rt w erden, sollen in ih rer P roblem atik  und u n 
te r gleichgew ichtiger Beriicksichtigung beider S tandpunk te dargestellt werden.

4. Bei der A usw ahl der in  Text, K arten , A bbildungen usw. dargeśtellten  Fakten  
sollen sich die A utoren ih rer V erantw ortung im  Sinne der genannten Ziele bewuBt 
sein. Die A usw ahl der Fakten, die von der didaktischen und m ethodischen Ziel- 
setzung und dem  verfiigbaren R aum  abhangt, muB in jedem  Fali ob jektiv  und ak- 
tuell sein. Die A usw ahl der F akten  soli daher so erfolgen, daB tendenziose und di- 
skrim in ierende In terp reta tionen  v erh indert w erden. Obwohl seit Beginn der Schul- 
buchrevision die Tendenz zu verbesserte r und versachlichter D arstellung au f beiden 
Seiten in den Schulbiichern deutlich zu erkennen ist, w erden  A utoren und Verlage 
beider L ander erneu t aufgefordert, die Schulbiicher zur Geographie zu uberprufen 
und ggfs. zu verbessern. H ierdurch soli v erh in d e rt w erden, daB auch w eiterh in  sach- 
liche F ehler und n ich t gerech tfertig te Aussagen und W ertungen in  im m er neuen 
A uflagen w iederholt w erden. Die raum gestaltenden Leistungen beider Vólker sind 
angem essen und ausgewogen darzustellen.

5. Fiir die V erw endung geographischer Nam en w erden folgende G rundsatze em p- 
fohlen: In K arten  und D arstellungen fiir den Schulgebrauch sollen A utoren und 
Verleger die offiziell im jeweils anderen  Land verw endeten  O rtsnam en beriicksich- 
tigen. Aus didaktischen G riinden kann  eine zw eisprachige Bezeichnung erforderlich  
sein. A ndere geographische Nam en (von Fliissen, Seen, Landschaften  usw.) konnen 
ebenso zweisprachig oder nu r in der M uttersprache der Schiller gebraucht w erden. 
Namen, die au f eine gezielte G erm anisierungstendenz zuriickgehen, sollen n icht ver- 
w endet werden. Das Problem  der geographischen Nam en bedarf noch w eiterer 
E rorterungen, wobei auch die sich entw ickelnden in ternationalen  G rundsatze beriick- 
sichtig t w erden  sollen.

6. Ais notw endige V oraussetzung fiir die standige V erbesserung und A ktualisie- 
rung  der Schulbiicher w ird em pfohlen:

• a) Gegenseitige Begutachtung der L ehrbiicher bzw. der Lehrbuchausschnitte , 
die das jeweilige Land betreffen , vor der endgiiltigen Drucklegung. Dies g ilt auch 
fiir Neuauflagen.

b) F iir eine objektive und verantw ortungsbew uB te U nterrich tung  des Schiilers 
durch Schulbiicher und andere M edien ist es unbedingt erforderlich, F ak ten  zu 
verw enden, die w issenschaftlich abgesichert sind. D aher sollen die V erantw ortli- 
chen, vor allem  Schulbuchautoren, L ektoren bzw. R edakteure sowie B egutachter der . 
Verlage, Wege suchen, welche die Z usam m enarbeit zwischen A utoren und W issen- 
schaftlern  gew ahrleisten.

c) B esonderer N achdruck ist auf den A ustausch und die B ereitstellung von In - 
fo rm ationsm aterial (z. B. neue sta tistische Daten, neues kartographisches M ateriał, 
Forśchungsergebnisse) zu legen.

Die B ereitstellung von geeigneten Fotos, D iapositiven, Abbildungen, K arten, P la- 
nen und Skizzen ist au f beiden Seiten zu gew ahrleisten. Die zustandigen w issen-
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schaftlichen Institu tionen  sowie die geographischen und kartographischen Verlage 
sollen diese In itia tiven  beraten  und unterstiitzen.

