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O B E R S C H L E S I E N N A C H D E R Z W A N G S U M S I E D L U N G 

D E R D E U T S C H E N 

Di e Geschicht e der Deutsche n in Ostmitteleurop a ha t für das Fac h Osteuropäisch e 
Geschicht e in Deutschlan d imme r eine wichtige Rolle gespielt, schlug sie sich doc h 
in der Definitio n der eigenen nationale n Identitä t nieder . Dementsprechen d liegt 
über die deutsche n Minderheite n in Ost(mittel)europ a umfangreich e Literatu r vor, 
die zu einem kritische n Überblic k über Ergebnisse un d Desiderat e so'wie zum 
Vergleich mit den Historiografie n der betroffene n Lände r einlädt . Im folgenden 
Literaturberich t wird versucht , einen solche n Überblic k über die Forschun g zu den 
„deutschen " Minderheite n in den böhmische n Länder n un d in Oberschlesie n nac h 
der Zwangsumsiedlun g der Mehrhei t der Deutsche n zu skizzieren . Dabe i wird ins-
besonder e der Frag e nachgegangen , inwieweit die Historiografi e zu diesen beiden 
Regione n einen Beitra g zur Minderheitenforschun g leistet . 

Zunächs t muss angemerk t werden , dass die beiden Minderheite n nich t in gleichem 
Maß e Aufmerksamkei t auf sich gezogen haben . Währen d der zahlenmäßi g viel klei-
nere n un d politisc h unproblematische n deutsche n Minderhei t in der Tschechoslo -
wakei kaum Beachtun g geschenk t wurde , galt der „deutschen " Minderhei t in Ober -
schlesien kontinuierlic h ein gewisses Interesse . In den 1980er Jahre n un d vor allem 
nac h der Wende von 1989 stan d sie im Mittelpunk t heftiger Debatte n in der pol-
nische n Öffentlichkeit . Diese verschiedene n Interessenlage n spiegeln sich auch in 
der Literatu r wider: Zu m Them a der Deutsche n in den böhmische n Länder n im 
Sozialismu s liegen nu r einige wenige Arbeiten vor: Zu nenne n ist hier zum einen ein 
Buch von Tomá š Staně k aus dem Jah r 1993, ] zum andere n die ethnografisch e Unter -
suchun g von Katharin a Eisch. 2 Di e Literatu r zu Oberschlesie n ist dagegen kaum 
überschaubar . Insbesonder e Soziologen 3 un d Politikwissenschaftler, 4 vor allem der 

Staněk,  Tomáš : Německ á menšin a v českých zemích 1948-1989 [Die deutsch e Minderhei t 
in den böhmische n Länder n 1948-1989]. Prah a 1993. -  Vgl. auch Kučera, Jaroslav: Die 
rechtlich e und soziale Stellung der Deutsche n in der Tschechoslowake i End e der 40er und 
Anfang der 50er Jahre . In : Bohemi a 33 (1992) 322-337. 
Eisch, Katharina : Grenze . Eine Ethnographi e des bayerisch-böhmische n Grenzraums . 
Münche n 1996. -  Dies.: Grenzlan d Niemandsland : eine ethnographisch e Annäherun g an 
die Deutsche n in Böhmen . In : Bohemi a 40 (1999) 277-305. 
Szmeja,  Maria : Niemcy ? Polacy? Slazacy! [Deutsche ? Polen ? Schlesier!]. Krakow 2000. -
Zechowski, Zbigniew: Natio n and Ethni c Groups . In : Szczepaňski,  Marek S. (Hg.) : Ethni c 
Minoritie s and Ethni c Majority . Sociologica l Studies of Ethni c Relation s in Poland . Kato -
wice 1997, 33-45. -  Bartoszek, Adam: Assumption s and Method s of Research into Ethni c 
Relation s on the Polish Regained Territorie s in the 1990's. In : Ebenda 59-68. -  Nowicka, 
Ewa: Ethnicit y and the Conten t of Polishness : Polishnes s and Relatio n to Ethni c Minoritie s 
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Oppelner , Kat towitzer , Breslaue r u n d Posene r Universi tä ten , w a n d t e n sich d e m 
T h e m a in vielen Projekte n zu . Jedoc h konzen t r i e re n sich die soziologische n Ver-
öffentlichunge n auf de n Regional ismu s u n d die oberschlesisch e Iden t i t ä t 5 u n d sind 
deshal b in Bezu g auf die Frag e nac h de r Exis ten z eine r nat ionale n Minderhe i t oft nu r 
von geringe m Interesse . Was die Geschichtswissenschaf t anbelangt , sind -  zusätzl ic h 
zu nütz l iche n Syn thesen 6 -  die Arbei te n von Bernar d Linek , P io t r Madajczy k u n d 
Phi l ip p The r besonder s he rvorzuheben . 7 

Ei n Vergleich de r Li tera tu r zu diese n beide n Fälle n versprich t t ro t z des un te r -
schiedliche n Umfang s ertragreic h zu sein , da ma n erwarte n kann , dass die beträcht -
liche n Unte r sch ied e im Wesen beide r Minderhe i te n zu Unte r sch iede n konzeptuel le r 
N a t u r führen . Di e beide n „ G r u p p e n " w e r d e n je nac h Begriffsdefinitio n nich t imme r 
als „nat ionale " ode r gar als „deutsch e Minde rhe i t " bezeichnet . D i e wichtigst e Frag e 

