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Landes- und Regionalgeschichte versus Nationalgeschichte? Eine 
Standortbestimmung Gemeinsame Jahrestagung der Kommission 
für  die  Geschichte  der  Deutschen  in  Polen  und  des  Zentrums 
für  Interdisziplinäre  Polenstudien,  Frankfurt  (Oder),  22.–24. 
September 2022

„cuius regio, eius regio?“ — so latinisierte Miloš Řezník, Potsdam, die 
Fragestellung der tagung, zu der vom 22. bis 24. september 2022 Mit-
arbeiter*innen der europa-Universität Viadrina und Mitglieder der 
Kommission für die geschichte der deutschen in Polen mit weiteren 
expert*innen für regionalgeschichte und interessierten zusammenkamen. 
die geschichtsträchtige grenz- bzw. doppelstadt Frankfurt (oder)-słubice 
war ein geeigneter tagungsort, um geschichtsschreibungen zwischen re-
gion und nation im wandel der zeit zu diskutieren. die tagung wurde von 
Karsten holste und Matthias Barelkowski konzipiert, von susanne orth 
und christoph schutte organisiert und durch Mittel der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien unterstützt.

die Kommission für die geschichte der deutschen in Polen bewegt 
sich seit jeher zwischen den Achsen von nation und region: ihre ende des 
19. Jahrhunderts gegründete Vorgängerorganisation war der geschichte 
der Provinz Posen verpflichtet und weitete 1918 ihr engagement auf 
die geschichte der deutschen (Minderheit) im gesamten neuen polni-
schen staat aus. Mittlerweile decken die Arbeitsschwerpunkte der Kom-
missionsmitglieder ein sehr breites Feld der geschichte und Kultur Polens 
sowie der deutsch-polnischen Beziehungen ab, das weit über die großpol-
nische landesgeschichte sowie die geschichte deutsch(sprachig)er Bevöl-
kerung in Polen hinausgeht. insofern standen für die Kommission, die am 
letzten Konferenztag ihre Mitgliederversammlung abhielt, Fragen der ei-
genen zukunft bzw. die gewichtung von landesgeschichtsschreibung 
im Vergleich zu Aspekten der deutsch-polnischen Beziehungen auf der 
tagesordnung.

das zentrum für interdisziplinäre Polenstudien und die Kommission 
verbindet die Beschäftigung mit dem deutsch-polnischen Kontaktraum, 
in dem die stellung der landes- bzw. regionalgeschichtsschreibung kei-
neswegs so gesichert ist, wie man noch zu Beginn des neuen Jahrtausends 
glauben konnte. Auf nationalstaatlicher ebene sind seit einiger zeit eher 
gegenläufige tendenzen zu beobachten: das nationale wird von der pol-
nischen geschichtspolitik stark betont, in deutschland hingegen oft her-
untergespielt. Auch die regionalgeschichtsschreibung muss sich in dieser 
gemengelage neu verorten, wie Karsten holste und Matthias Barelkowski in 
ihrem einleitungsreferat betonten.
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in seiner Keynote am donnerstagabend gab Miloš Řezník, direktor des 
deutschen historischen instituts (dhi) in warschau, einen Überblick über 
regionen und die europäisierung des „Kulturerbes“ in ostmitteleuropa seit 
den 1990er Jahren. trotz aktueller renationalisierungen habe das regionale 
insgesamt eine Aufwertung erfahren, auch im politischen europa der re-
gionen. die gesellschaftlich-kulturellen rahmenbedingungen ließen flexib-
lere und pluralisierte identitäten zu, und damit auch regionalisierung und 
ethnizität. Besonders spannend seien Momente, in denen räume neu funkti-
onalisiert bzw. raumverhältnisse neu konfiguriert werden. dabei nehme die 
Präsenz von geschichte in der Öffentlichkeit stetig zu, und zwar in immer 
neuen Formen — geschichte müsse daher in vielfältiger weise, auch im sin-
ne der public history, erforscht werden.

Arthur-Kronthal-Preis für Dr. Marta Kuc-Czerep

ein weiterer höhepunkt der tagung war die Verleihung des Arthur-Kron-
thal-Preises 2022 durch die Kommission für die geschichte der deutschen in 
Polen an Marta Kuc-czerep für ihr Buch Niemieckojęzyczni mieszkańcy War-
szawy. Droga do obywatelstwa w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej (die deut-
schsprachigen Bewohner*innen warschaus. der weg zur staatsbürgerschaft 
der Polnischen republik im 18. Jahrhundert), erschienen 2021 in warschau.

Benannt ist der Preis nach Arthur Kronthal (1859–1941) — einem Po sener 
stadtrat, Kultur- und sozialmäzen, der sich große Verdienste für die stadt-
entwicklung und die deutsch-polnisch-jüdische Verständigung erworben hat.