Ais K ontak tste llen  w erden von den UNESCO-Kom missionen der V olksrepublik 
Polen und der B undesrepublik  D eutschland em pfohlen:

Der Verlag fiir Schule und Padagogik (W ydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne/ 
/WSiP) und der S taatliche V erlag fiir K artographie (Państw ow e Przedsiębiorstw o 
W ydawnictw  K artograficznych/PPW K ) in W arschau, das G eorg-E ckert-Institu t fiir 
Internationale Schulbuchforschung in  Braunschweig.

d) Der A ustausch von S chulbuchautoren und W issenschaftlern ist zu fórdern , 
da jeder objektive und die A nnaherung kiinftiger G enerationen fórdernde U nter- 
rich t in Schulen und U niversitaten  m ehr ais in anderen  Fachern L andeskenntnis 
voraussetzt. AuBerdem sollen zur V erbesserung des Inform ationsstandes von S chul
buchautoren und C urricu lum experten  der G eographie Sem inare und  Symposien 
durchgefiihrt w erden. Die Ergebnisse dieser A rbeit sollen publiziert und dam it den 
in teressierten  Fachleuten beider L ander zuganglich gem acht werden.

7. Zur Behandlung der Geographie der V olksrepublik Polen in den Lehrbii- 
chern der B undesrepublik  D eutschland w erden fiir die altersgem aBe B ehandlung in 
den Sekundarstufen  I und II folgende P roblem felder und Them en em pfohlen:

a) B evólkerungsbew egungen und  ih re  U rsachen — regionale und soziale Mobi- 
lita t: „Dem ographische V eranderungen in Polen nach dem  Zw eiten W eltkrieg — 
K riegsverluste, M igrationen, V eranderungen der ethnischen S tru k tu r, B erufsstruk- 
tu r”.

b) G renzen in ih rer politischen, okonomischen und sozialen W irksam keit:
„Polen in seinen neuen Grenzen — V eranderung des P oten tials ais eine der

G rundlagen okonom ischen A ufbaus”.
c) Sozio-ókonomische System e in  ih rer spezifischen R aum w irksam keit:
„Die ,sozialistische Industria lisie rung’ — naturraum liche, h istorische und ókono- 

mische A spekte (Instrum ente, E tappen, Trends, S tandortentscheibungen) am  Beispiel 
P olen”.

d) Raum ordnung und Landesplanung:
„R aum planung in den sozialistischen L andern  — G rundlagen und Instrum ente 

des Abbaus raum licher D isproportionen in Polen”.
e) Die sozialistische S tadt:
„G rundlagen und Instrum ente  des S tadtebaus und der S tad terneuerung  in Po

len — Funktion des S tadtzentrum s, typische E lem ente im G rund- und AufriB, Aus- 
maB des S tadtew achstum s, Konzeptionen und R ealisierungsm oglichkeiten der S tad t- 
p lanung”.

f) Problem e der L andw irtschaft:
„Form en und Funktionen des sozialistischen und p rivaten  Sektors der L and 

w irtschaft in Polen”.
g) Rohstoffpotential und W eltw irtschaft:
„Die V erteilung der Ressourcen und ih re Bedeutung fu r A rbeitsteilung bzw. 

w irtschaftliche K ooperation am  Beispiel Polen — Kohle, K upfer, Schw efel”.
Ebenso w ird em pfohlen, P roblem felder und Them en zur G eographie der B un

desrepublik  D eutschland fiir die D arstellung in Lehrbiichern in Polen zu erarbeiten .

Pla-
;en-
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ANHANG

Deutsch-polnische Schulbuchkonferenzen 

1. Ort und Zeit

I E rste deutsch-polnische Schulbuchkonferenz, W arschau, 22. bis 26. F ebruar
1972

II Zweite deutsch-polnische Schulbuchkonferenz, Braunschw eig, 10. bis. 17. 
A pril 1972

III D ritte  deutsch-polnische Schulbuchkonferenz, Braunschw eig, 1. bis. 5. A pril
1973

IV V ierte deutsch-polnische Schulbuchkonferenz, W arschau, 16. bis 22. Sep- 
tem ber 1973

V F iinfte deutsch-polnische Schulbuchkonferenz, Braunschw eig, 1. bis 3. A pril
1974

Va Spezialkonferenz „Deutscher O rden”, Thorn, 19. bis 23. Septem ber 1974
VI Sechste deutsch-polnische Schulbuchkonferenz, W arschau, 3. bis 8. Oktober

1974
VIa Sym posium  der A rbeitsgruppe Geographie, Braunschweig/Eschwege, 22. bis

27. O ktober 1974
VII S iebte deutsch-polnische Schulbuchkonferenz, Braunschw eig, 13. bis 15. 

A pril 1975
VIII Achte deutsch-polnische Schulbuchkonferenz, W arschau, 25. 9. bis 1. 10.

