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„ D i e D e u t s c h e n i n P o l e n s e i t d e r R e f o r m a t i o n " 1 

von 

O s k a r K o s s m a n n 

I n de r Kr i t i k de s bekann te n Posene r Wirtschaftshistoriker s Je rz y 

T o p o l s k i an meine m Buc h „Di e Deutsche n in Pole n seit de r Reforma -
t ion " geh t es vor allem u m de n Antei l de r deutsche n Minderhei t an de r 

Bevölkerungs - un d Wirtschaftsentwicklun g de r westpolnische n Provin z 

Großpole n (mi t de n Zen t re n Posen , Gnesen , Kaiisch) , hauptsächlic h wäh -
ren d de s 17. un d 18. J a h r h u n d e r t s . Ic h ha t t e de n Bevölkerungsantei l de r 

Deutsche n im Rahme n diese r Provin z für da s J a h r 1793, da s letzt e J a h r 

de r polnische n Herrschaft , mi t run d 30 v. H . errechnet . Aus diesem beacht -
liche n Antei l ergabe n sich für T. gewisse Folgerunge n bezüglich seine s 

„großpolnische n Modells" , eine s populäre n Schlagworte s dieses Histori -
kers , da s die auffallend e Dynami k Großpolen s zu m Ausdruc k br inge n 

soll, mi t de r die Provin z die allgemein e Kris e jene r beide n J a h r h u n d e r t e 

so erfolgreic h übers tande n habe , un d zwar au s eigene m demographische n 

Potential . Mein e Zahle n könnte n de n Eindruc k erwecken , als e rk lä r e sich 

diese besonder e Qual i tä t de r westlichste n Provin z Polen s nich t zuletz t au s 

de r Zuwande run g un d de m wirtschaftliche n Bei t ra g de r deutsche n Min -
derheit , die lau t T . im J a h r e 1793 nich t 30, sonder n 6 v. H . be t rage n habe . 

Ic h dar f bemerken , da ß mi r diese Auswirkun g meine r statistische n Fest -
stellun g selbst ers t nac h de r Lek tü r e de r Kr i t i k von T. voll bewuß t ge-
worde n ist. 

Doc h wie konn t e ein e solch e Diskrepan z in de r Berechnun g de r Bevöl-
kerungsverhäl tniss e übe rhaup t zustand e kommen ? T. , de r auc h ein große s 

Wer k übe r die „Methodologi e de r Geschichte " (poln . Warscha u 1973, engl . 

Warscha u 1976) geschriebe n hat , e rk lä r t mein e Zahle n schlich t au s meine r 

methodenlose n Unwissenschaftlichkeit , als ein e Folg e subjektiver Überbe -
wer tun g de r deutsche n Siedle r nac h Zah l un d Leistung , mein t abe r ab -
schließen d doch , da ß mei n Buc h „al s Katal isa to r eine r Diskussio n für wei-
ter e Forschunge n ein e positive Roll e spielen kann , obwoh l es schwieri g ist, 

1) O. K o s s m a n n : Di e Deutsche n in Pole n seit der Reformation . Historisch -
geographisch e Skizzen . Siedlung , Sozialstruktur , Wirtschaft , Marbur g 1978, XV, 
420 S., 12 Karten . Hierz u J . T o p o l s k i : O czynnikac h rozwoju Wielkopolsk i 
w czasach nowożytnyc h [Von den Triebkräfte n der Entwicklun g Großpolen s 
in de r Neuzeit] , in : Studi a Historic a Slavo-Germanic a 10 (1981), S. 227—238 (jetzt 
auch auf Englisch in "Polish Western Affairs" 1981, Nr . 1/2 un d — wie zuletz t 
mitgeteil t — auch in der französischsprachige n Version dieses Organ s „La Pologn e 
et les affaires occidentales") . Diese Publikatione n werden im Text mi t K. bzw. T. 
un d Seitenzah l zitiert . 
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44 000 zu hoc h ist. I n seine r nunmehr ige n Entgegnun g au f diesen Ein -
wan d beschränk t sich T. au f di e nachdrücklich e Betonung , da ß e r doc h 

„deutlich " geschriebe n habe , e r wolle nu r de n ursprünglic h großpolnische n 

Tei l dazurechne n (T . 234). Da s s t immt ; ich ha t t e da s sogar in meine r Dar -
stellun g kur z ve rmerk t (K . 199). Doc h selbst sein e Wiederholun g de r gu-
te n Absicht änder t nicht s an de r Tatsache , da ß e r t ro tzde m de n g a n z e n 

Netzebezir k eingerechne t hat . 

