
Bohemia 
Zeitschrift für Geschichte und Kultur 

der böhmischen Länder 
A Journal of History and Civilisation 

in East Central Europe 

Herausgegeben 
im Auftrag des Collegium Carolinum 

von Ferdinand Seibt und Hans Lemberg 

in Verbindung mit Karl Bosl, Peter Burian, 
John M. Clifton-Everest, Winfried Eberhard, Horst Förster, 
Rudolf Jaworski, Heinrich Georg Kosta, Richard Plaschka, 

Walter Schamschula, Georg R. Schroubek, Helmut Slapnicka, 
Stanley B. Winters 

Band 26 He f t 1 1985 

I N H A L T 

S e i b t , Ferdinand: Zum Herausgeberwechsel 1 

A U F S Ä T Z E 

N i t t n e r , Ernst: Die Ausweisung der Sudetendeutschen vor vierzig Jahren als 
tschechisches Problem 9 

C l i f t o n - E v e r e s t , John M.: Ackermann, Canterbury Tales und Wittenwilers 
Ring. Der spätmittelalterliche Krisengedanke in der Literatur . . . . . . . . 22 

B u q u o y , Margarete: Die Armen auf dem Lande im späten 18. und frühen 19. Jahr-
hundert. Eine Strukturanalyse am Beispiel der Buquoyschen Herrschaft Gratzen 
in Südböhmen 37 

K u l k a , Erich: Tschechoslowakisches Militär in der Schlacht bei Sokolovo (8. bis 
12. März 1943). Zur Korrektur der tschechoslowakischen Widerstandsgeschichte . 79 



II 

M I S Z E L L E N 

S m e 1 s e r , Ronal d M. : Document s on th e Sudete n Question : Genuin e or Forged ? . 97 

S c h m i d t - H a r t m a n n , Eva : Masary k un d unser e Gegenwar t 104 

B I O G R A P H I E 

K o 1 b e n , Heinz : Dr . h.c . Ing . Emi l Kolbe n zum Gedächtni s 111 

B E R I C H T 

Tätigkeitsberich t des Collegiu m Carolinu m für 1984 122 

N A C H R U F 

Nachru f auf Walte r Schlesinge r (Kar l Bosl) 141 

B U C H B E S P R E C H U N G E N 

B o s l , Karl : Europ a im Aufbruch . Herrschaft , Gesellschaft , Kultu r vom 10. bis zum 
14. Jahrhunder t (Ferdinan d Seibt) 143 

V a s o l d , Manfred : Frühlin g im Mittelalter . Joh n Wiklif un d sein Jahrhunder t 
(Ferdinan d Seibt) 145 

R o t h e , Han s (Hrsg.) : Di e Hohenfurthe r Liederhandschrif t von 1410 (Winfried 

Baumann ) 145 

K e j ř , Jiří : Husit é (Ferdinan d Seibt) 147 

S t r o m e r , Wolfgang von : Di e Gründun g der Baumwollindustri e in Mitteleuropa . 
Wirtschaftspoliti k im Spätmittelalte r (Ferdinan d Seibt) 148 

Monarchi e ode r Ständestaat . De r Böhmisch e Aufstand von 1618. Zusammengestell t 
von Klau s G e r t e i s (Ludwi g Hüttl ) 149 

G r u l i c h , Rudolf : Ein Beitra g der böhmische n Lände r zur Weltmission des 17. un d 

18. Jahrhundert s (Ludwi g Hüttl ) 150 

Z i n z e n d o r f , Nikolau s Ludwig v.: Materialie n un d Dokument e (Ferdinan d Seibt) 152 

M á c h a , Kare l Hynek : Má j (Winfried Baumann ) 153 

C o h e n , Gar y B.: Th e Politic s of Ethni c Survival: German s in Pragu e 1861—1914 
(Eva Schmidt-Hartmann ) 155 

R a d z y n e r , Joanna : Stanisla w Madeysk i 1841—1910 (Rober t Luft) 158 



I I I 

M ä r z , Eduard : Joseph Alois Schumpete r (Ger d Hardach ) 158 

S l a p n i c k a , Harry : Oberösterreich . Di e politisch e Führungsschich t 1861—1918 
(Rudol f Hemmerle ) . . . . . . . . . . . . 160 

N i e l , Alfred: Di e großen k. u. k. Kurbäde r un d Gesundbrunne n (Sigrid Ganz ) . 161 

G l e t t l e r , Monika : Pittsburg-Wien-Budapest . Program m un d Praxi s der Na -
tionalitätenpoliti k bei der Auswanderun g der ungarische n Slowaken nac h Amerika 
um 1900 (F.Gregor y Campbell ) . 163 