1975
IX N eunte deutsch-polnische Schulbuchkonferenz, Braunschw eig, 4. bis 7. A pril

1976
IXa Sym posium  der A rbeitsgruppe Geographie, Zoppot, 5. bis 11. O ktober 1976

2. Teiłnehmer auf deutscher Seite *

Schulbuchkommission

Georg E c k e r t ,  Prof. Dr. (t 7.1.1974), P rasiden t der D eutschen UNESCO-Kommis- 
sion und D irektor des In ternationalen  Schulbuchinstituts, Braunschw eig (I - IV) 
W alter M e r t i n e i t, Prof. Dr. (seit 1974), Padagogische Hochschule F lensburg, Vor- 
sitzender des Fachausschusses fiir E rziehung der D eutschen UNESCO-Kommission, 
M itglied des W issenschaftlichen B eratergrem ium s des G eorg-E ckert-Institu ts fiir 
in te rnationale  Schulbuchforschung (V - IX)

Siegfried B a c h m a n n ,  Prof. Dr., Padagogische Hochschule N iedersachsen, Abt. 
Braunschw eig, G eschaftsfiihrender D irektor und M itglied des W issenschaftlichen 
B eratergrem ium s des G eorg-E ckert-Institu ts fiir in te rnationale  Schulbuchforschung 
(seit 1975) (VI - IX)
Jó rg  H o e n s c h, Prof. Dr., H istorisches Institu t, U niversitat des Saarlandes, S aar
b rucken  (I - IX)
H ans-A dolf J a c o b s e n ,  Prof. Dr., Sem inar fiir Politische W issenschaft, U niversitat 
Bonn (V - VIII) i

* D ie  Z a h len  in  K la m m ern  g e b en  d ie  T e iln a h m e  a n  d er jew eiL igen  K o n fer en z  an .

Vorsitz

M itglieder

Przegląd Zachodni, nr 1, 1977 Instytut Zachodni



Anhang 49

Herbert L u d a  t, Prof. Dr., Zentrum  fiir K ontinentale A grar- und W irtschaftsfor- 
schung an der U niversitat Giel3en (I, II, IV, VII, IX)
Enno M e y e r ,  Dr., O berstudienrat, Schulbuchautor, O ldenburg i.O. (I - IV, VI - V III) 
Gotthold R h o d e, Prof. Dr., In s titu t fiir osteuropaische Geschichte, U niversitat 
Mainz (I - IX, V a)
Rudolf von T h a d d e n ,  Prof. Dr., Sem inar fiir m ittlere  und  neuere Geschichte, U ni- 
versitat Góttingen, M itglied des W issenschaftlichen B eratergrem ium s des G eorg- 
-Eckert-Instituts fiir in ternationale Schulbuchforschung (II, V, VII - IX)
Wilhelm W ó h 1 k e, Prof. Dr., O steu ropa-Institu t an  der F reien  U niversitat Berlin, 
Abt. Landeskunde, M itglied des W issenschaftlichen B eratergrem ium s des Georg- 
-Eckert-Instituts fiir internationale Schulbuchforschung (I - IX, VI a, IX  a)
Klaus Z e r n a c k, Prof. Dr., H istorisches Sem inar, U niversitat F ra n k fu rt (II - IX,
V a)