Hinz u kommt , da ß T. mi t de n Grundzahle n für die dre i großpolnische n 

Wojewodschafte n begreiflicherweis e auc h einige Versehe n E. V i e l r o s e s 

mitübernomme n hat , da run t e r vor allem die 28 000 Kleinadligen . Vielrose 

ha t nämlic h dere n Gesamtzah l für Kronpole n gleichmäßi g auf alle 

Wojewodschafte n verteilt , obwoh l auc h e r a n andere r Stell e „deutlich " 

sagt, da ß Kleinade l in de r Posene r Wojewodschaf t kein e Roll e gespielt 
h a b e 5 , un d obwoh l T. K o r z o n (un d nich t ich , entgege n T. 234) lässig er -
klär t ha t te , Großpole n hab e gar keine n Kleinade l gehabt. 6 H o l s c h e , 

dessen Zahle n Korzo n seh r zu schätze n weiß, gibt immerh i n für di e De -
par tement s Pose n un d Kaiisc h 1012 a rm e Adlige (ohn e Angehörige ) an. 7 

Ic h hab e für sie in Großpole n 3000 bis 3500 eingesetzt . De r Überhan g be i 

T. au s diese m Tite l beläuf t sich somi t au f 25 000 (28 000 minu s 3000). D a 

inde s die be i Vielrose vergessenen Beamte n (1500) h inzukomme n un d ein 

weitere s Versehe n Vielroses (vgl. K. 201) eine n zusätzliche n Überhan g von 

3 500 ergibt , läuft die Gesamtkor rek tu r au f run d 70 000 an . Di e Gesamt -
bevölkerun g Großpolen s im J a h r e 1793 bet ru g dahe r nac h diese r korrigier -
te n Rechnun g 730 000 (800 000—44 000—25 000 +  1500—3500 =  729 000). 

Z u diese r Beans tandun g e rk lä r t T. in seine r Rezensio n überraschend , er 

hab e für die Kleinadlige n ausnahmsweis e „nich t unmi t t e lba r di e Angabe n 

Vielroses übe rnommen " (T . 234), währen d e r doch , wie obe n zitiert , im 

Zug e seine r Berechnun g ausdrücklic h e rk lä r t ha t te , er lege, „di e von Viel-
rose errechnete n Zahle n zugrunde" . Jedenfall s vermelde t T . nun , er hab e 

de n g e s a m t e n Adel, reic h wie arm , mi t 24 000 au s eigene r Schätzun g 

(nac h de r Zah l de r Dörfe r un d Vorwerke ) in Rechnun g gestellt . Unser e 

Kri t i k wegen de r e twa 25 000 Kleinadlige n wird zwar dami t indi rek t an -
erkannt , jedoc h durc h die Aufstellun g von 24 000 „Adligen " wettgemacht . 

De r Poste n schein t gewahr t . Inde s ents teh t n u n ein e neu e Schwachstelle : 

die übernommen e Grundzah l V i e l r o s e s enthie l t nämlic h berei t s eine n 

Poste n für de n „possessionierten " Adel (5500). 8 T . hä t t e dahe r sein e Zah l 

zumindes t u m diese 5500 ver r inger n müssen . Daz u ist sein e Zah l für de n 

Adel abe r keineswegs abgesichert . 

Nac h Gra f Frydery k Joachi m M o s z y ń s k i nämlic h gab es in Großpole n 

zu de r Zei t 3164 Dörfe r un d 142 Städte. 9 S u c h o r z e w s k i , ein zeitgenös -

5) E. V i e l r o s e : Ludnoś ć Polsk i od X do XVII I w. [Die Bevölkerun g Polen s 
vom 10. bis 18. Jh.] , in : Kwartalni k Histori i Kultur y Materialne j 5 (1957), S. 31. 

6) T. K o r z o n : Wewnętrzn e dzieje Polsk i za Stanisùawa Augusta [Inner e 
Geschicht e Polen s unte r Stanislau s August], Bd. 1, Krakau , Warscha u 1897, S. 92. 

7) Ebenda . 8) V i e l r o s e , S. 17. 9) K o r z o n , S. 92. 
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Es dürf t e selbst für eine n Laie n au f diesem Gebie t kein Zweife l bestehen , 

da ß ein Wer t von 40 000 ode r 5 v. H . innerha l b de r Fehlergrenze n solche r 

Rechnun g liegt un d kein e real e Bedeutun g beanspruche n kann . Dies e 

Diagnos e wird bestät ig t durc h T.s jüngs te n Hinwei s (T . 235), da ß die Zu -
wachsrat e für die J a h r e 1720—1793 anzuhebe n wäre , wobe i er sich wiede r 

auf I ren a G i e y s z t o r o w a beruft . Dan n käm e Großpole n au s eige-
ne m Potent ia l zu eine r Bevölkerun g von r u n d 850 000 im J a h r e 1793. Ge -
wiß; abe r dan n bleib t kein R a u m m e h r frei für Zuwanderer . Di e 40 000 

„Zugewander ten " schwebe n in de r Luft . Di e ganze , ebe n vorgeführt e Be-
rechnun g de r Deutsche n ist dami t von T. selbst au s de n Angeln gehoben . 

