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DIE POLNISCHE OST-WEST-WANDEKUNG IN PREUSSEN VOR 
DEM ERSTEN WELTKRIEG ALS ”INTERNE AUSWANDERUNG”

Die Periode des Kaiserreichs umfaBt nicht nur in der Politikgeschi- 
chte, sondern auch in der Wirtschafts-, Bevólkerungs- und Wanderungs- 
geschichte eine Zeit tiefgreifenden Wandels. In der Entwicklung von 
Wirtschafts- und A rbeitsm arktstrukturen waren die Jahrzehnte vor dem 
Ersten Weltkrieg gekennzeichnet durch den Wandel vom A grarstaat mit 
starker Industrie zum Industriestaat mit starker agrarischer Basis: Schon 
Ende der 1880er Jahre iiberrundet die Industrie die Landwirtschaft im 
Wertschópfungsanteil und im ersten Jahrfiinft des zwanzigsten Jahr- 
hunderts auch im Beschaftigtenanteil auf dem Arbeitsmarkt.

In der Bevolkerungsgeschichte liegt das Kaiserreich in der dramati- 
schen Kernphase des Ubergangs zu den generativen S trukturen der 
modernen InduslriegeselLschaft, die durch das Verhaltnis von Gebur- 
ten- und Sterbeziffern bestimmt sind: Sinkende Sterbeziffern, also stei- 
gende Lebenserwartung bei zunachst noch unverm indert hohen Gebur- 
tenziffern hatten zu jener Bevblkerungsexplosion gef uhrt, die die Reichs- 
bevólkerung wahrend der beiden letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhun- 
derts um fast 25%, von rund 45 Millionen (1880) auf rund 56 Millionen 
(um 1900) anwachseni lieB. In den beiden ersten Jahrzehnten des 20. 
Jahrhunderts begann mit dem iiber Weltkrieg und Weimarer Republik 
hinweg anhaltenden Steilabstu.rz der Geburtenziffern der entscheidende 
U mb ruch. Er brachte die Geburtenkurve schlieBlich bis zu den 1930er 
•1 ahren auf das fur die generativen S trukturen der modernen Indu- 
striegesellschaft charakteristische niedrige Niveau. Bis zum Ende des 
Kaiserreichs war dieser ProzeB zwar noch nicht abgeschlossen, aber in 
allen Trendlinien des generativen Verhaltens bereits voll durchgeformt.

Die Konjunkturentwicklung in Industrie und Landwirtschaft war im 
K aiserreich bestimmt durch nicht m inder scharfen Wechsel: Seit dem 
Luzifersturz aus dem Boom der 'Griinderjahre’ 1873 lastete auf der In
dustrie jene lange Wachstums- und Absatzkrise, die der Historiker Hans 
Rosenberg bewuBt dopipeldeutig die 'groBe Depression’ genannt hat. In 
der Landwirtschaft wurde sie begleitet von der nicht minder schwer- 
wiegenden ’strukturellen Agrarkrise’, die vor allem die groBen M arkt- 
Produzenten der Kórnerwirtschaft im preuBischen Osten das Fiirchten
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lehrte im internationalen Konkurrenzkampf auf dem W eltagrarmarkt, 
Die 1890er Jahre erst brachten der Industrie den Weg aus der Trend- 
periode wirtschaftlicher Wachstumsstorungen in die anhaltende Hoch- 
konjunktur und der Landwirtschaft den Weg aus der strukturellen 
Agrarkrise in die lange A grarkonjunktur vor dem Ersten Weltkrieg.