in Contemporar y Poland . In : Ebenda 69-82. -  Mucha,  Janusz : Cultura l Minoritie s and th e 
Dominan t Grou p in Poland : A Genera l Overview. In : Ebenda 83-94. -  Barska,  Anna / 
Michalczyk,  Tadeusz : Germa n Minorit y in Opol e Silesia: Relation s Between Minorit y and 
Majority . In : Ebenda 162-180. -  Swadžba,  Urszula : Nationa l Identification s and Picture s of 
German s (from Researc h on youn g Peopl e in Glogöwek) . In : Ebenda 287-310. -  tecki, 
Krzysztof/Wötfe , Jacek/Wötfe , ÍLazimiera/Wroblewski,  Piotr : One' s Countryme n vs. 
Stranger s in Uppe r Silesia. In : Wódz,  Kazimier a (Hg.) : Regiona l Identity , Regiona l Con -
sciousness . Th e Upper-Silesia n Experience . Katowic e 1995, 59-95. -  Wódz,  Kazimiera : Th e 
Revitalizatio n of th e Silesian Identity . Chance s and Threats . In : Ebenda 30-53 . -  Vgl. auch 
Frysztacki, Krzyszto f (Hg.) : Polacy , Slazacy, Niemcy . Studi a nad stosunkam i spoleczno -
kulturowym i na Slasku opolskim [Polen , Schlesier , Deutsche . Studie n über die sozio-kul -
turelle n Beziehunge n im Oppelne r Schlesien] . Krako w 1998. 
Korbel, Jan : Polska -  Górnyšl^s k -  Niemcy . Polityczn y bilans 50-leci a Poczdam u [Pole n -
Oberschlesie n -  Deutschland . Politisch e Bilanz fünfzig Jahr e nac h Potsdam] . Opol e 1995. 
-  Cordeil, Karl : Politic s and Societ y in Uppe r Silesia today : Th e Germa n Minorit y since 
1945. In : Nationalitie s Paper s 24 (1996) 269-285 . 
So betone n Ewa Nowick a un d Mari a Szmeja, dass man die Oberschlesie r als eine ethnisch e 
Grupp e bezeichne n könne . Szmeja: Niemcy ? Polacy ? Slazacy! 201-204 (vgl. Anm . 3). -
Viele polnisch e Soziologe n entwickel n eine Fragestellung , die lediglich nac h der Unter -
scheidun g zwischen den „Unseren " („Swoi" ) un d den „Fremden " („Obcy" ) fragt un d 
somit wenig geeignet ist, die Vielfältigkeit der Identitätsebene n zu beschreiben . 
Urban, Thomas : Deutsch e in Polen . Geschicht e un d Gegenwar t eine r Minderheit . Mün -
che n 2000. -  Matelski,  Dariusz : Niemc y w Polsc e w XX wieku [Deutsch e in Pole n im 
20. Jahrhundert] . Wrocia w 1999. -  Vgl. auch Rogall, Joachim : Krieg, Vertreibun g un d Neu -
anfang . Di e Entwicklun g Schlesien s un d das Schicksa l seiner Bewohne r von 1939-1995. In : 
Babické,  Joachi m (Hg.) : Schlesien un d die Schlesier . Münche n 2000, 156-218, hier 197-213. 
Ther,  Philipp : Di e einheimisch e Bevölkerun g des Oppelne r Schlesien s nac h dem Zweite n 
Weltkrieg. Di e Entstehun g eine r deutsche n Minderheit . In : Geschicht e un d Gesellschaf t 
(GG ) 26 (2000) 407-438 . -  Madajczyk,  Piotr : Niemc y polscy 1944-1989 [Di e polnische n 
Deutsche n 1944-1989] . Warszawa 2001. -  Linek,  Bernard : Polityk a antyniemieck a na gör-
nym Slqsku w latác h 1945-1950 [Antideutsch e Politi k in Oberschlesie n in den Jahre n 1945-
1950]. Opol e 2000. -Ders.: Deutsch e un d polnisch e national e Politi k 1922-1989. In : Struve, 
Kai/Ther,  Philip p (Hgg.) : Di e Grenze n der Nationen . Identitätswande l in Oberschlesie n in 
der Neuzeit . Marbur g 2002, 137-168. -  Kurcz, Zbigniew: Di e deutsch e Minderhei t in 
Schlesien nac h 1945. In : Nordostarchi v 8 (1999) 237-268 . -  Mi t Vorsicht zu genieße n ist 
indessen Lis,  Michal : Ludnoš č rodzim a na Slasku opolskim po I I wojnie šwiatowej (1945-
1993) [Di e einheimisch e Bevölkerun g im Oppelne r Schlesien nac h dem Zweite n Weltkrieg 
(1945-1993)] . Opol e 1993. 
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eines Literaturvergleich s ist also, wie die Minderhei t konzipier t wird. Verschieden e 
Forschungsansätz e habe n gerade im Fal l der nationale n Minderheite n beträchtlich e 
Konsequenze n für die Identifizierun g des Forschungsobjekt s un d dessen, was als 
seine Geschicht e gelten kann . Demnac h kan n man die Veröffentlichunge n zu den 
deutsche n Minderheite n in Böhme n un d Oberschlesie n in dre i Gruppe n einteilen : 
„objektivistische " un d „subjektivistische " Untersuchunge n sowie Forschunge n zur 
Minderheitenpolitik . 

Minderheiten und Andersartigkeit: der „ objektivistische" Ansatz 

Zahlreich e Veröffentlichunge n identifiziere n national e Minderheite n schlichtwe g 
dadurch , dass sie Charakteristik a in einer Bevölkerun g suchen , die in die „Checklist e 
der Nat ion" 8 gehöre n un d nich t mit der Mehrheitsbevölkerun g eines Gebiete s bzw. 
Staate s geteilt werden . An erster Stelle werden national e mit sprachliche n Minder -
heite n gleichgesetzt : so etwa in Überblicksdarstellunge n der Minderheitenproblem e 
im östliche n Europa, 9 die stark dazu tendieren , Minderheite n aufzuzähle n un d ein 
Rankin g von integriert-friedlic h bis diskriminiert-konfliktträchti g aufzustellen . In 
polnische n Veröffentlichunge n ist oft -  wenn ma n Ann a Barska un d Tadeus z 
Michalczy k folgt -  ein ähnliche r Ansatz zu finden, 10 der bereit s in der Volksrepublik 
Pole n vorherrschte. 11 I n der Perspektiv e solche r Untersuchunge n ist es die Anders -
artigkeit , welche die Minderhei t definiert . D a nac h objektiven Züge n gesucht wird, 
kan n man diesen Ansatz als „objektivistisch " bezeichnen . Di e Charakteristik a wer-
den als gegeben verstanden , nich t als Konstruk t ode r als Konsequen z eine r freien 
Wahl. 