T. häl t jedoc h ein e z w e i t e B e r e c h n u n g de r Deutsche n para t . 

1969 ha t e r sie als wi l lkommen e Bestät igun g de r jetz t zusammengebroche -
ne n ers te n Berechnun g gewürdigt . Diese s zweite Verfahre n geh t von de r 

Bevölkerun g de r HoUändereien , angeblic h 60 000 Personen , aus . Gestütz t 

auf W. R u s i ń s k i , e rk lä r t T. 40 v. H . von ihne n als Polen . „Wen n wir 

somi t un te r de n holländische n Siedler n vorsichti g 40 v. H . P o l e n an -
nehmen , e rha l te n wir run d 25 000 Deutsch e . . . , was sich in bedeutende m 

Maß e mi t de r vorhi n erha l tene n Zah l [40 000] deckt. " 1 4 Di e Differenz , d. i. 
15 000, hab e in andere n Dörfer n un d in de n S täd te n gesessen. 

Di e kardinal e Verwechslung , die T . mi t diesen 25 000 Deutsche n un te r -
lief, wird leich t übersehen . Ware n doc h lau t R u s i ń s k i , wie gesagt, an -
nähern d 40 v. H . de r „Hol länder " P o l e n . 1 5 Sie habe n sich inde s be i T . 

unauffällig , woh l versehentlich , in 40 v. H . D e u t s c h e verwandel t , was 

sein e 25 000 s ta t t richti g 36 000 Deutsch e ergab ; be i insgesam t 40 000 im -
merh i n ein gewichtige r Lapsus. 1 6 Jedenfall s kan n auc h diese zweite Be-
rechnun g de r Deutsche n keinerle i Gel tun g beanspruchen . 

Trot z de s Zusammenbruch s beide r Rechnunge n bes teh t T . wei terh i n 

darauf , da ß die ne u zugewander te n Siedle r r u n d 5 v. H . de r Bevölkerun g 

ausmachten : „Da s ha l t e ich aufrecht " (T . 237). Anschließen d folgt als wei-
ter e Überraschun g un d wiede r ohn e Beleg die Behauptung , de r deutsch e 

Antei l könn e in de n Grenze n „vo n 6 bis 15 v. H." gelegen haben , je nac h 

de m Stan d de s Nat ionalbewußtsein s de r Siedle r (T . 238). Dami t werde n 

immerh i n berei t s 15 v. H . de r Gesamtbevölkerun g herkunf tsmäßi g als 

Deutsch e ane rkann t . — T. sprich t übrigen s an andere r Stell e selbst von 

14) T o p o l s k i , in : Dzieje Wielkopolski , S. 814. 
15) W. R u s i ń s k i : Osady tzw. „Olędrów " w dawnym województwie 

poznański m [Die Siedlunge n de r sog. „Holländer " in der alte n Wojewodschaf t 
Posen] , Pose n 1939, Kraka u 1947, S. 34. 

16) Da ß das Versehen vielleicht nich t ganz unbemerk t blieb, läßt die Formu -
lierun g T.s in eine r spätere n Veröffentlichun g ahnen : „An der neuzeitliche n 
Siedlung , besonder s de r .holländischen' , ha t sich die deutsch e Bevölkerun g gern 
beteiligt . Sie stellte ungefäh r 40 v. H. der holländische n Siedle r . . . , in absolute n 
Zahle n run d 25 000 Personen " ( T o p o l s k i , Wielkopolska , S. 101). Hie r tauch -
ten , anscheinen d erstmalig , die „40 v. H . Deutschen " unte r den Holländer n auf. 
I n T.s Entgegnun g heiß t es inde s wiederum : es sei Rusińsk i gewesen, der fest-
gestellt habe , daß „di e d e u t s c h e n Siedle r in den HoUändereie n run d 40 
v. H . ausmachten " (T. 236). 
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40 v. H . Deutsche n in Großpolen , freilich als eine m Ergebni s de r Germani -
sierun g des 19. J a h r h u n d e r t s (T . 231). 

D a T. di e Frag e de r Umvolkun g ansonste n konkre t nich t angeh t un d 

hierz u wei ter e Untersuchunge n abwar te n will, wä r e gewiß Verständni s 

dafü r aufzubringen , w e n n er au s seine r Sich t die hie r gewonnen e Zah l 

de r Deutsche n zunächs t als Zah l de r Deutschstämmige n auffassen würde . 

Mein e diesbezügliche n Beobachtunge n für Großpole n habe n freilich nu r 

ein geringfügiges Ausma ß de r Polonisierun g neuzeitliche r deutsche r Sied -
ler vor 1793 ergeben , da s die Fehlergrenze n unsere r Berechnunge n woh l 

nirgend s überschrei te t (K. 136 ff., 143—148,164—169 u. a.) . I m Westsau m de r 

Provin z ha t t e n sogar die spätmit telal ter l iche n Koloniste n ih r Volkstum bis 

an s End e bewahr t , dahe r dor t di e zahlreiche n Kathol iken . 