Der strukturelle Wandel vom Agrar- zum Industriestaat und die kon- 
junkturellen Wechsellagen in Industrie und Landwirtschaft standen in 
enger Wechselwirkung zu den transnationalen und intem en Massenbe- 
wegungen im Wanderungsgeschehen auf dem Arbeitsmarkt. Es w ar be- 
stimmt durch deutliche Interdependenzen und scharfe Gewichtsverla- 
gerungen im Krafteverhaltnis von Auswanderung, Binnenwanderung 
und kontinentaler Zuwanderung: Die deutsche Auswanderung des 19. 
Jahrhunderts, die insgesamt rund 6 Millionen Deutsche nach Ubersee 
und vor allem in die USA fuhrte, erreichte mit der besonders von den 
vorwiegend landwirtschaftlich strukturierten Gebieten im Nordosten des 
Reiehs ausgehenden dritten Auswanderungswelle 1880 - 1893 ihr sakula- 
res Maximum und zugleich ihr Ende ais transatlantische Massenbewe- 
gung. Zugleich stieg die Provinzgrenzen uberschreitende Binnenwande
rung iiber weite Distanz zur Massenbewegung auf und ubertraf das 
Volumen der Auswanderung noch um ein vielfaches. Innerhalb dieser 
internen Massenbewegung vom Land in die Stadte und aus dem Land- 
ins Industrieproletariat wurde die Ost-W est-Fernwanderung aus den 
landwirtschaftlichen Nordostgebieten in die Industriegebiete Mittel- und 
Westdeutschlands in den 1880er Jahren zum internen Pendant und in 
den 1890er Jahren schlieBlich zum Ersatz der iiberseeischen Auswande
rung: zum Ersatz, weil die Krise der amerikanischen Wirtschaft in den 
friihen 1890er Jahren, vor allem die panie of 1893, die Anziehungskraft 
des iiberseeischen Hauptainwanderungslandes USA zuriicktreten lieG 
hinter den standig wachsenden Sog des sozialbkonomischen Chancen- 
angebots auf den expandierenden industriellen Arbeitsm arkten im Aus- 
wanderungsland Deutschland. In den nur von kurzeń Kriseneinbriichen 
gestorten Jahrzehnten der industriellen Hochkonjunktur und der langen 
Agrarkonjunktur vor dem Weltkrieg schlieBlich war einerseits der wach- 
sende industrielle Arbeitskraftebedarf — trotz des massenhaften Zu- 
stroma aus der Landwirtschaft — nicht rnehr mit einheimischen K raften 
zu decken und waren andererseits die durch diesen Abstrom in den 
landwirtschaftlichen Arbeitsm arkt gerissenen Lucken ebenfalls nicht 
mehr mit einheimischen A rbeitskraften zu schlieBen. Seit den 1890er 
Jahren stieg deshalb die kontinentale Zuwanderung auslandischer Ar- 
beitskrafte nach Deutschland und vor allem nach PreuBen zu M a ssen 
bewegung auf.

Wahrend die iiberseeische Auswanderung Mitte der 1890er Jahre ab-
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rupt zuriickgegangen war, die interne Abwanderung aus der Land- 
wirtschaft um so mehr anwuchs, die Landwirtschaft wachsenden Er- 
satzbedarf, Industrie, StraBen- und Kanalbau srteigenden Zusatzbedarf 
an Arbeitskraften meldeten, strebte die kontinentale Zuwanderung aus- 
landischer Arbeitskrafte im Vorkriegsjahrzehnt ziigig der Millionen- 
grenze zu: Die starksten Kontingente stellten Polen aus dem russischen 
KongreBpolen’ sowie Polen und Ruthenen aus dem ósterreichischen Ga- 

lizien. In weitem Abstand zu den polnischen und ruthenischen 'auslandi- 
schen W anderarbeitern’ folgten, ais zweite Hauptgruppe, italienische 
Arbeiter, die vorzugsweise in Ziegeleibetrieben und im Tiefbau Beschaf- 
tigung fanden. Der nicht nur in PreuBen, sondern auch im iibrigen 
Reichsgebiet zu beobachtende Umbruch im transnationalen Wanderungs- 
geschehen schien Deutschland, im Sinne der Statistik, vom Auswan- 
derungsland zum Einwanderungsland zu verwandeln. Yon PreuBen aus 
wurde dieser Trend auf dem Verordnungsweg gebrochen: Die antipol- 
nische ..preuBische Abwehrpolitik” stand im langen Schatten des Kul- 
turkampfes und war bestimmt durch die Skepsis gegenuber dem niclit 
zu erstickenden Traum preuBischer, russischer und ósterreichischer Po
len von der Auferstehung eines polnischen Nationalstaates. Der „preu- 
Bischen Abwehrpolitik” ging es darum, den wirtschaftlich nótigen tmd 
politisch beargwohnten Arbeitskraftezustrom aus dem ostlichen Ausland 
nicht zur Einwanderung geraten zu lassen, sondern ais mobile und dis- 
ponible Einsatzreserve in den Bahnen der transnationalen Saisonwan- 
derung zu halten. Ergebnis war das seit Anfang der 1890er Jahre in 
PreuBen entwickelte und 1907 abgeschlossene System der restriktiven 
Auslanderkontrolle, das unter den Stichworten ,,Legitdmationszwang” 
und „Ruckkehrzwang” in der winterlichen „Karenzzeit” in die Geschi
chte von Arbeitsmarktpolitik und Auslanderrecht in PreuBen-Deutsch- 
land einging.