In dieser Hinsich t werden „eindeutige " von „zweifelhaften " Minderheite n da-
durc h unterschieden , dass deutlich e objektive Züge sie unstritti g vom Rest der Ge -

Der Begriff wurde von Anne-Mari e Thiesse geprägt. Dami t sind die Identitätselement e ge-
meint , die eine Natio n aufweisen soll, um ihre Legitimitä t behaupte n zu könne n (Folklore , 
Flagge usw.). Siehe: Thiesse, Anne-Marie : La créatio n des identité s nationales . Europ e 
XVIII^-XX™ 6 siěcle. Paris 2001, hier vor allem 163-228. 
U.a.:  Heuberger, Valeria/Kolar, Olhmar/Suppan,  Amold/Vyslonzil,  Elisabeth (Hgg.) : Na -
tione n - Nationalitäte n -  Minderheiten . Problem e des Nationalismu s in Jugoslawien, 
Ungarn , Rumänien , der Tschechoslowakei , Bulgarien, Polen , der Ukraine , Italien und 
Österreic h 1945-1990. Münche n 1994. -  Brunner, Georg : Nationalitätenproblem e und 
Minderheitenkonflikt e in Osteuropa . Strategien für Europa . Güterslo h 1996. 
Eine national e Minderhei t ist Anna Barska und Tadeusz Michalczy k zufolge für viele 
polnisch e Wissenschaftler eine Bevölkerung, die sich durch ihre Eigenhei t (uniqueness , 
odrebnošč ) auszeichnet , autochtho n ist und nich t die numerisch e Mehrhei t im betrachtete n 
Territoriu m darstellt . Vgl. Barska,  Anna/ Michalczyk, Tadeusz : Germa n Minorit y in Opole 
Silesia: Relation s between Minorit y and Majority . In : Szczepaňski  (Hg.) : Ethni c Minoritie s 
and Ethni c Majoritie s 162-180, hier 163 (vgl. Anm. 3). 
Bartoszek, Adam: Assumption s and Method s of Research into Ethni c Relation s on the 
Polish Regained Territorie s in the 1990's. In : Szczepaňski  (Hg.) : Ethni c Minoritie s and 
Ethni c Majoritie s 162-180, hier 163, 59-68, 61 (vgl. Anm. 3). -  Als Beispiel siehe die Über -
blicksdarstellun g von Kokot , der den polnische n Charakte r Oberschlesien s mit historische n 
und „objektivistischen " Argumente n betont : Kokot, Józef: Problém y narodowošciow e na 
Slasku od X do XX wieku [Nationalitätenproblemb e in Schlesien vom 10. bis zum 20. Jahr -
hundert] . Opole 1973. 
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Seilschaf t abheben . Die s ha t wei t re ichend e Konsequenze n für die Identif izierun g de r 
deutsche n Minderhe i te n in B ö h m e n u n d Oberschlesie n u n d die Sichtweis e auf ihr e 
Geschichte . Di e nac h 1947 in de n böhmische n Länder n verbl iebene n Deu t sche n stel-
len in de r Li tera tu r -  zumindes t bis in die 1980er Jahr e hinei n -  ein e unbes t r i t ten e 
Minderhe i t mi t relati v klare n G r e n z e n dar . D a die Deu t sche n au s de n Randgebie te n 
n u r begrenz t ein e „Mischbevölkerung " waren , sind sie als Minderhe i t identifizierba r 
u n d ihr e Zah l ist in de r neuere n Li tera tu r k a u m umst r i t t en . Selbst in deutsche n Ver-
öffentlichunge n au s de n 1980er Jahren , die die von de r tschechoslowakische n Regie -
run g angegeben e Zah l von 61900 Persone n häufi g in Zweife l zoge n u n d - un te r 
Verweis auf eine n Berich t des Deu t sche n R o t e n Kreuze s -  ein e Zah l von 80000-
100000 Deu t sche n vermute ten , 1 2 wi rd heut e k a u m n o c h bezweifelt , dass Anfan g de r 
1950er Jahr e ca. 150000, Mi t t e de r 1960er Jahr e ca. 110000 u n d 1972 etwa 60000-
70000 Deu t sch e in de n böhmische n Länder n lebten. 1 3 Mi t de r seit de n 1960er Jahre n 
star k vorangetr iebene n sprachliche n Assimilierun g verschwan d bei de n jüngere n 
Genera t ione n da s nebe n de r A b s t a m m u n g wichtigst e „objekt ive " Merkma l eine r 
Minderhei t . Da s bedeute t au s „objektivist ischer " Sich t die Auflösun g de r Minder -
heit , die in de n 1980er Jah re n dara n sichtba r wurde , dass Zweisprachigkei t bei jun -
gen Mensche n die A u s n a h m e darstell te. 1 4 

Kont rover s wi rd es, w e n n m a n die Veröffentlichunge n zu de n „oberschlesische n 
D e u t s c h e n " in de n Blick n immt . Di e „objektivistische " Bet rachtun g führ t zu star k 
divergierende n Schlussfolgerungen . Auf polnische r Seit e herrscht e gegenübe r de r 
Behaup tun g eine r oberschlesische n Ident i tä t bis in die jünger e Zei t Skepsis. Viele 
polnisch e A u t o r e n be tone n bis heute , dass die Oberschlesie r „ethnisch e P o l e n " seien , 
u n d begründe n dies mi t d e m oberschlesische n Dialek t u n d de n polnisc h kl ingende n 
N a c h n a m e n . Aus diese r Perspekt iv e stellt sich die Bildun g deutsche r Verein e nac h 
1989 als etwa s Zweifelhaftes , ja Illegitime s dar . D e r G e d a n k e liegt nahe , diese 
poli t isch e Aktivitä t als oppor tun is t i sc h zu betrachten : Di e Mensche n w ü r d e n ih r 

Deutsch e in der Tschechoslowakei . Fortdauernd e Diskriminierun g trot z Helsinki . Hg . von 
der Freie n Gesellschaf t zu r Förderun g der Freundschaf t mi t den Völkern der 
Tschechoslowakei . Münche n 1981, 11. -  Di e westdeutsch e Publizisti k ging teilweise von bis 
zu 180000 Deutsche n in der Tschechoslowake i aus. Vgl. Staněk:  Německ á menšin a 192 
(vgl. Anm . 1). 