Wie gelangt e ich zu de m Antei l de r Deutsche n von 30 v. H. ? Lau t T . 

gehe ich angeblic h (wie er es tatsächlic h tut ) von de r holländische n Be-
völkerun g aus , die ich , wie e r meint , 1) fälschlich als fast rei n deutsc h be -
t racht e 17, die ich 2) als die Hälft e de r deutsche n bäuerl iche n Bevölkerun g 

deklariere , w ä h r e n d ich die ander e Hälft e au s Schulzendörfer n un d St reu -
siedlunge n herbeischätze . „Auf diese Weise komm t K. zu de r Zah l von 

run d 105 000 Deutsche n in de n großpolnische n Dörfern " (T . 235). 

I n Wirklichkei t bin ich im Sinn e meine r Arbei tsmethod e eine n gan z an -
dere n Weg gegangen . Ic h hab e nich t geschätz t un d nich t zusammengesucht , 

sonder n die Grundzahle n de n damalige n amtliche n Volkszählunge n ent -
nommen : 1) de n amtl iche n preußische n Zählunge n de r J a h r e u m 1800, be-
stätig t durc h 2) die amtliche n polnische n Zählunge n von 1810. Dere n Zah -
len sind selbstverständlic h unabhängi g von ih re m heut ige n Benutzer , so 

da ß T.s wiederhol te r Vorwurf, mein e Zahle n seien „subjektiv " gefärbt , von 

vorgefaßte n Zielsetzunge n best immt , schlechthi n gegenstandslo s ist. Ic h 

ha t t e n u r e i n e vorgefaßt e Zielsetzung : möglichs t r i c h t i g e Zahle n 

zu finden , gleich, ob hoc h ode r niedrig . (Sollte n Holsche s hoh e Zahle n für 

die damalige n Gebur ten - un d Todesrate n ein e Erhöhun g de r Gesamt -
zah l de r Bevölkerun g u m einige Prozen t nahelegen , so würd e auc h da s 

nicht s an de n Prozentante i le n de r einzelne n Bevölkerungsgruppe n ändern. ) 

Doc h n u n zu meine n Berechnungen . 

Bei de r Berechnun g de r G e s a m t b e v ö l k e r u n g de r Provin z ging 

ich au s von de n Zahle n de r preußische n Statist ik . Sie ergabe n für da s J a h r 

17) Wie soll ich den 40 v. H. Pole n in den HoUändereie n zustimmen , wenn 
Rusińsk i für 5215 holländisch e Familie n nu r wenige Dutzen d z. T. zweifelhafte r 
polnische r Name n beizubringe n weiß, währen d W. S c h u l z e (Di e zweite deut -
sche Ostsiedlun g im westliche n Netzegau , Leipzig 1938, dazu ein Quellenband ) 
für jede Holländere i des westliche n Netzegebiet s dere n deutsch e Bewohne r in 
seltene r Vollständigkei t aktenkundi g belegt un d M. B e h e i m - S c h w a r z -
b a c h (De r Netzedistrik t in seinem Beständ e zur Zei t der erste n Theilun g 
Polens , in : Zs. der Historische n Gesellschaf t für die Provin z Pose n 7, 1892, T. 3, 
S. 129 ff.) immerhi n sämtlich e 563 Familienname n aus run d 40 HoUändereie n 
veröffentlicht , von welchen Name n 25 bis 30 als polnisc h anzusehe n sind ; 20 
davon stamme n geschlossen aus vier Dörfer n geistlichen Besitzes, de r aus reli-
giösen Gründe n kein e echte n „Holländer " dulde n wollte . 
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1800 ein e Einwohnerzah l de r Provin z von 807 000, was zurückzurechne n 

war für 1793, also n u r u m sieben , nich t u m übe r 200 J a h r e wie bei T.s zwei-
te r Rechnung . Di e jährl ich e Wachstumsrat e von e tw a 1,4 v. H . gewan n ich 

ebenfall s au s de r damalige n amtliche n Stat is t i k (Geburten - un d Todesra -
ten , Bevölkerungszahle n aufeinanderfolgende r J a h r e usw.) , unabhängi g 

von Spekula t ione n diese r ode r jene r Autoren. 1 8 Mi t diese r Ra t e w ar für 

1793 ein e Einwohnerzah l von 730 000 zu errechnen , bei eine r Rat e von 1,3 

v. H . einige Tausend e darüber , be i 1,5 v. H . einige Tausend e darun te r . Da s 

Ergebni s s t imm t im ganze n auffallen d mi t de r von mi r vorhi n korr igier te n 

Rechnun g T.s überein , die ebenfall s auf 730 000 laute t un d vorwiegen d 

von p o l n i s c h e n Zahle n ausgeht . 

Zu r B e r e c h n u n g d e r D e u t s c h e n bin ich wie T. zweierle i 

Wege gegangen , beid e freilich auf Grun d von amtliche n Zählungen , preußi -
sche n wie polnischen . 

1) Di e preußische n Zählunge n kenne n allein im K a m m e r d e p a r t e m e n t 

Pose n im J a h r e 1801 118 200 Pro tes tan te n bei insgesam t 598 306 Einwoh -
ner n (1800). Di e hinzuzurechnende n Gebietsteil e de s Netzedistr ikt s zähl -
te n lau t H o l s c h e run d 70 000 Pro tes tan te n  19 (was Bergemann s Zahle n 

für de n Regierungsbezir k Bromber g von 1818 bestätigen , siehe unten) . 