Vertreter des Schulbuchauscbusses der Deutschen UNESCO-Kommission
G erhard F i s c h e r ,  Dr., M in isteria lrat i. R., H annover (II -V , VII - IX, VI a, IX a) 
Anton J. G a i ł ,  Prof. Dr., Padagogische Hochschule R heinland, Abt. Koln (I - IV, 
VII)
Elfriede H i 11 e r  s, M. A., G eorg-E ckert-Institu t fiir in ternationale Schulbuchfor
schung (I - IX, VI a, IX a)
Rcsem arie R i i m e n a p f - S i e v e r s ,  Padagogische Hochschule N iedersachsen, Abt. 
Braunschweig (I - VII, IX)
Carl A ugust S c h r ó d e r ,  Dr., V erlagsdirektor, Braunschw eig (I - IV, VI, VII, VI a) 

Experten
Udo A r n o l d ,  Dr., Padagogische Hochschule R heinland, Abt. Bonn (V a)
Hartmut B o o c k m a n n ,  Prof. Dr., H istorisches Sem inar, U niversitat Kiel (IV, V,
V a)
K arl D ietrich B r  a c h e r, Prof. Dr., Sem inar fu r Politische W issenschaft, U niversitat 
Bonn (II, ni)
■Martin B r o s z a t ,  Prof. Dr., In stitu t fu r Zeitgeschichte, Miinchen (III, V I-V II I )  
Arm in D r o s s, G esam teuropaisches S tudienw erk e. V., V lotho/W eser (II, V, VII, 
IX)
Robert G e i p e 1, Prof. Dr., Geographisches Institu t, Technische U niversitat M iinchen 
(VI a)
Dietrich H a g e n, Dr., G eographisches Institu t, U niversitat O ldenburg (VI a) 
Roland H a h n, Prof. Dr., Padagogische Hochschule Esslingen (VII, IX, VI a, IX  a) 
Kurt Georg H a u s m a n n ,  Prof. Dr., H istorisches Sem inar, U niversita t K iel (II, V, 
VII)
M anfred H e l l m a n n ,  Prof. Dr., H istorisches Sem inar, Abt. fiir osteuropaische G e
schichte, U niversitat M iinster (II, III, V a)
Andreas H i 11 g r  u b e r, Prof. Dr., H istorisches Sem inar, U niversitat Koln (VI) 
Adolf K a r g e r ,  Prof. Dr., Geographisches Institu t, U n iversitat T iibingen (II) 
Helmut K i s 1 1 e r, Dr., S tudiendirektor, M iinchen (IX  a)
Eberhard K o l b ,  Prof. Dr., In s titu t fiir Geschichte, U niversitat W urzburg (II, V -  
'  VII, IX)
Helmut K r a u s n i c k ,  Prof. Dr., bis M itte 1972 In s titu t fur Zeitgeschichte, M iin- 
chen (II)
Wolfgang M a r i e n f e l d ,  Prof. Dr., Padagogische Hochschule N iedersachsen, Abt. 
Hannover, M itglied des W issenschaftlichen B eratergrem ium s des G eorg-E ckert-In- 
stitu ts fiir in ternationale Schulbuchforschung (VII - IX)

4 P rzeg lą d  Z a ch o d n i 1/77
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Susanne M i l l e r ,  Dr., Kommission fiir Geschichte des Parlam entarism us und der 
Politischen P arteien , Bonn (II - V)
Robert M u 11 h o f f, Dr., O berstudiendirektor i. R., G eorg-E ckert-Institu t fiir In te r
nationale Schulbuchforschung (III, V, VII, IX, V a)
Willy W alter P u l s ,  Dr., O berstudiendirektor i. R., H am burg (II, V, VII, VI a) 
D ieter R i c h t e r ,  Dr., S tudiendirektor, H annover (III, V, VI a, IX  a)
Otto von S i m s o n ,  Prof. Dr., K unsthistorisches In s titu t der F reien  U niversitat B er
lin, V izeprasident der D eutschen UNESCO-Kommission (IV, V, V a)
W alter S p e r l i n g ,  Prof. Dr., Fachgruppe Geographie, D idaktik der Geographie, 
U niversitat T rier (III, IX a)
Georg S t r o b e l ,  Prof. Dr., In stitu t fiir Politikw issenschaft, Technische Hochschule 
D arm stadt (VII)
P ete r G. T h i e 1 e n, Prof. Dr., Padagogische Hochschule Rheinland, Abt. Bonn (V a) 
D ieter W o j t e c k i, Dr., H istorisches Sem inar, Abt. fiir osteuropaische Geschichte, 
U niversitat M unster (II, III)
Heide W u n d e r, Dr., H istorisches Sem inar, U niversitat H am burg (V a).