3 Ebenda 37, 85-96, 148. 
4 Ebenda 192-194. 

Belzyt, Leszek: Di e deutsch e Minderhei t nac h dem Zweite n Weltkrieg: Da s Proble m der 
sogenannte n Autochthonen . In : von der Meulen,  Han s (Hg.) : Anerkann t als Minderheit . 
Vergangenhei t un d Zukunf t der Deutsche n in Polen . Baden-Bade n 1994, 53-64, hier 63. -
Sakson,  Andrzej : Di e deutsch e Minderhei t in Polen . Gegenwar t un d Zukunft . In : Ebenda 
113-125, hier 117. -  Barska/Michalczyk:  Germa n Minorit y in Opol e Silesia (vgl. Anm . 10). 
— Stanisla w Ossowski teilt die Deutsche n in Pole n nac h zwei implizite n Kriterie n in fünf 
Gruppe n ein: der Beherrschun g der deutsche n Sprach e un d dem Besitz der deutsche n 
Staatsangehörigkei t (ode r der Möglichkeit , die Staatsangehörigkei t zu erlangen ) un d schafft 
dadurc h eine Skala, die vom „echte n Deutschen " zum „reine n Polen " reicht . Vgl. Sakson: 
Di e deutsch e Minderhei t in Pole n 121 (vgl. Anm . 15). -  Fü r Micha l Lis sind die ober -
schlesische n Einheimische n eindeuti g Polen , obwoh l sie im Laufe der Geschicht e beson -
dere Merkmal e entwickel t haben . Vgl. die Einleitun g von Lis: Ludnoš č rodzim a (vgl. Anm . 
7). 
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Deutschtum nur vor dem Hintergrund verlockender Übersiedlungsmöglichkeiten in 
die Bundesrepublik entdecken.16 Deutsche Autoren gelangen indessen oft zu ent-
gegengesetzten Ergebnissen. In der Bundesrepublik fehlt es nicht an Veröffent-
lichungen, die - basierend auf dem Kriterium der Abstammung, das die Grundlage 
des deutschen Staatsbürgerrechts darstellt - eine unverhältnismäßig hohe Zahl von 
Oberschlesiern als deutsch betrachten17 und dazu tendieren, den Aktivismus der 
Minderheit als natürlichen Ausdruck ihrer „Wurzeln" zu interpretieren. So entsteht 
das Paradox, dass die „objektivistische" Betrachtung der Minderheit im Falle Ober-
schlesiens zu keiner objektiven Identifikation der Minderheit, sondern zu Mei-
nungsverschiedenheiten führt - und dies entlang nationaler Trennlinien. Dabei liegt 
das Problem nicht in der Feststellung der Merkmale, die die deutsche Minderheit 
ausmachten. Diese sind bei allen Autoren identisch: die Sprache und die Abstam-
mung. Die Streitpunkte liegen in der Darstellung eines jeden Merkmals. So ist es, 
was die Sprache angeht, möglich, entweder auf den oberschlesischen Dialekt oder 
aber auf die deutsche Sprache zu verweisen. Die Frage der Abstammung erweist sich 
als noch problematischer: So kann man sich entweder auf eine ferne polnische Ab-
stammung oder auf die langjährige deutsche Staatsbürgerschaft berufen. 

Diese Probleme vergrößern sich noch, wenn versucht wird, die Geschichte der 
beiden hier in Betracht gezogenen Minderheiten zu schreiben. Der „objektivisti-
sche" Ansatz „naturalisiert" die nationalen Minderheiten und gelangt gerade aus die-
sem Grund schnell an seine interpretatorischen Grenzen. Eine rein „objektivisti-
sche" Untersuchung kann die Assimilation einer „Volksgruppe" registrieren. Der 
Ansatz kann aber keine Erklärung für dieses oft als „Nichtpflege" beschriebene 
Phänomen bieten. Jede politische Aktivität der Minderheiten ist entweder der natür-
liche Ausdruck ihres Deutschtums oder hat Gründe, die außerhalb des Modells lie-
gen und nichts mit der Nationalitätenproblematik zu tun haben (z.B. wirtschaftliche 
Interessen). Problematisch wird dies insbesondere im Falle Oberschlesiens, denn 
„objektivistisch" gesehen, haben die Autoren, die die schwierige nationale Zu-
ordnung oder gar die polnische Zugehörigkeit der Minderheit betonen, die besseren 
Argumente als die, die die deutschen Merkmale hervorheben. So können die böhmi-
sche und die oberschlesische Entwicklung nur als Paradoxon begriffen werden: Die 
böhmische Minderheit, die eindeutig deutsch ist, löst sich auf, während die ober-
schlesische Mischbevölkerung ihr Deutschtum zwischen 1985 und 1995 plötzlich 
stark hervorhebt. Der Ansatz erklärt also weder die Assimilierung der Minderheit in 

Vgl. zu den Debatten um die so genannten „Volkswagendeutschen" Urban: Deutsche in 
Polen 101 (vgl. Anm. 6). — Eine Äußerung, die für viel Aufsehen und Aufregung gesorgt hat, 
ist die des Kardinals Glemp vom 15. August 1984 auf dem Jasna Göra in Tschenstochau. 
Dazu Madajczyk: Niemcy polscy 326 (vgl. Anm. 7). 
Als Beispiel für diese Betrachtungsweise kann man die im Umfeld des Bundes der Ver-
triebenen (BdV) entstandene Dissertation von Holger Breit heranziehen. Breit, Holger: Die 
Deutschen in Oberschlesien 1163-1999. München 1999. - Auch die Heimatliteratur ist 
stark objektivistisch geprägt. Vgl. für Böhmen Schmutze, Josef: Tachau: eine deutsche Stadt 
in Böhmen. München 1970. - Die vom BdV immer wieder genannte Zahl von 1,1 Millionen 
oberschlesischen Deutschen galt noch in den 1980er Jahren als richtungweisend für die 
bundesdeutsche Regierung. Vgl. Urban: Deutsche in Polen 11 f. (vgl. Anm. 6). 
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Böhmen (und Oberschlesien) noch die Aktivität „national zweifelhafter" Individuen 
in deutschen Verbänden: Die „objektivistische" Betrachtungsweise ist per se statisch. 

Minderheiten als Bewusstseinsphänomen: der „subjektivistische" Ansatz 

In der Literatur über Nation und Nationalismus setzte sich vor allem in Folge von 
Benedict Andersons „Imagined Communities"18 und der „Invention of Tradition" 
von Eric Hobsbawm und Terence Ranger19 der konstruktivistische Ansatz durch. 
Diesem Ansatz zufolge werden nationale Identität und nationale Gemeinschaft als 
gedankliche Konstrukte - also als „imagined" - begriffen, ihre Plastizität und Ver-
änderbarkeit werden betont. Der Einfluss dieser Auffassung lässt sich auch an den 
Veröffentlichungen zu den deutschen Minderheiten in den böhmischen Ländern und 
in Oberschlesien erkennen. Anfang der 1990er Jahre wurde der seit den 1930er 
Jahren auf Oberschlesien angewendete Topos des „schwebenden Volkstums" von 
Joachim Rogall aufgenommen und modifiziert,20 offenbar allerdings ohne die natio-
nalsozialistische Provenienz dieses Begriffs zu reflektieren. Einer Arbeit des Psycho-
logen Robert Beck aus den späten 1930er Jahren zufolge sollte die Untersuchung 
„schwebenden Volkstums" das Phänomen der „Gefährdung des Volkstums" erklä-
ren: Das deutsche Volk sei durch eine rassisch basierte „nationale Gesinnung" ver-
bunden, welche mehr als ein nationales Bekenntnis darstelle, jedoch durch „Urkräfte 
politischer Art" zerstört werden könne.21 Rogall kehrte den Begriff nun dahinge-
hend um, dass er das nationale Bekenntnis in den Mittelpunkt stellte. Es ging ihm 
dabei um die Anerkennung des deutschen Charakters der aus „objektivistischer" 
Perspektive zweifelhaften „Einheimischen". Auf der Basis von Interviews und der 
Auswertung von Presseartikeln formulierte er die These, die „Einheimischen" 
behielten zwar ihren vornehmlich polnischen Dialekt bei, „bewußtseinsmäßig [sei] 
die überwiegende Mehrheit dieser zweisprachigen Bevölkerung aber bereits assimi-
liert [gewesen]".22 