Hinz u k a m e n ferne r au s de r Verrechnun g einzelne r östliche r Grenzkreis e 

weiter e 7 000 (K . 194 ff.). Di e Summ e ergibt 195 000, zurückgerechne t für 

1793 etwa 175 000. Bei insgesam t 730 000 Einwohner n fehlt e demnac h nich t 

viel an 25 v. H . Di e Hinzurechnun g de r zahlreiche n deutsche n Kathol ike n 

(K . 49 f., 143—146, 210, 213) un d Abrechnun g de r wenigen polnische n Evan -
gelischen (K . 158, 162, 183, 188 f., 261) ergab an 30 v. H . Deutsche . 

2) Di e polnisch e Zäh lun g von 1810 bracht e für Großpole n 799 540 Ein -
wohner , davo n 190 334 Lutheraner , wiederu m fast 25 v. H , womi t gleich-
zeiti g ein überraschende r Sti l ls tan d de s Deutschtum s in de r preußische n 

Besetzungszei t glaubhaf t gemach t ist! Di e Entwicklun g in de r S tad t Pose n 

von 1793 bis 1815 zeigt ein e Zunahm e de r Pole n u m 70 v. H. , de r J u d e n 

u m 25 v. H . un d denselbe n Sti l lstan d de r Deutschen. 2 0 

De r verläßlich e E. v o n B e r g e m a n n errechnet e für de n Regierungs -
bezir k Pose n au s amtliche n Quelle n immerh i n 25,1 v. H . Evangelisch e im 

18) T. finde t diese Rate n überhöht . Ich sähe in ihnen , mein t er stereotyp , 
eine n positiven Effekt der Einverleibun g nac h Preußen , was nich t zutrifft . 
Vielleicht ist der Hinwei s nützlich , daß lau t Iren a G i e y s z t o r o w a (Badani a 
na d histori ą zaludnieni a Polsk i [Forschunge n zur Bevölkerungsgeschicht e 
Polens] , in : Kwartalni k Histori i Kultur y Materialne j 11, 1963, S. 550) die Wachs-
tumsrat e von 1816—1850 im Posensche n bereit s 1,5 v. H. erreicht e un d in Kon -
greßpole n sogar noc h höhe r lag. 

19) A. C. H o l s c h e : De r Netzdistrikt , ein Beitra g zur Länder - un d Völker-
kund e mi t statistische n Nachrichten , Königsber g 1793, S. 65: „I m Jahr e 1785 be-
tru g die Volksmenge im Netzdistrik t 163 070 Seelen , hierunte r waren 85 296 
Catholiken , 70 989 Evangelisch e ode r Protestante n un d 6 785 Juden. " 

20) Di e Zahle n für 1793 bei K. 350, für 1815 bei T. 237. Vgl. die verkleinert e 
Wiedergabe meine r Kart e der Bekenntniss e im Herzogtu m Warscha u 1810 unte n 
nac h S. 392 aus: O. K o s s m a n n : Di e Deutsche n in Pole n seit der Reformation , 
Marbur g 1978, S. 238/239 . 
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Jahr e 1816, für den Regierungsbezir k Bromber g (Netzedistrikt ) 34 v. H. im 
Jahr e 1818, für die ganze Provin z Pose n 28,5 v. H. für 1819.21 

Lau t T. hab e ich auch die s t ä d t i s c h e n P r o t e s t a n t e n nac h 
„subjektive r Überzeugung " un d aus Zitate n von Holsche , Wybicki usw. er-
rechne t (T. 237). In Wirklichkei t ging ich wiederu m von unbeeinflußbare n 
Zahle n aus: der preußische n Statisti k von 1793/94 22, ergänz t durc h Anga-
ben für den Netzedistrik t aus derselbe n preußische n Statisti k von 1773, 
1783, 1788 un d 1799.23 Ma n wird gewiß auch hie r übe r Detail s streite n 
können , im ganzen aber erschein t mir die Zah l der so errechnete n run d 
70 000 Protestante n praktisc h unanfechtbar . 

Die Subtraktio n der 70 000 städtische n Protestante n von dere n Gesamt -
zah l 175 000 ergab jene run d 105 000 b ä u e r l i c h e n P r o t e s t a n t e n , 
die ich in eine r kleine n Tabelle unte r Hollände r un d sonstige Bauern -
gruppe n aufzuteile n versuch t hab e (K. 120). Gewonne n aber hab e ich die 
Zah l 105 000, wie dargelegt , aus den Statistiken , nich t aus Additione n un d 
Schätzunge n von Holländern , Schulzendörflern , Müllern , Schäfer n un d 
nich t nac h „vorgefaßte n Meinungen" . Ich glaube, daß dieses Monitu m ehe r 
auf T.s eigene Zah l von 6 v. H. Deutsche n im damalige n Großpole n zu be-
ziehen ist. 