3. Teilnehmer auf polnischer Seite 

Schulbuchkommission

W ładysław M a r k i e w i c z ,  Prof. Dr., Polnische A kadem ie der W issenschaften, Ab- 
teilung I fiir Sozialw issenschaften; U niversitat W arschau/W arszaw a

Janusz T a z b i r ,  Prof. Dr., Polnische A kadem ie der W issenschaften, In s titu t fiir Ge
schichte, W arschau/W arszaw a — 1. Stellv. V orsitzender
M arian W o j c i e c h o w s k i ,  Prof. Dr., U niversita t W arschau/W arszaw a; Polnische 
A kadem ie der W issenschaften, A bteilung I fu r  Sozialw issenschaften — 2. Stellv. 
V orsitzender
Józef B a r b a g, Prof. Dr., U niversitat W arschau/W arszaw a 
W itold R u s i ń s k i ,  Doz. Dr., U niversitat W arschau/W arszawa
G erard  L a b u d a ,  Prof. Dr., Polnische A kadem ie der W issenschaften, In s titu t fiir 
Geschichte, Posen/Poznań
M arian O r z e c h o w s k i ,  Prof. Dr., U niversitat Breslau/W rocław
S tanisław  T r a w k o w s k i ,  Prof., Dr., Polnische A kadem ie der W issenschaften,
In stitu t fiir Geschichte, W arschau/W arszaw a
Lech T r z e c i a k o w s k i ,  Prof. Dr., W est-Institu t, Posen/Poznań
F rau  M aria W a w r y k o w a ,  Prof. Dr., U niversitat W arschau/W arszaw a
H enryk Z i e l i ń s k i ,  Prof. Dr., U niversita t B reslau/W rocław

M arian B i s k u p ,  Prof. Dr., Polnische A kadem ie der W issenschaften, In s titu t fu r 
Geschichte, Thorn/Toruń
F rau  M aria C z e k a ń s k a ,  Prof. Dr., U niversitat Posen/Poznań 
A ntoni C z e k a ń s k i ,  Prof. Dr., U niversitat Posen/Poznań 
A ntoni C z u b i ń s k i ,  Prof. Dr., U niversitat Posen/Poznań
F rau  H anna J ę d r u s z c z a k ,  Doz. Dr. habil., Polnische A kadem ie der W issenschaf
ten, In s titu t fiir Geschichte, W arschau/W arszaw a
F rau  K rystyna K e r  s t e n, Doz. Dr. habil., Polnische A kadem ie der W issenschaften,

Vorsiłz
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Institu t fiir Geschichte, W arschau/W arszaw a
Józef K o k o t  ( t  1975), Prof. Dr., Schlesisches Institu t, Oppeln/Opole
Jerzy K r a s u s k i ,  Prof. Dr., W est-Institu t, Posen/Poznań
Zbigniew K u l a k ,  Magr., W eśt-Institu t, Posen/Poznań
Zenon N o w a k ,  Dr., U niversitat Thorn/Toruń
Jan  Powierski, Dr. habil., U niversita t Danzig/Gdańsk
Janusz R a c h o c k i ,  ( t 1974), Dr., W est-Institu t, Posen/Poznań
Franciszek R y s z k a ,  Prof. Dr., Polnische A kadem ie der W issenschaften, In s titu t
fur Geschichte, W arschau/W arszaw a
Jerzy S e r  c z y k, Doz. Dr., U niversitat Thorn/Toruń
Janusz S o b c z a k , ,  Doz. Dr. habil., W est-Institu t, Posen/Poznań
Jerzy T o p o l s k i ,  Prof. Dr., U niversitat Posen/Poznań