Ende der 1990er Jahre setzten sich Philipp Ther und andere mit diesem Ansatz 
auseinander.23 Dabei sind eine Akzentverschiebung und eine Ausdifferenzierung des 

Anderson, Benedict: Imagined Communities. London 1983. 
Hobsbawm, Eric/'Ranger, Terence: The Invention of Tradition. Cambridge u.a. 1983. 
Rogall, Joachim: Vom Stolperstein zur Brücke - der Weg in eine sichere Zukunft für die 
deutsche Minderheit in Polen. In: von der Meulen (Hg.): Anerkannt als Minderheit 127-
140, hier 127 f. (vgl. Anm. 15). - Siehe auch Rogall: Krieg, Vertreibung und Neuanfang 156-
218, 197-213 (vgl. Anm. 6). 
Beck, Robert: Schwebendes Volkstum im Gesinnungswandel. Stuttgart 1938, 12-17. 
Rogall, Joachim: Die Deutschen im polnischen Staat nach 1945 unter besonderer Berück-
sichtigung der Angehörigen des schwebenden Volkstums. In: Althammer, Walter/ifos-
solapow, Line (Hgg.): Aussiedlerforschung. Interdisziplinäre Studien. Köln u.a. 1992, 117-
133, hier 122. 
Ther: Die einheimische Bevölkerung des Oppelner Schlesiens (vgl. Anm. 7). - Ders.: Der 
Zwang zur nationalen Eindeutigkeit und die Persistenz der Region. Oberschlesien im 
20. Jahrhundert. In: Ders./Sundhaussen, Holm (Hgg.): Regionale Bewegungen und Regio-
nalismen in europäischen Zwischenräumen seit der Mitte des 19. Jahrhunderts. Marburg 
2003, 233-260. - Ther, Philipp: Schlesisch, deutsch oder polnisch? Identitätswandel in 
Oberschlesien 1921-1956. In: Struve, Tiai/Ther, Philipp (Hgg.): Die Grenzen der Nationen. 
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Ergebnisses unübersehbar . Auf archivalische Quel len gestützt kam Ther zu der 
Schlussfolgerung, die große Mehrhei t der Oberschlesier habe 1945 „eine nicht fest-
gelegte u n d mult iple regionale u n d nationale Identi tät [gehabt]. Sie definierten sich 
pr imär als Schlesier bzw. Oberschlesier (polnisch Slazacy) u n d nu r sekundär oder 
überhaup t nicht als Deutsche oder Polen".2 4 Oberschlesien sei schon seit dem 
19. J ah rhunder t eine Region gewesen, in der sowohl der deutsche als auch der poln i -
sche Nat ional i smus nu r begrenzten Anklang fand.25 N a c h der Teilung 1921 w u r d e 
die Identi tät der Oppe lne r Einheimischen durch „das ungleiche Verhältnis zu den 
Deu t schen" geprägt;2 6 sie grenzten sich während des Nat ionalsozial ismus v o m 
Deu t sch tum ab und aktivierten partiell ihre polnische Identität.2 7 N a c h 1945 führte 
die Diskr iminierung der als deutsch w a h r g e n o m m e n e n Minderhei t zur Bildung 
einer „ z u s a m m e n g e s c h w e i ß t e ^ ] schlesischefn] Communi ty" . 2 8 D ie A u t o c h t h o n e n 
lehnten bald alles Polnische ab.29 Die zweisprachigen Bewohner identifizierten sich 
zunächst mit ihrer Region, bevor sie sich Ende der 1940er Jahre der deutschen 
Identi tät zuwandten , wor in sie in den 1950er Jahren der Vergleich der eigenen wir t -
schaftlichen Lage mit der der Bewohner der Bundesrepubl ik bestärkte. Schließlich 
sei „die in den 1940er Jahren ents tandene polit ische Konstel lat ion im Oppe lne r 
Schlesien [...] bis 1989 wei tgehend erhalten" geblieben.30 So veränder ten sich die 
Identi täten der Oberschlesier ständig: 

Die wichtigste Rolle spielte dabei die Attraktivität der jeweiligen Identitätsangebote. Die 
Oberschlesier verglichen die wirtschaftliche und politische Situation in Deutschland und Polen 
in aktueller und historischer Perspektive und wandten sich entsprechend mehr einer deut-

Identitätswandel in Oberschlesien in der Neuzeit. Marburg 2002, 169-202. - Der Ansatz 
dominiert auch einen Teil der jüngeren polnischen Literatur, u. a. in den Büchern von 
Bernard Linek. So wurde im Oktober 2004 eine von Juliane Haubold und Bernard Linek 
organisierte Tagung zum Thema „imaginiertes Oberschlesien" abgehalten. Die Beiträge 
stimmten grundsätzlich mit den Ergebnissen von Philipp Ther überein. Vor allem einzelne 
Erinnerungsorte wurden herausgearbeitet. Vgl. http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/  
tagungsberichte/id=7078ccount=6618crecno=l&sort=datum&order=down8csegment_ 
ignore=128 (19.5.2008). - Die Aufsätze von Tomasz Kamusella und Przemyslaw Hauser 
stimmen ebenfalls mit den Ergebnissen von Ther überein. Kamusella, Tomasz: The Szlon-
zoks and their Language: Between Germany, Poland and Szlonzokian Nationalism. Euro-
pean University Institute Working Papers. In: HEC (2003) 1, http://cadmus.iue.it/dspace/  
retrieve/1757/HEC03-01.pdf (19.5.2008). - Ders.: Language and the Construction of 
Identity in Upper Silesia During the Long Nineteenth Century. In: Struve/Ther (Hgg.): Die 
Grenzen der Nationen 45-70 (vgl. Anm. 7). — Hauser, Przemyslaw: Zu Fragen einer regio-
nalen Identität in Oberschlesien zwischen 1890 und 1918. In: Ebenda 103-110. - Szmeja: 
Niemcy? Polacy? Skyzacy! 205 (vgl. Anm. 3). - Subjektivistisch ist auch der Ansatz von 
Robert Traba. Vgl. Traba, Robert: Assimilation/Akkulturation aus der Perspektive des 
deutsch-polnischen Grenzraumes. In: Nordost-Archiv 8 (1999) 283-299, hier 297. 
Ther: Die einheimische Bevölkerung des Oppelner Schlesiens 411 (vgl. Anm. 7). 