Aus solchen Berechnunge n auf Grun d von mir unabhängige r Zahlen , die 
trot z aller Bemühunge n fraglos imme r mi t eine r Fehlerspann e behafte t 
sind, ergeben sich gewisse unangenehm e Konsequenze n für das „großpol -
nisch e Modell " von T., das auf seiner außerordentlic h optimistische n Ein -
schätzun g der wirtschaftliche n un d demographische n Eigenkräft e der Pro -
vinz beruht. 84 Da s Model l verliert nu n an Glanz . Auf die Dörfe r entfiele n 
nämlic h lau t T. bereit s um 1580 run d 470 000 Bewohner. 25 Fü r 1793 aber fan-
den wir nu r 400 000 polnisch e Fronbauer n vor 2 6, was keineswegs auf eine 
positive Entwicklun g deutet . Zweifellos schwankt e die Zah l der Fronbauer n 
in der Zwischenzei t auf un d ab (Schwedenkriege , Pest , Hunger) ; im Endef -
fekt aber ist sie tief abgesunken . Was die demographisch e Entwicklun g trotz -
dem nac h oben trieb , waren also im hellen Beweislicht der Zahlen , die ich 
keineswegs erfunde n habe , u. a. die Deutsche n (220 000) un d Jude n (40 000), 
nich t allein die eigenständig e „innere " Entwicklung . Dabe i ist es rech -
nerisc h zunächs t gleichgültig, inwieweit diese zugewandert e Schich t 1793 
noc h als deutsc h ode r nu r als deutschstämmi g zu bezeichne n ist. 

21) E. v o n B e r g e m a n n : Zur Geschicht e der Entwicklun g deutscher , pol-
nische r und jüdischer Bevölkerun g in der Provin z Posen , Tübingen 1883, S. 
242 ff. 

22) Nac h J. W ą s i c k i : Opisy miast polskich [Beschreibun g polnische r 
Städte] , Posen 1962. 

23) Siehe die Tafeln I und II bei K. 349—353. 
24) T o p o l s k i , in: Dzieje Wielkopolski, S. 815—844. 
25) Ebenda , S. 944, 466. 
26) Von den 730 000 Einwohner n der Provin z sind abzuziehen : 220 000 Deut -

sche, 77 000 polnisch e Städter , über 40 000 Juden , auch die wenigen Tausen d zu-
gewanderte r polnische r Evangelischer . Es verbleiben knap p 400 000 Fronbauern . 
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Ich bedaure , daß T. von dem Beitra g dieser deutsche n Bauer n un d Ar-
beite r (Tuchmacher , Leinewebe r u. a. m.) an der Gesamtwirtschaf t der 
Provin z un d ihre r Entwicklun g nicht s wissen will. Er sprich t nämlic h in 
seiner Entgegnun g imme r nu r von dere n von der preußische n ode r deut -
schen Forschun g propagierte m „Beitrag " in Anführungszeiche n (T. 227, 228, 
231). Dabe i ist selbstverständlich , 1) daß der polnisch e Adel als der pla-
nend e un d entscheidend e Manage r des Wirtschaftsganze n anzusehe n ist, 
2) daß die polnische n Fronbauer n das Gro s der Arbeit erbrachten , 3) daß 
der Adel die deutsche n Zuwandere r nich t wegen ihre r blaue n Augen an -
gesiedelt ha t un d über den von ihne n erwartete n Nutze n besser un d un -
voreingenommene r orientier t war, als das im nationa l aufgepeitschte n 
20. Jahrhunder t möglich ist. 

Unser e statistische n Feststellunge n stimme n übrigen s besten s mi t dem 
Ech o der Publiziste n un d Wirtschafts - un d Sozialexperte n überein , das aus 
jener Zei t zu un s herüberkling t un d das ich in Hunderte n von Zitate n zu 
Wort komme n lasse, darunte r Staszic un d Wybicki. De r erste ha t bereit s 
seinerzei t auf Grun d von Inventarstudie n festgestellt, daß sich die Fron -
bevölkerun g seit langem nich t meh r vermehre 2 7 , woran nac h seinem un d 
andere r Urtei l die Ausbeutun g durc h den Adel schuld sei. T. will weder 
die vollen Ausmaße un d Folge n dieser Ausbeutun g anerkenne n noc h 
ihre n Gegenpol : die „gan z andere n Lebensgrundlage n der Kolonisten " (T . 
234, K. 216). Er sieht in dieser Gegenüberstellun g eine n Nachwei s meh r 
für mein e angeblich e Minderbewertun g des polnische n Bauern . 