Vertreter staatlichcr Institutionen ais Gaste

W łodzimierz G i e r l o w s k i ,  Magr., M inisterium  fiir A usw artige A ngelegenheiten, 
W arschau/W arszaw a
^ogum ił K r ó l ,  Dr., M inisterium  fiir A usw artige A ngelegenheiten, W arschau/W ar
szawa
M aksymilian M a c i a s z e k ,  Prof. Dr., M inisterium  fiir Volksbildung, W arschau/ 
/W arszawa
Andrzej S z c z ę ś n i a k ,  Dr., M inisterium  fiir Y olksbildung, W arschau/W arszaw a
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VEREINBARUNG ZWISCHEN DEN UNESCO-KOMMISSIONEN 
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DER 

VOLKSREPUBLIK POLEN OBER DIE ZUS A MMEN ARBEIT 
AUF DEM GEBIET DER SCHULBUCHREYISION

I.
Im Geiste der V erfassung der UNESCO, im  Sinne ih rer Em pfehlungen zur in- 

ternationalen  Z usam m enarbeit auf dem  G ebiet der b ila tera len  Schulbuchrevision 
sowie im In teresse eines friedlichen Zusam m enlebens der Vólker haben die UNESCO- 
-Kom missionen der B undesrepublik D eutschland und der V olksrepublik Polen fol- 
gendes vereinbart:

Der V ertrag  zwischen der B undesrepublik  D eutschland und der V olksrepublik 
Polen iiber die G rundlagen der N orm alisierung ih rer gegenseitigen Beziehungen vom 
7.12.1970 hat giinstige Bedingungen fiir eine Zusam m enarbeit auf dem Gebiet, das 
in dieser V ereinbarung behandelt w ird, geschaffen.

Es ist dringend zu wiinschen, daB in beiden S taaten  alle an  dieser Aufgabe 
in teressierten  K rafte, am tliche Stellen, w issenschaftliche und padagogische Institu - 
tionen, A utoren und Verleger von Schulbuchern, die L ehrerschaft und ihre Orga- 
nisationen, n icht zuletzt aber die offentliche M einung den hierfiir erforderlichen 
Beitrag leisten.

Zahlreiche H istoriker, Geographen und Padagogen beider S taaten  haben sich 
bereits seit Jah ren  in Sorge um ein friedliches Zusam m enleben fiir eine gem ein
sam e Schulbuchrevision eingesetzt. In diesem Geiste kam  es auf In itia tive der 
UNESCO-Kommissionen im F ebruar und A pril 1972 zu ersten  Expertentagungen in 
W arschau und Braunschweig. Nach dem In k ra fttre ten  des V ertrages vom 7.12.1970 
fand im Septem ber 1972 eine w eitere Begegnung in W arschau sta tt. Diese Tagungen 
haben konkrete R esultate in Form  gem einsam  erarbe ite ter Em pfehlungen und der 
P lanung der kiinftigen A rbeit ergeben; sie w aren ein gutes Beispiel fiir eine objek- 
tive, sachlich-w issenschaftliche Diskussion in einer A tm osphare gegenseitigen Ver- 
trauens.

In den kom m enden Jah ren  gilt es, dafiir zu w irken, daB die in beiden S taaten  
benutzten Schulbiicher dem  neuesten Forschungsstand entsprechen; die Behandlung 
der politischen Beziehungen beider S taaten  sollte dabei im Geiste des W arschauer 
V ertrages vom 7.12.1970 erfolgen.

Die vorliegende V ereinbarung bezieht sich zw ar im  w esentlichen auf die Schul- 
biicher, bezw eckt aber zugleich eine G estaltung des padagogischen Klim as im Geiste 
der UNESCO. Beide Kommissionen śind sich dabei der W andlungen bewuBt, denen 
die Schulsystem e, die Schulbiicher und der LernprozeB in unserer W elt unterliegen; 
die V erbesserung der Schulbiicher sollte daher ais perm anenter ProzeB von beiden 
Kommissionen gefordert w erden.

Beide UNESCO-Kommissionen geben der H offnung Ausdruck, daB die V erw irk- 
lichung dieser G rundsatze einen w ichtigen B eitrag zur kiinftigen Entw icklung der 
w issenschaftlichen und ku ltu re llen  Beziehungen beider S taaten  darste llen  wird.