Die Polen aus dem ostlichen Ausland arbeiteten vor allem in der 
Landw irtschaft, besonders im preuBischen Osten. Eine besondere Grup- 
pe unter ihnen bildeten jene auslandisch-polnischen Bergarbeiter, die 
hn oberschlesischen M ontandistrikt mit preuBischpolnischen zusammen- 
■fcrafen. Auslandisch-polnische Arbeitskrafte waren in der preuBischen 
Montanindustrie nur im Osten zugelassen, wo die interne Ost-W est-Fem- 
Wanderung das Angebot an einheimischer Arbeitskraft dezimierte. In 
den preuBischen Westprovinzen waren auslandisch-polnische Arbeits- 
krafte in der Regel nur in landwirtschaftlichen Betrieben und dereń 
-''■ebenbetrieben zugelassen. Was im preuBischen Osten — trotz aller A- 
gitation gegen die „Polonisierung des Ostens” durch Zuwanderung aus 
dem ostlichen Ausland — zógernd genehmigt wurde, blieb m ithin im 
^esten , vor allem im Ruhrgebiet, verboten: Blockiert werden sollte

Przegląd Zachodni, nr 4, 1984 Instytut Zachodni



88 Klaus J. Bade

damit eine weitere „Polonisierung des Westens” durch ein Zusammen- 
treffen auslandisch-polniseher Berg- und Industriearbeiter mit den aus 
den ehemals polnischen Gebieten im preuBischen Osten ins Ruhrgebiet 
zugewanderten „Ruhrpolen”, die polnischer Nationalkultur, aber preu- 
Bischdeutscher Staatsangehorigkeit waren. Die Wanderungsbewegung 
der „Ruhrpolen” gehort deshalb, ais Bestandteil der groBen Ost-West- 
-Fernwanderung aus den preuBischen Ostprovinzen in die industriel- 
len Ballungsraume Mittel- und insbesondere Westdeutsehlands, nicht in 
den Kontext der transnationalen, sondern in den der internen Migra- 
tion.

Die interne Ost-W est-Fernwanderung miindete — mit dem Haupt- 
gewicht auf Bergarbeit, ungelernter und angelernter Industriearbeit — 
in der Rheinprovinz zu 86% und in Westfalen zu 94% in die Arbeiter- 
schaft des Sekundarbereichs. ein. Die Ost-W est-Fernwanderung aus den 
Nordostgebieten war die scharfste . sozialgeschichtliche Bruchlinie im 
Wandel der Lebensformen beim Ubergang zur modernen Induistriegesell- 
schaft im kaiserlichen Deutschland. Gbwohl aie Binnenwanderung war, 
stand sie, im Blick auf Akkułturations- und Assimilationsprobleme im 
Zielgebiet der iiberseeischen Auswanderung naher ais anderen Formen 
der Binnenwanderung:

In der zeitgleichen Einwanderungsgeschichte der USA konnten be- 
sitiimimte Siedlungsgebiete und Erweirbsbereiche schwerpuraktmaBig na- 
tionalen Einwanderergruppen zugeordnet werden. Das galt weithin auch 
fiir die Siedlungs- und Erw erbsstruktur der aus Deutschland eingewan- 
derten Gervian bom population, dereń Zugehorige im Auswanderungs- 
land langst ais 'Amerikaner’, ihrer Lebensformen halber im Einwan- 
derungsland indes nach wie vor ais Germans galten. Zur informellen 
Koloniebildung im EinwanderungsprozeB fuhrten nicht allein Sprach- 
barrieren, sondern im weitesten Sinne die soziokulturellen Diskrepanzen 
zwis-chen Aus- und Einwanderungsland. Im EinwanderungsprozeB, d- i" 
zugleich ein ProzeB von Identitatskrise und ethnogenesis war, lieBen sie 
Gemeinsamkeiten der immigrant aliens in materieller Kultur, Lebens
formen und M entalitaten umso deutlicher hervortreten, vielfach ihren 
Tragern selbst erst bewuBt werden. Und doch waren die Einwanderer
gruppen auch in ihren Siedlungsschwerpunkten durchaus nicht so ho- 
mogen, wńe dies nach auBen hin erscheinen mochte. Das konnte, von der 
internen sozialen Stratifikation abgesehen, innerhalb der German bom  
population in den USA etwa in einer gebietsweise deutlichen Gliederung 
nach Herkunftsgebieten Ausdruok finden, die mit der Neuen Welt durch 
fest eingeschliffene transatlantische W a,nd er u ng s t ra d iti o.n e n und eine 
dementsprechend dichte transatlantische Komm uraik atii on (’ Ausw andcr er - 
briefe’) zum Teil iiber G enerationen verbunden blieben.
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Die alteren  S tudien zur Geschichte der O st-W est-Fernw anderung ins 
Ruhrgebiet (Brepohl, Franke) und die neueren S tudien zur Geschichte 
der „R uhrpolen” (Klefimann, M urzynowska, M urphy) bieten zahlreiche 
Belege dafiir, daB auch die in terne O st-W est-Fernw anderung, die gleich- 
bedeutend w ar m it einer m assenweisen U m schichtung vom Land- ins 
Industrieproletariat, in ihrem  Zielgebiet in einen echten Einw anderungs- 
prozeB einm iindete, nach Siedlungsweise und A rbeitnahm e ebenso wie 
nach G liederung und Stufung des Beschaftigungsangebots fiir die aus 
dem Osten zustróm enden unterbauerlichen  Schichten: Ahnlich wie im 
uberseeischen H aupteinw anderungsland USA begegneten in O rts- Be- 
ru fs- und sogar A rbeitsplatzw ahl der „N euankóm m linge” bzw. ,,Ost- 
linge” im Ruhrgebiet und besonders in der Em scherlinie Zuge einer zum  
Teil bis in die 1920er Jah re  hinein stabilen inform ellen Koloniebildung 
fW estfalische Ostanark’, ’K lem -0,stpreufien’, ’N eu- M asuren’, 'K lein- 
A llenstein’), die h ier noch in der zweiten G eneration z.B. jene ’Ost- 
preuBen’ beisam m en hielt, die in ihrem  H erkunftsgebiet schon in der 
ersten  G eneration ais W estfalen ’ gegolten hatten . So wie etwa Gelsen- 
kircheai ais ,,OstpreuBen-Verteileristelle” (Brepohl) das interne 'New 
York’ der OstpreuBen war, so gingen die in M assentransporten „auf 
Em pfehlung h in” hier ein treffenden „N euen” geradewegs „ihre” S tadtę- 
bezirke und „ihre” Betriebe der M ontanindustrie.

Schon Franke zeigte auf, daB im Zuge der in ternen  O st-W est-Fern- 
w anderung bestim m te ostpreuBLsche Stadtregionen bestim m te S tadte- 
bezirke im R uhrgebiet bevolkerten, w ahrend bestim m te Ostprovinzen 
noch in den 1920er Jah ren  bestim m te Zechen beschickten. W ahrend die 
friiher oder aus den naheren Einzugsbereichen der Industriestandorte 
zugew anderten ihren sozialen Aufstieg im buchstablich raum lichen Sin- 
ne, nam lich aus den Kohlenflozen. absolviert hatten, riick ten  „die Neu
en” ebenso buchstablich „ganz u n ten” , nam lich un ter Tage, ein oder 
begannen ais ungelern te Industriearbeiter auf den untersten , am wenig- 
sten geschatzten Ebenen schw erindustrieller Tatigkeitsibereiche. A ltem - 
gesessene bzw. altere Z uw anderergruppen und  Zuw anderer aus dem 
Nahbereich der Industriestandorte dagegen arbeiteten, ahnlich wie in 
den USA, haufig ais G ruppen- bzw. K olonnenfiihrer, V-orarbeiteter, 
M eistef und Steiger, auf Ebenen m ithin, die fiir die ungelern ten  m itte l- 
losen „Ostlinge” — aus sprachlichen Gniinden („R uhrpolen”) wie finan- 
ziellen Griinden (Bergbauschule beirn Steiger) — ebenso schwer zu e r- 
reichen w aren wie der Auf,stieg in te rtia re  Erwerbsbereiche.