Marta Kuc-czereps als dissertation entstandene, sozialgeschichtliche 
studie untersucht zum einen die Besonderheiten der gruppe der deutsch-
sprachigen, ihre herkunft, religiöse, wirtschaftliche und kulturelle spezifik, 
zum anderen ihre tiefe historische Verbindung zu den anderen historischen 
teilgruppen der polnischen gesellschaft. damit trägt sie in herausragen-
der weise zur Förderung eines der Kernanliegen der Kommission bei: die 
geschichte der deutschen in Polen verstärkt als geschichte von interaktion, 
transfer und hybridität zu betrachten.

Forschung zwischen Engagement und Transfer 

die Konferenzbeiträge am Freitag befassten sich mit sehr unterschiedlichen 
regionen: von Masuren bis oberschlesien, von galizien bis großpolen, von 
ostbrandenburg bis zur grenzüberschreitenden oderregion — diese Vielfalt 
erwies sich als ideal, um die thesen des eröffnungsvortrages vergleichend zu 
überprüfen.
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die einleitende Podiumsdiskussion verdeutlichte anhand von Forschungs-, 
lehr- und Ausstellungsprojekten des zentrums, dass regionale und zu-
gleich transnationale geschichten großes Potenzial für den transfer von der 
wissenschaft in die gesellschaft, zwischen Universität und Öffentlichkeit 
besitzen. themen wie die Vergessene grenze von 1918, die geschichte des 
halbleiterwerkes in Frankfurt (oder) sowie aktuell der transnationale tou-
rismus zwischen ddr, Polen und Čssr (aktuell Ausstellung „grenzen 
der Freundschaft“ in Kooperation mit dem Museum Utopie und Alltag in 
eisenhüttenstadt) sollen das interesse von studierenden wie auch Bürger*in-
nen der region wecken und diese einander näher bringen.

die Vorträge und Berichte aus der (musealen) Praxis veranschaulich-
ten die fortwährenden schwierigkeiten, regionen zu definieren und in 
Museen zu erzählen, nicht zuletzt aufgrund wechselnder politisch-staatli-
cher zugehörigkeiten und des grenzlandcharakters mancher gebiete. dabei 
stehen lokalgeschichtlich äußerst engagierte Personen oder gruppen einer-
seits oft „vergessenem“, gar marginalisiertem Kulturerbe (nicht mehr dort 
lebender communities wie z.B. deutschen Protestant*innen in zentralpolen 
oder deutschsprachigen Jüd*innen in westpolen) andererseits gegenüber. 
Vor allem in kleineren orten kann das wissen nicht in Form von schrift-
lichen Quellen überliefert oder aufbewahrt werden, was entsprechende 
Konsequenzen hat. deutlich wurde, dass Museen wie auch unterschiedliche 
Forschungsinstitutionen, darunter historische Kommissionen, nur gemein-
sam mit Museen und lokalen geschichtsvereinen erfolgreich sein können. 
Am Beispiel galiziens wurde zudem die rolle lokaler Verwaltungen (städte, 
gemeinden) mit ihrem eigeninteresse an regionalgeschichtlicher Forschung 
zur debatte gestellt.

Viadrina, Kommission, Regionalforschung: Quo vaditis?

die gemeinsame tagung war nicht zuletzt dem Bedürfnis nach Überprüfung 
der eigenen tätigkeit geschuldet, zugleich aber auch von der hoffnung auf 
gegenseitige impulse geprägt.

An der Viadrina ist die regionalgeschichtsforschung nicht mehr mit ei-
ner eigenen Professur verankert, wie gastgeberin dagmara Jajeśniak-Quast 
einleitend konstatierte. das zentrum für interdisziplinäre Polenstudien ver-
steht seine Arbeit jedoch im sinne der wirtschaftshistorikerin helga schultz 
auch als regional. die für die Verankerung der Universität in der region 
eigentlich zentrale (historische) regionalforschung wird derzeit durch die 
lehrstühle für denkmalkunde sowie Kultur und geschichte Mittel- und 
osteuropas betrieben.
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der leiter der gedenk- und dokumentationsstätte „opfer politischer 
gewaltherrschaft“ in Frankfurt (oder) Karl-Konrad tschäpe bekräftig-
te schließlich die Plädoyers für eine stärkung der universitären regional-
geschichtsforschung mit einer erinnerung an die Vision von Karl schlögel 
(Im Raume lesen wir die Zeit), dass die Viadrina das zeug dazu habe, als 
„humboldtsches schiff von Frankfurt (oder) aus die welt zu erkunden“.

im Jahr 2023 veranstalten die Kommission für die geschichte der deut-
schen in Polen und das zentrum für interdisziplinäre Polenstudien wie-
der getrennt voneinander ihre Jahrestagungen: während die Kommission 
eine Konferenz vom 28.–30. september am herder-institut in Marburg zum 
thema „transfer und interaktion: deutsch-polnische Kommunikations - 
räume im urbanen raum (1750–1830)“ plant, wird sich das zentrum vom 
16.–19. november der breiten rezeption wisława szymborskas widmen.
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