M ü h l b e r g e r , Josef: Geschicht e der deutsche n Literatu r in Böhme n 1900—1939 
(Rudol f Hemmerle ) 166 

Di e Julikrise un d der Ausbruch des Erste n Weltkrieges 1914. Bearbeite t von Win-
fried B a u m g a r t (Manfre d Alexander ) 168 

R u p n i k , Jacques : Histoir e du Part i Communist e Tchécoslovaqu e (Kare l Bartošek ) 1-69 

S z p o r 1 u k , Roman : Th e Politica l Though t of Thoma s G . Masary k (Eva Schmidt -
Hartmann ) 171 

G e l l n e r , Ernest : Nation s an d Nationalis m (Ferdinan d Seibt) . . . . . . v 174 

M i c h a l k a , Wolfgang un d L e e , Marshal l M. (Hrsg.) : Gusta v Streseman n (Pete r 
Kritzer ) . . . . . . . . . 177 

S vi t á k , Ivan : Velký Skluz, Jan Masary k v kritick é dekád ě československých dějin 

1938—1948 (Hanu š Hájek ) 178 

H a h n , Kar l Josef: Standplaat s Europ a (Ferdinan d Seibt) . . 181 

A h r e n s , Wilfried: Verbreche n an Deutschen . Dokument e der Vertreibun g (Frit z 
Pete r Habel ) 183 

J a n i c s , Kaiman : Czechoslova k Polk y an d th e Hungaria n Minorit y 1945—1948 

(Jör g K. Hoensch ) 188 

Z v a r a , Juray : Nationalitätenpoliti k der ČSSR (Eric h Schmied ) 192 

Z e l e n k a , Aleš: Sudetendeutsche s Wappenlexiko n (Roma n Freiher r v. Procházka ) 194 

K U R Z A N Z E I G E N 196 

A B K Ü R Z U N G S V E R Z E I C H N I S 255 

M I T A R B E I T E R D E S H E F T E S 256 



IV 

BOHEMIA. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder erschien von Jahrgang 1 
(1960) bis 20 (1979) als: BOHEMIA. Jahrbuch des Collegium Carolinum. Begründet und bis Jahr-
gang 25 (1984) herausgegeben von Karl Bosl. 

Schriftleitung: Dr. Gerhard Hanke. 
Rezensionsteil: Dr. Eva Schmidt-Hartmann. 
Redaktionsanschrift: Collegium Carolinum, Thierschstraße 15/111, 8000 München 22. 
Für Form und Inhalt der einzelnen Beiträge tragen die Verfasser die Verantwortung. 
Rezensionsexemplare und Zuschriften sind an die Redaktion zu richten. 

Die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Übersetzung, Nachdruck 
- auch von Abbildungen —, Vervielfältigung auf photomechanischem oder ähnlichem Wege oder im Magnet-
tonverfahren, Vortrag, Funk- und Fernsehsendung sowie Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen - auch 
auszugsweise — ist nur mit Genehmigung des Herausgebers gestattet. Werden von einzelnen Beiträgen oder 
Teilen von ihnen einzelne Vervielfältigungsstücke im Rahmen des § 54 UrhG hergestellt und dienen diese 
gewerblichen Zwecken, ist dafür eine Vergütung gem. den gleichlautenden Gesamtverträgen zwischen der 
Verwertungsgesellschaft Wissenschaft GmbH (ehemals Inkassostelle für urheberrechtliche Vervielfältigungs-
gebühren GmbH), 6000 Frankfurt/Main, Großer Hirschgraben 17-21, und dem Bundesverband der Deut-
schen Industrie e. V., dem Gesamtverband der Versi eher ungs wir tschaft e.V., dem Bundesverband deutscher 
Banken e.V., dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband und dem Verband der Privaten Bausparkas-
sen e.V., an die VG Wissenschaft zu entrichten. Die Vervielfältigungen sind mit einem Vermerk über die 
Quelle und den Vervielfältiger zu versehen. Erfolgt die Entrichtung der Gebühren durch Wertmarken der 
VG Wissenschaft, so ist für jedes vervielfältigte Blatt eine Marke im Wert von DM 0,40 zu verwenden. 

Bezugsbedingungen: Pro Jahr erscheint ein Band in zwei Heften. Einzelheft DM 40,- , Jahresabonne-
ment DM 68,- . Das Abonnement verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht spätestens 
zwei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres gekündigt wird. Die Lieferung geschieht auf Kosten 
und Gefahr des Empfängers. Kostenlose Nachlieferung in Verlust geratener Sendungen erfolgen 
nicht. 