AU dies gehdrte zum H intergrund fu r die H erausbildung auch der 
»Polenkolonien” in der Siedlungsweise und der „Polenzechen” in der 
Gliederung lokaler m ontanindustrieller E rw erbsbereiche nach Zuw an
derergruppen, wobei diese Zuschreibung auch hier haufig m ehr der
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groben Einschatzung der eingesessenen Bevólkerung ais d e r  tatsaćhli- 
chen Bi-nnen stru k tu r von Kolonien und Zechenbelegschaften entsprach. 
Die Koloniebildung selbst aber ist ein Indiz fu r den Einw anderungspro- 
zeB: Die Kolonie w ird durch festgefiigte Kommunikationskredise beiieiin- 
andergehalten, die sie von der einheim ischen Um welt abgrenz-en und 
bei wachsendem  Zuzug 'frem der' und zunehm endem  Fortzfug einheim i- 
scher W ohnbevólkerung, zur raum lichen V erdichtung der Kolanie bei- 
tragen. Y orausgew anderte m annliche A rbeitskrafte ziehen ihre Fam ilien, 
B ekannte und V erw andte nach ('K ettenw anderung’). Die Kolonie ist 
dabei aber n icht nu r eine Verpflanzung heim atlicher Lebensform en, son
dern  ais „E inw anderergesellschaft” (Heckmann) eine A rt K ulturschleuse 
zwischen — der H erkunfts- und A ufnahm egesellsdhaft: Je  groBer die 
soziokulturelle D istanz zwischen H erkunfts- und Aufnatonegesellschaft, 
desto w ichtiger diese Schleuse. Sie v/ird, auch das ist eine klassische K on- 
fliktkonstellation i.m EinwanderungsprożeB, von der A;ufnahmegescllschaft 
in der Regel ais sich bowuBt abkapselnder Fremidkorper beargw ohnt und 
voai der 'E inw anderergesellschaft’ selbst ais Zuflucht in der ku ltu re llen  
Identita tskrise  verstanden. S perrt sich die Aufnahm egesellschaft gegen- 
uber der Kolonie ab und zieht sich deshalb die Kolonie um som ehr auf 
sich selbst zuruck, dann w ird  der EingliederungsprozeB durch .Getto- 
b ildung’ erschw ert, vor allem  fu r diejenigen, die zulange im Bannkreis 
der ’ Einwan der er gesel Ischa ft ’ bleiben; denn die haufig Generationen 
iibergreifende Assimilation in der A ufnahm egesellschaft bedeutet schritt- 
weise Ausgliederung aus der 'E inw anderergesellschaft’ ais Durchgangs- 
stadim n im EinwanderungsprożeB. Die Ilerausbilduing einer solchen 'E in
w anderergesellschaft' aber ist, was von der Aufnahm egesellschaft haufig 
m iBverstanden wird, nicht ein Zeichen fux m angelnde In tegrations- oder 
gar A ssim ilationsbereitschaft im EinwanderungsprożeB, sondern im  Ge- 
genteil gerade ein Indiz fu r das Vorliegen eines solchen echten Ein- 
wanderungsprozesses, bei dcm sich die E inw anderer zunachst in die 
,E inw anderergesellschaft’ und erst von hier aus in die umschlieBen.de 
A ufnahm egesellschaft eingliedern.