III.
Die beiden UNESCO-Kommissionen em pfehlen auf dem G ebiet der Schulbuch- 

revision folgende A rbeitsm ethoden:
1. M it dem  Tage der U nterzeichnung dieser V ereinbarung w ird ein AusschuB 

polnischer und deutscher E xperten  gebildet, der die A rbeit auf dem G ebiet der

II.
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Schulbuchrevision fortsetzt. Die beiden UNESCO-Kommissionen sind fiir die Zu- 
sam m ensetzung dieses Expertenausschusses veran tw ortlich ; sie w erden  seine A rbeit 
mn Rahm en ihrer M óglichkeiten nach besten K raften  fórdern. Der AusschuB soli 
jahrlich m indestens zweimal, und zw ar abw echselnd in der B undesrepublik  D eu
tschland und in der V olksrepublik  Polen zusam m entreten. Er kann, falls notwendig, 
U nterausschiisse und A rbeitsgruppen bilden, den R at von Sachverstandigen einholen 
sowie Personlichkeiten, die sich m it der Bearbeitung, H erausgabe und Einfiihrung 
v°n Schulbiichern beschaftigen, zur Z usam m enarbeit einladen. Der gem einsam e A us
schuB sollte in regelmafiigen A bstanden iiber den F o rtsch ritt der A rbeit, insbeson- 
dere iiber die V erw irklichung der gem einsam  beschlossenen Em pfehlungen berich- 
ten sowie Vorschlage und P iane fiir die kiinftige T atigkeit ausarbeiten  und beraten.

2. Die Zusam m enarbeit der Schulbuchverlage und anderer an  der G estaltung 
der Schulbiicher in te ressierter S tellen beider S taaten  sollte gefdrdert w erden. Es soli 
'nsbesondere versucht w erden, die D arstellung der Problem e des anderen  L andes 
vor der Drucklegung neuer Schulbiicher in E xpertengrem ien zu diskutieren.

3. Der A ustausch von Inform ationen und  M aterialien, die einer V erbesserung 
und A ktualisierung der Schulbiicher dienen (statistische Daten, neues kartographi- 
sches M ateriał, neuerschlossene Quellen und U ntersuchungsergebnisse, B ildm ate- 
rial, geeingnete Texte fiir Lesebiicher usw.), soli v e rs ta rk t werden.

4. W issenschaftliche A uslandsreisen und S tud ienaufen thalte  fiir Schulbuchauto- 
ren, L ektoren und V erlagsexperten  sollen m it dem Ziel einer objektiven D arstellung 
beider Lander, ih rer Geschichte und gegenw artigen Problem e gefordert w erden.

5. Die Schulbuchrevision sollte sich n ich t auf die Lehrbiicher fiir Geschichte 
Und Geographie beschranken, sie mu(3 auch die L ehr- und L ernm ittel fiir die poli- 
tische Bildung, die A rbeitslehre und den Sprach- und L ite ra tu ru n te rrich t einbe- 
ziehen.

IV.
Die UNESCO-Kommissionen haben beschlossen, diese V ereinbarung den Regie- 

rungen beider S taaten  (in der B undesrepublik D eutschland den zustandigen S tellen 
des Bundes und der Lander) zu iiberm itteln. Sie w erden sich dafiir einsetzen, daB 
die notwendige U nterstiitzung und Hilfe fiir ihre Realisierung gew ahrt w ird.

Die UNESCO-Kommissionen der Bundesrepublik  D eutschland und der Volks- 
republik Polen appellieren  an alle W issenschaftler, Erzieher, Schulbuchautoren und 
-verleger, an die Presse, den R undfunk und das Fernsehen, im Geiste der UNESCO 
zu einer N orm alisierung und V erbesserung der gegenseitigen Beziehungen beizu tra- 
gen. Es gilt, die Jugend fu r eine friedliche Z ukunft und gute N achbarschaft zu ge- 
■winnen.
Braunschweig, den 17. O ktober 1972

Professor Dr. Georg E ckert 
P rasiden t der D eutschen UNESCO-Kommission 

Professor Dr. W ładysław  M arkiewicz 
V izeprasident der Polnischen UNESCO-Kommission
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