In Wirklichkei t hab e ich ohn e Schmähun g des polnische n Bauer n argu-
mentiert . Da s Geheimni s des kolonisatorische n Erfolges der Polendeut -
schen — so sage ich — lag in der ihne n zur Verfügung stehende n Weite 
der polnische n Wälder , Sümpf e un d Deserten , in dere n Nährräume n sie sich 
zahlenmäßi g frei entfalte n konnten , außerhal b des adligen Korsetts , das 
den eigenen Bauer n die Lebensluf t abschnürte . Entsprechen d bezogen die 
deutsche n Bürger , ganz besonder s die Tuchmacher , ihre n Unterhal t zu-
meist aus den ebenfall s vom Adel weitgehen d unabhängige n Absatzmärk -
ten . De m erst hatt e ich hinzugefügt , daß dementsprechen d die Koloniste n 
nac h Holsche s Worte n sich „wei t stärke r vermehrte n als die in der Leib-
eigenschaf t lebende n Polen " (K. 217). Wenn Rusińsk i in letzte r Hinsich t 
das glatte Gegentei l behaupte t mi t de r jetzt von T. übernommene n Be-
gründung , lau t welcher die Personenzah l an eine r fronbäuerliche n Feuer -
stelle größer war als an eine r holländische n (6,4 gegen 6,0), so ist dazu zu 
sagen, daß die Bewohne r eine r fronbäuerliche n Feuerstell e selten eine 
Famili e im engere n Sinn e darstellten . Dor t hockte n vielmeh r unverhei -
ratet e Onke l un d Tanten , dazu Großelter n usw. in eine r Großfamili e zu-
sammen , da ihne n als Leibeigene n der Abzug verbote n war. Daz u mußte n 
sie noc h Herrenlan d bewirtschafte n un d herrschaftliche s Vieh mitbetreuen , 
was die Belegschaft ihre r Feuerstell e hochschraubte . Dagegen saß an der 
holländische n Feuerstell e meist nu r eine Famili e im engere n biologische n 

27) St. S t a s z i c : Pisma filozoficzne i spoùeczne [Philosophisch e und so-
ziale Schriften] , Bd. 1, Kraka u 1954, S. 290. 



394 Oskar Kossmann 

Sinne, deren Nachwuchs alsbald den heimatlichen Herd entlastete, um 
anderswo in der freien Wildnis eine eigene Familie und einen eigenen 
Hof zu begründen. 

Ich wüßte nicht, wo ich in meinem Text von einer angeborenen höheren 
Leistungsfähigkeit des Deutschen gegenüber einem Polen spreche. T. hätte 
eine solche Stelle gewiß zitiert, wenn es sie gäbe. Ich bin immer nur von 
der Verschiedenheit der s o z i a l e n L a g e des Kolonisten im Vergleich 
zum Fronbauern ausgegangen, dazu freilich von einer revolutionären 
technischen Neuerung, die die ersten echten Holländer teils aus ihrer Hei-
mat importiert, teils dann aus der Verschmelzung ihrer Viehwirtschaft mit 
dem mittelalterlichen Getreideanbau erst in Polen selber entwickelt haben 
(K. 90 ff.), so daß sie nun technisch in der Tat zur Kolonisation von min-
derwertigen Böden befähigt waren. 

Entgegen bisheriger Übung sage ich gleich beim Auftakt meiner Schil-
derung der Ansiedlung in Polen, daß die ersten ankommenden Pommern 
und Schlesier vorwiegend ihrer Herrschaft entlaufene deutsche Fron-
bauern waren, die nach Polen gingen, um ihre Freiheit zu gewinnen, und 
dort in der Regel tatsächlich als freie Bauern angesiedelt wurden (K. 
36 ff.). Dabei vermerkte ich ausdrücklich, daß sich „jene Pommern und 
Schlesier aus östlichen deutschen Gauen weder durch eine besondere 
Ackerkunst noch sonst durch eine ungewöhnliche Fertigkeit [auszeichne-
ten]. Ihr Vorteil gegenüber den einheimischen Bauern bestand im wesent-
lichen darin, daß sie frei waren und daher in eigener Regie wirtschaften 
konnten. Das aber rief Energien wach, die man beim einheimischen Fron-
bauern vergeblich gesucht hätte" (K. 39). 

Im gleichen Zusammenhange zitiere ich dort Zeitgenossen, darunter den 
von T. pauschal diskreditierten Preußen H o l s c h e , der uns berichtet, 
daß polnische Bauern, die frei wirtschaften durften, dieselben Leistungen 
erbrachten wie die landfremden Siedler (K. 39 f.). Ich habe sogar die Auf-
fassung F. W. S c h m i t ts wiedergegeben, wonach ein höriger Deutscher 
sich „in Leistungen jeder Art ebenso träge und unbrauchbar [zeigte], wie es 
der polnische Kmethone war" (K. 222). Holsche sagt hierzu: „Die Grund-
herrschaften sehen dies [die größere Leistungsfähigkeit des Freien] je län-
ger je mehr ein, und machen zum Teil aus Scharwerksbauern Contracts-
bauern und geben ihnen freiwillig die Freiheit" (K. 222). Haben doch da-
mals zahlreiche polnische Gutsherren ihre Bauern auf Zins umgesetzt. 
Auch davon ist in meinem Text ausführlich die Rede. Deshalb und aus 
anderen Gründen kam Holsche zu dem Urteil, daß die Polen mit der 
Konstitution vom 3. Mai auch in dieser Hinsicht „solche Aufopferungen 
gemacht, daß sie eine vorzügliche Stelle unter den aufgeklärtesten und 
ehrwürdigsten Nationen verdienen" (K. 222). 