Ali dies galt auch fiir die ,,Ruhrpolen” im Ruhrgebiet. Das R uhrge- 
biet und besonders das Em scherrevier, in dem auch in  W anderungsge- 
schehen „die Dynam ik der Entw icklung am erikanische AusmaBe an- 
nahm ” (Wehler) w ar nach alledem  eine A rt in ternes Einw anderungs- 
land m it allen Kennzeiclien eines soziokulturellen Schm elztiegels der in 
der H ochindustrialisierung den von Brepohl beschriebenen ,,Aufbau des 
Ruhrvolkes im Zuge der O st-W est-W anderung” zustande brachte, die 
nur B innenw anderung w ar und doch zugleich in einen echten Einwan- 
derungsprozeB m undete.
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POLSKIE MIGRACJE W PRUSACH JAKO „EMIGRACJE WEWNĘTRZNE” 
W OKRESIE DO I WOJNY ŚWIATOWEJ

Dwudziestolecie poprzedzające wybuch I wojny światowej spowodowało w 
Niemczech zasadniczą zmianę charakteru migracji, Niemcy przekształciły się z kra
ju emigracji zamorskiej w  kraj o masowej imigracji kontynentalnej. W niej 
najliczniejsze były kontyngenty Polaków wywodzących się z Królestwa Kongreso
wego, pozostającego pod panowaniem rosyjskim oraz z Polaków i Rusinów przyby
wających z podległej Austro-Węgrom Galicji. Drugą liczebnie grupę, znacznie 
mniej jednak liczną niż polscy i ruscy „zagraniczni robotnicy sezonowi”, stanowili 
migranci włoscy. Ci ostatni znajdowali zatrudnienie przede wszystkim w cegiel
niach i  przy pracach ziemnych. Polscy emigranci z Europy środkowo-wschodniej 
pracowali głównie w rolnictwie, przeważnie na wschodnich terenach monarchii 
pruskiej, gdzie zajmowali stanowiska opuszczone wskutek wielkiej migracji lud
ności z wschodnich do zachodnich prowincji. Obejmowanych przez imigrantów  
stanowisk pracy nie udawało się obsadzić rodzimą siłą roboczą. Szczególną grupę 
wśród nich stanowili polscy imigranci, którzy w  górnośląskim zagłębiu węglowym  
spotykali swych ziomków, poddanych pruskich. Polskich imigrantów zatrudniano 
W przemyśle górniczo-hutniczym w zasadzie tylko na wschodnich terenach pań- 
't\y,i pruskiego, natomiast na terenie zachodnich prowincji ich zajęcie ograniczało 
się w zasadzie do gospodarstw rolnych i ich zakładów pomocniczych. W ten spo
sób dążono bowiem do zablokowania dalszej „polonizacji” zachodnich prowincji 
Prus. gdzie dochodzić mogłoby do zetknięcia się szczególnie polskich migrantów  
Przybywających z zagranicy z wychodźcami polskimi do Zagłębia Ruhry, a wy
wodzącymi się z ziem zaboru pruskiego. Ci, jak wiadomo, posługiwali się  językiem  
Polskim jako językiem ojczystym i należeli do polskiego kręgu kulturowego, lecz 
’Xi urodzenia posiadali niemiecką przynależność państwową. Procesy migracyjne 
Wych-odźców polskich do Westfalii i Nadrenii jako zjawisko składowe i ściśle 
sprzężone z ogólnym procesem wielkiej migracji ludności ze wschodnich ziem .pań
stwa pruskiego do centrów przemysłowych Niemiec środkowych i zachodnich, na
leży traktować jako migrację wewnętrzną. Rezultatem tejże migracji wewnętrznej 
były tzw. „polskie kolonie” w  zachodnich i środkowych Niemczech, względnie 
swoisty rodzaj koncentracji na określonych rynkach pracy (min. tzw. „polskie 
kopalnie”). Proces migracji wychodźców polskich do W estfalii i Nadrenii <Za- 
glębic Ruhry), choć byl tylko zjawiskiem migracji wewnętrznej, stał bliżej kla
sycznych form emigracji i imigracji niż innych znanych form migracji wewnętrz
nej w cesarskich Niemczech.

( S t r e s z c z e n i e )
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