25 Ebenda 413. 
Ebenda 416. 

27 Ebenda 417-419. 
Ebenda 432. 
Ebenda 433 f. 
Ebenda 437. 
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sehen , deutsch-oberschlesischen , polnisch-oberschlesische n ode r polnische n Identitä t zu. 
Wenn überhaup t eine Konstant e [...] nachweisba r ist, dan n am eheste n eine regional e ober -
schlesische Identität . 

Als Schlussfolgerun g unters t re ich t Ther , dass „Nat ional i tä t nich t ohn e weitere s 
vom m o d e r n e n Staa t definiert , vorgegeben ode r aufgezwunge n werde n kann . Letz t -
lich entscheide n die Mensche n doc h selbst, welche r N a t i o n sie angehöre n wol len" . 3 2 

Mi t diese r Feststel lun g glaubt de r A u t o r die „gängig e Sich t [zu ] revidier[en] , w o n a c h 
nationale s Bewusstsein sich auf festgelegten Pfade n entwickelte , linea r zu - ode r 
abnah m ode r au s e thnische n Kerne n herau s en t s t and" . 3 3 Ident i tä te n seien -  wie Scot t 
Lash u n d J o n a t h a n F r i edma n es formulier te n -  „a mat te r of movement , of flux, of 
change , of unpredie tab i l i ty" . 3 4 D e r Vortei l von Phi l ip p Ther s Ansa t z ist offensicht -
lich : E r ermöglich t es, da s obe n dargestellt e „böhmisch-oberschlesisch e Pa radox " zu 
überwinden , inde m er erklärt , wie die oberschlesisch e Minderhe i t sich de r deutsche n 
Ident i tä t zuwand te . D e r Konfusio n de r nat ionale n Verhältniss e begegne t er mi t 
eine m dynamische n Model l . 

„Subjektivistische " Ansätz e w u r d e n auf die deutsch e Minderhe i t in de n b ö h m i -
sche n Lände r n in zweierle i Hins ich t angewendet . Z u m eine n w u r d e gezeigt, wie ins -
besonder e in de r Zei t de r Ers te n Republ i k die Einhei t „Sudetenland " kons t ru ier t 
w o r d e n ist. 3 5 Z u m andere n w u r d e die deutsch e Minderhe i t im böhmische n G r e n z -
lan d Anfan g de r 1990er Jahr e u .a . v on Kathar in a Eisc h un te r ethnografische r Per -
spektive un te rsuch t . D i e Geschicht e diese r Minderhe i t ist Eisch s Dars te l lun g nac h 
die eine r Assimil ierung. 3 6 Z w a r sei da s deutsch e Wir-Bewusstsei n ni e völlig er -
loschen , wie etwa die G r ü n d u n g von Verbände n nac h de r Wend e bezeuge . D o c h 
w u r d e kein e ausgeprägt e gesondert e Er innerungsku l tu r entwickel t . 3 7 D i e Minder -
hei t w u r d e Anfan g de r 1950er Jahr e de fact o anerkann t u n d es w u r d e ih r ein gewis-
ses kulturelle s Lebe n auf Deu t sc h gewährt , wobe i klar war, dass kein unabhängi -
ger Verlauf tolerier t werde n w ü r d e . 3 8 E s w u r d e also keinerle i negative r Anrei z 
zu r Beibehal tun g eine s ausgeprägte n deutsche n Bewusstsein s geschaffen ; gan z im 
Gegentei l macht e diese In tegra t io n ein e gewisse Identif izierun g mi t de m tschecho -

Ebenda 420. 
Ebenda 438. 
Ebenda 408. 
Ebenda 409. 
Křen, Jan : Change s of Identity . German s in Bohemi a and Moravi a in th e Nineteent h and 
Twentiet h Centuries . In : Teich,  Mikulá š (Hg.) : Bohemi a in History . Cambridg e 1998, 324-
343, hier 335 f. -  Vgl. ferner Hoensch, ]org/Kováč, Duša n (Hgg.) : Da s Scheiter n der Ver-
ständigung . Tschechen , Deutsch e un d Slowaken in der Erste n Republik . Essen 1994. — Luh, 
Andreas : De r deutsch e Turnverban d in der Erste n Tschechoslowakische n Republik . Vom 
völkischen Vereinsbetrie b zur volkspolitische n Bewegung. Münche n 1988 (VCC 62). -
Barth, Horis/Faltus, ]oseí/Křen, ]an/Kubů,  Eduar d (Hgg.) : Konkurrenzpartnerschaft . Di e 
deutsch e un d die tschechoslowakisch e Wirtschaf t in der Zwischenkriegszeit . Essen 1999 
(Veröffentlichunge n der Deutsch-Tschechische n un d Deutsch-Slowakische n Historiker -
kommissio n 7). 
Eisch: Grenzlan d Niemandslan d 277-305 (vgl. Anm . 2). 
Ebenda 284-288 , 292-294 . 
Ebenda 295. -  Präzise r ist Staněk:  Německ á menšin a 109-112 (vgl. Anm . 1). 
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slowakischen Staat möglich. Insgesamt gilt, dass „die nationale Zuordnung, die zu-
sätzlich zur Staatsbürgerschaft registriert wird, durchaus als wesentliches persön-
liches Identitätskriterium [gilt], zugleich aber [...] als zufallbestimmt und optativ 
erlebt [wird]".39 Von zentraler Wichtigkeit sind also „die Erfahrung der Diversität 
eigener kultureller Bezüge und ein variables, kontextabhängiges Selbstverständ-
nis".40 „Nicht unbedingt das Fehlen ethnischer Identität, sondern zu viele und wech-
selnde Identitätsbezüge strukturieren den Gedächtnisraum des böhmischen 
Grenzlands."41 Die Analyse von Eisch weist also ausgesprochene Ähnlichkeit mit 
der von Philipp Ther auf. Eisch argumentiert, dass die Integration der Deutschen in 
die tschechische Gesellschaft zu einer Doppelidentität führte, die es ermöglicht, 
Identität als etwas Wählbares und Kontingentes wahrzunehmen. Anders als bei den 
Oberschlesiern lassen sich für Böhmen keine Abgrenzungsbestrebungen als Reak-
tion auf verschärfte Repression feststellen. Vielmehr reagiert die Minderheit positiv 
auf die staatliche Integrationspolitik. Der vorgestellte Ansatz hilft uns also zu ver-
stehen, warum sich im böhmischen Fall keine „Deutschtumspflege" entwickelte. 