Kein Wunder, daß recht mager und zweitrangig ist, was T. — abgesehen 
von Allgemeinheiten — wirklich konkret unter Anführung meines Tex-
tes einzuwenden hat. Es beruht dazu häufig — um nicht zu sagen: in der 
Regel — auf irriger Auslegung, Mißverständnis, Mißdeutung, wenn nicht 
gar auf Umnuancierung oder Verzerrung. Charakteristisch ist, daß sich 



Die Bevölkerung von Großpolen 1193 395 

seine konkrete n Vorwürfe fast durchwe g an für T. zu hohe n Zahle n ent -
zünden , die ich für diese oder jene Grupp e der Polendeutsche n nac h bestem 
Wissen un d Gewissen anführe . 

T. beanstande t dabe i sogar die Reihenfolg e meine r Zitierunge n (T . 
228 f., 232). Eine n Beweis für seine Anwürfe sieht er, ohn e Erläuterung , 
gleich in der einführende n Bemerkung , es hab e 1939 in Pole n „noc h nich t 
dre i Prozent " Deutsch e gegeben (was er in seiner Wiedergabe *— „u m 
3 v. H. " — unnötig , aber kennzeichnen d um eine Nuanc e vergröbert) ; auch 
hätt e ich geschrieben , im Posensche n sei 1910 „noch " von 38,4 v. H. der 
Bevölkerun g deutsc h gesproche n worden , mi t welchem „noch " ich lau t T. 
ausdrücke n wollte, es seien vordem noc h meh r Deutsch e gewesen. In Wirk-
lichkei t meint e ich natürlich , es seien anschließend , nac h dem Erste n Welt-
kriege, rapid e weniger geworden . 

Auch die dem Buch e beigefügte Kart e des Polendeutschtum s (nac h 
1931) ha t Mißbilligun g gefunden . Dabe i hab e ich mich freiwillig auf die 
Darstellun g solcher Gebiet e beschränkt , in dene n über 10 v. H. Deutsch e 
lebten , um mit der besondere n Kennzeichnun g von Gebiete n mi t höhere m 
deutsche n Antei l nich t unnöti g anzustoßen . „Übe r 10" versteh t ma n nor -
malerweise als 11, 12, 13, vielleicht als 20, schwerlich als 100. Nac h T. aber 
erwecke die Kart e den vielleicht gar beabsichtigte n Eindruck , als hätte n 
dor t bis zu 100 v. H. Deutsch e gewohnt ! Ich hab e zwischen Szylla un d 
Charybdi s wählen müssen . Mein e schlicht e Absicht war nicht , den Ein -
druc k zu erwecken , daß Pole n fast nu r von Deutsche n bewohn t gewesen 
sei, sonder n dem Leser mi t dieser Kart e die wichtigsten Verbreitungsge -
biete der deutsche n Minderhei t zu veranschauliche n (im Posenschen , Pom -
merellen , um Lodz , in der Weichselniederung , um Cheùm). Da s ist mi t der 
10 v. H.-Lini e einfach un d exakt möglich . Zude m werden im Text jeweils 
laufen d die Prozentanteil e der Deutsche n angegeben , um Mißdeutunge n 
vorzubeugen . Von einigen war im vorigen Absatz die Rede . 

In dem Kapite l „Bekenntni s un d Volkstum der Holländer " hab e ich u. a. 
die sensationell e Behauptun g T.s, laut der nu r 40 v. H. der „Holländer " 
Deutsch e gewesen seien, folgendermaße n kommentiert : „Ein e der interes -
santeste n bäuerliche n Bevölkerungsgruppe n des alten Polen , dere n Nach -
komme n in den Jahre n 1945 ff. ihr e Höfe verlassen mußten , wird also jetzt 
— sozusagen posthu m — als ursprünglic h etwa zur Hälft e polnisc h erklärt " 
(K. 132). Was mach t T. daraus ? „K . geht so weit, daß er die Deutschen , 
die 1945 Pole n verließen , [pauschal ] als die Nachkommenschaf t der einsti -
gen holländische n Siedler bezeichne t un d dabe i die währen d des Zweite n 
Weltkrieges angesetzt e deutsch e Bevölkerun g auße r ach t läßt " (T. 231). 
Ich hab e nich t „di e Deutschen , die 1945 Pole n verließen " als Hollände r 
bezeichnet , sonder n nu r von den Nachkomme n der ,Holländer ' gesprochen , 
die 1945 ff. ihr e Bauernhöf e verlassen mußten . 

Zu diesen , meine r Meinun g nac h vermeidbare n Mißdeutunge n gehör t 
auch die folgende . Auf S. 13, im Kapitel : „Pole n in der Neuzeit" , sprech e 
ich einführen d von den „Tausenden " neue r Siedlunge n der Hollände r un d 
Kolonisten , gemein t ist in ganz Polen . T. weiß, daß ich für Großpole n noc h 