Doch auch wenn der „subjektivistische", konstruktivistische Ansatz die Mängel 
des Objektivismus zweifellos aufhebt, bringt er Probleme mit sich und lässt Fragen 
ungeklärt. Der Anspruch dieser Forschungsrichtung ist in unserem Fall enorm. Der 
Fall Oberschlesien soll - so Ther - Schlussfolgerungen auf das Wesen nationaler 
Identität und die Freiheit der Selbstidentifizierung der „Menschen" ermöglichen.42 

Man kann jedoch drei Kritikpunkte formulieren: 
1. Die ontologische Grundlage des Ansatzes, die Freiheit der Menschen, ihre 

Identität selbst zu definieren, erscheint äußerst problematisch. Wenn die Mitglieder 
der Minderheiten lediglich auf ihre Behandlung durch die Mehrheit (Diskriminie-
rung) reagieren, wo bleibt dann die Freiheit der Selbstdefinition? 

2. Die nationale Identität zeigt sich keineswegs als „a matter of change". Die 
Mitglieder der Minderheiten wenden sich lediglich der einen oder anderen Identität 
zu, d.h. der Identitätswechsel findet nur auf individueller Ebene statt. Das impliziert 
nicht, dass die deutsche, polnische oder tschechische Nationsdefinition verändert 
wird oder dass die von Ther erwähnten „ethnischen Kerne" an Relevanz einbüßen 
würden. Es gibt im Gegenteil klare Hinweise auf eine viel größere Persistenz 
bestimmter Formen von Wir-Gefühl in Ostmitteleuropa seit dem Mittelalter, als von 
den Konstruktivisten meist angenommen wird.43 

Eisch: Grenzland Niemandsland 294 (vgl. Anm. 2). 
Ebenda 300. 
Ebenda. 
Ther: Die einheimische Bevölkerung des Oppelner Schlesiens 438 (vgl. Anm. 7). 
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der Westslawen im Mittelalter. Sigmaringen 1980. - Ders.: Nationale Denkmuster der 
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3. De r „subjektivistische " Ansatz wird dem Phänome n der Assimilation nich t 
gerecht , auf das der Fal l der böhmische n Deutsche n un s in besondere m Maß e auf-
merksa m macht. 44 Er erklär t nur , dass die Mitgliede r der Minderhei t keine n Wider-
stand leisten . Di e Assimilation reich t aber viel weiter: Sie bedeute t das End e der 
Möglichkei t „schwebende n Volkstums". 

Veröffentlichungen zur Minderheitenpolitik und die Strukturgeschichte 

U m den Mängel n des „subjektivistischen " Ansatzes entgegenzutreten , komm t ma n 
dahe r nich t umhin , eine makrosozial e strukturgeschichtlich e Analyse zu entwickeln . 
In diese Richtun g weisen die auf reiche m Archivmateria l basierende n Unter -
suchunge n zur Minderheitenpoliti k un d Politi k der Minderheit , die eingangs ge-
nann t wurden. 4 5 So beschreib t Tomá š Staně k mit großer Genauigkei t die demo -
grafische, rechtliche , kulturell e un d wirtschaftlich e Stellun g der Deutsche n in der 
Tschechoslowakei , die Lebensbedingunge n der Minderhei t sowie die Debatte n um 
die „deutsch e Frage" . Sein Ansatz entsprich t dem eine r klassischen Politik -
geschichte , wird allerding s an vielen Stellen sozialgeschichtlic h ergänzt . Piot r Madaj -
czyk konzentrier t sich dagegen noc h deutliche r auf die Politi k gegenüber der 
Minderheit . Er gliedert seine Darstellun g chronologisch , wobei er sich an politische n 
Zäsure n orientiert . In jedem Kapite l auße r dem ersten (zu r Aussiedlung) un d dem 
Schlusskapite l beginn t Madajczy k mit der Beschreibun g der Warschaue r Politik , 
bevor er sich den „Grenzgesellschaften " (spolecznošc i pogranicza ) zuwendet . Ein -
gang in seine Darstellun g finden auch die Haltun g un d die Aktivitäten der katholi -
schen Kirche . Di e Systemati k des Bande s wird seinem Charakte r als Überblicks -
darstellun g gerecht . 

Da s Forschungsobjek t wird in beiden Veröffentlichunge n implizi t dadurc h defi-
niert , dass es durc h politisch e Akteure konstruier t wird. Di e Definitio n der Minder -
hei t wird also von Außenstehende n anhan d der politische n Strukture n geleistet. In 
diesem Sinn e kan n ma n die Untersuchunge n zur Minderheitenpoliti k der Struktur -
geschicht e zurechnen . Di e Geschicht e der makrohistorische n Konstruktio n von 
Minderheite n zeigt zudem , dass die Strukturgeschicht e keineswegs als Gegenpo l 
zum Konstruktivismu s zu betrachte n ist. 

Diese Literatu r ist unersetzbar , da sie die Grundlag e der „subjektivistischen " 
Forschun g darstellt ; letzter e erschein t streckenweis e nu r als Vervollständigun g des 

in Hussit e Bohemia . An Analytical Study of the Ideologica l and Politica l Aspects of the 
Nationa l Questio n in Hussit e Bohemi a from the End of the 14 Centur y to the Eighties of 
the 15th Century . In : Historic a 16 (1969) 143-247 (1. Teil); Historic a 17 (1969) 93-197 
(2. Teil). -  Ders.: The Kuttenber g Decre e and the Withdrawa l of the Germa n Student s 
from Prague in 1409: a Discussion . In : Histor y of Universitie s 4 (1984) 153-166. — Ders.: 
Die hussitische Revolution . Hannove r 2002. 
In der jüngeren Generatio n stellten Anfang der 1990er Jahre fließend deutsch sprechend e 
Persone n bereits eine Ausnahm e dar. Vgl. Staněk:  Německ á menšin a 192-194 (vgl. Anm. 1). 
Ebenda. -  Vgl. auch Kučera: Die rechtlich e und soziale Stellung der Deutsche n 322-337 
(vgl. Anm. 1). -  Madajczyk: Niemc y polscy 1944-1989 (vgl. Anm. 7). -  Linek:  Deutsch e 
und polnisch e national e Politi k (vgl. Anm. 7). — Kurcz: Die deutsch e Minderhei t in Schle-
sien nach 1945 (vgl. Anm. 7). 
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Bildes. Gewisse Defizit e lassen sich aber auch hier konstatieren . Insbesonder e kan n 
man bedauern , dass die beiden Fälle jeweils nu r für sich untersuch t werden . Di e 
Autore n verorte n die Geschicht e der jeweiligen Minderhei t in der eigenen nationa -
len Geschicht e un d versuche n kaum , über diesen nationale n Rahme n hinausgehend e 
Schlüsse zu ziehen . Trot z eines vorsichtigen Umgang s mit den staatliche n Statistike n 
wird somi t der verfolgte Ansatz zur Erforschun g von „Minderheiten " nich t ge-
nügen d reflektiert . So begnügt Tomá š Staně k sich damit , von eine r „deutsche n Volks-
gruppe " (německ á národnostn í skupina ) zu sprechen . Durc h eine Offenlegun g der 
(an sich berechtigten ) Herangehensweis e hätt e die Analyse an Stringen z gewinnen 
un d die Vergleichbarkei t der erforschte n Fälle maßgeblic h erhöh t werden können . 
Zude m mach t es der Ansatz schwer, einzuschätzen , welche Wirkun g das sozialisti-
sche System an sich auf die Entwicklun g der Minderhei t hatte . 

Auch hätt e der Anschluss an die Debatte n der Soziolinguisti k gefunden werden 
können . Als besonder s hilfreich könnt e sich dabe i die Diglossieforschun g erwei-
sen. 46 Diglossie ist ein gesellschaftliche s Arrangement , bei dem die Anwendun g 
zweier Sprache n je nac h Situatio n als legitim angesehe n wird. Meis t besteh t das 
Diglossiearrangemen t darin , dass die eine Sprach e schriftlich bzw. mündlic h nu r in 
offiziellen Situatione n benutz t wird, währen d die ander e als „vernakulare " Sprach e 
im häusliche n Bereich gesproche n wird. Dafür , dass eine Minderhei t diese diglos-
sale Stabilitä t erreiche n kann , müssen zwei Voraussetzunge n erfüllt werden . Ersten s 
kan n ein Diglossiearrangemen t nu r bestehen , wenn die Minderhei t die interaktive n 
Prozess e zwischen sich un d der Mehrhei t ausreichen d kontrolliert , um die Außen -
einflüsse zu kanalisiere n un d die Anwendun g der Mehrheitssprach e in bestimmte n 
Bereiche n zu begrenzen . Diese Kontroll e kan n nu r durc h „Institutionalisierung " der 
Minderhei t (Schaffun g von eigenen politischen , pädagogischen , religiösen, hoch -
un d massenkulturelle n Strukturen ) erreich t werden . Zweiten s muss eine „sozial e 
Kompartementalisierung " vorhande n sein, d.h . eine strikte Grenz e zwischen den 
Anwendungsbereiche n der beiden Sprache n bestehen . Sonst findet ein Wettbewer b 
zwischen den Sprache n statt , der schnel l mit der Auflösung eine r der beiden endet . 

Allein über einen auf Strukture n gerichtete n Blick könnte n entscheidend e Ein -
flüsse der Systemunterschied e (Sozialismus , Liberalismus , Einfluss der EU ) in die 
Analyse eingebau t werden . Bei einem Vergleich der deutsche n Minderheite n in 
den böhmische n Länder n un d in Oberschlesie n könnte n die Konzept e der Minder -
heiteninstitutionalisierun g un d der sozialen Kompartementalisierun g weiterhel -
fen, die frappierende n Unterschied e der Forderungsintensitä t zu erklären . Das s die 
Assimilation der tschechoslowakische n Deutsche n sich schnelle r vollzog als die der 
oberschlesische n Deutschen , lässt sich beispielsweise durc h eine Analyse der sozia-
len Kompartementalisierun g - also des Grad s an Verkapselun g ode r Abschluss der 

Fishman, Joshua A.: Language and Ethnicit y in Minorit y Sociolinguisti c Perspective . Phila -
delphia 1989, 181. -  van der Plank,  Pieter : The Assimilation and Non-Assimilatio n of 
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Minderheit gegenüber der Mehrheitsgesellschaft - erklären: In der Tschechoslowa-
kei meinten die Partei und der Staat mit der Gründung deutscher Organisationen 
keineswegs die Tolerierung unabhängiger Aktivitäten. Die deutschen Organisa-
tionen standen deshalb in direkter Konkurrenz zum üblichen kulturellen Angebot. 
Die Institutionalisierung fügte sich in keinen Kontext der Kompartementalisierung 
ein. Ganz anders stellte sich die Situation indessen in Oberschlesien dar. Die Mehr-
heit der „deutschen" Oberschlesier lebte auf dem Land,48 zog sich in die Privat-
sphäre zurück49 und konnte dadurch einen getrennten, „vernakularen" Bereich 
erhalten. Trotz fehlender Institutionalisierung wurde ein Bewusstsein der Anders-
artigkeit bewahrt, das die Grundlage für die Forderungen nach Anerkennung bilde-
te, die in den Umbrüchen der 1980er und 1990er Jahre laut wurden. 

Die Bilanz der Literaturlage zu den deutschen Minderheiten in den böhmischen 
Ländern und in Oberschlesien und die Frage danach, welche Aussagekraft diese 
regional fokussierte Forschung für eine umfassendere Minderheitenforschung hat, 
führen also zu einem ambivalenten Ergebnis: Die Geschichte der „deutschen Min-
derheiten" in Oberschlesien und Böhmen zählt zu den intensiv und genau erforsch-
ten Themen. Dennoch reflektieren die makrohistorischen Untersuchungen das 
Wesen der Minderheit nicht immer ausreichend. Ihr Ansatz ist eher implizit als 
explizit. Sie treten mit konstruktivistischen und theoretisch reflektierten Darstellun-
gen wie etwa der von Ther vorgelegten kaum in einen Dialog. Daher findet man bei 
den Untersuchungen zur Minderheitenpolitik auch wenig Anknüpfungspunkte an 
strukturanalytische Zugänge, wie sie u. a. in der Soziolinguistik entwickelt wurden. 
Sowohl die Möglichkeit systematischer Analysen als auch die Vergleichbarkeit der 
untersuchten Fälle bleiben begrenzt. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass 
Wissenskumulation auch Theoriebewusstsein erfordert. 

Urban: Deutsche in Polen 11 (vgl. Anm. 6). 
Ther: Die einheimische Bevölkerung des Oppelner Schlesiens 432 (vgl. Anm. 7). 