Zahlungen erbitten wir an den Verlag R. Oldenbourg (Abt. Zeitschriften) München, auf unsere Kon-
ten beim Postscheckamt München Nr . 64950-809 oder bei der Bayerischen Vereinsbank München 2 
Nr . 6405215. 

Hinweis gemäß § 26 Absatz 1, Bundesdatenschutzgesetz: Die Bezieher der BOHEMIA sind in einer 
Adreßkartei gespeichert, die mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung geführt wird. 

Verlag: R. OLDENBOURG VERLAG GmbH, Rosenheimer Straße 145, 8000 München 80. Alleiniger 
Gesellschafter des Verlages ist die Firma R. Oldenbourg GmbH Sc Co. KG unter der gleichen 
Anschrift. Sie wird durch die persönlich haftende Gesellschafterin R. Oldenbourg Verwaltungs 
GmbH, Rosenheimer Straße 145, 8000 München 80, vertreten. 

Außerdem sind nachstehende Kommanditisten beteiligt: Elisabeth Alber, Hausfrau, Rieden/Tirol; Hedwig 
Geupel, Hausfrau, Oberhaching; Baronin Silvia von Maydell, Hausfrau, München; Christian Krafft von 
Dellmensingen, Parsippany/USA; Gabriele von Bomhard, Kindergärtnerin, München; Christa von Bomhard, 
Sekretärin, München; Maria Freifrau von Meyern-Hohenberg, Hausfrau, München; Gräfin Inge Sdiönborn, 
Geschäftsinhaberin, München; Nelly Reichhold, Hausfrau, Icking; Dr. Roswitha Sieper, Oberstudicndirck-
torin, München; Dr. John C. Oldenbourg, Übersetzer, München; Andreas D. Oldenbourg, Rechtsreferendar, 
München; Thomas A. Oldenbourg, Dipl.-Kfm., München; Hanna Sychily, Hausfrau, Bad Reichcnhall; Dr. 
Rolf-Dieter Schmid, Nürnberg; Axel Schmid, München; Wilhelm Schmid, Major a. D., Regensburg; Barbara 
Müller, Hannover; Emmy Oldenbourg, Private, München; Hans A. Fieser, Dipl.-Ing., Steinebach; Irmgard 
Fieser, Hausfrau, Steinebach; Hans Herbert Fieser, Dipl.-Kfm., Lindenfels; Heidi Fieser, Sekretärin, Salem; 
Reinhard Fieser, Heimleiter, Esslingen; Dr. Rudolf Oldenbourg, Verleger, München; Johannes Oldenbourg, 
Dipl.-Math., München; Christoph Oldenbourg, Restaurator, München; Louise Oldenbourg, Grafikerin, Mün-
chen; Walter Oldenbourg, Verleger, München; Eva Lange, Hausfrau, München; Dr. Helene Hahn, Ärztin, 
Bremen; Edith Müller, Hausfrau, Hamburg; Brigitte Reiner, Hausfrau, Haar; Heinz Reiner, Arzt, Haar; 
Eberhard Oldenbourg, Käufmann, München; Eva May, Studienrätin, München; Paul Oldenbourg, Ingenieur, 
München; Wolfgang Oldenbourg, Kaufmann, München; Doris Kühnhackl, Lehrerin, München; Regine Ol-
denbourg, Geschäftsinhaberin, München; Albrecht Oldenbourg, Student, München; Gertrud Oldenbourg, 
Archivangestellte, Bremen; Paul Schröder sen., Den Haag; Anne Schröder, Den Haag; Thomas Schröder, 
Verlagskaufmann, Hamburg; Nicola Schröder, Den Haag; Paul Schröder jun., Den Haag; Brigitte Fcrtl, 
Hausfrau, München; Inge von Negelein, Kindergärtnerin, München; Dr. Friedrich Rosenkranz, Physiker, 
München; Ilse Edelstein, Berlin; Dr. Karl von Cornides, Verleger, Wien; Dr. Thomas von Cornides, Ver-
leger, München; Dr. Elisabeth Garms, Hausfrau, Rom; Hedwig Kloepfer, Private, SÖchtenau; Cäcilie von 
Cornides, Therapeutin, Rieden/Tirol; Dr. Rudolf von Cornides, Amtsarzt, Innsbruck; Margit von Cornides, 
Hausfrau, Bonn; Christoph von Cornides, Volkswirt, Bonn; Gabriele Hommes, Aachen; Bankhaus H, Auf-
häuser, München. 

Satz, Druck und Einband: Verlagsdruckerei Michael Laßleben, 8411 Kallmünz. 

ISSN 0523-8587 



Z U M H E R A U S G E B E R W E C H S E L 

Von Ferdinand Seibt 

I. 

Bücher haben ihre Schicksale — aber Zeitschriften haben ihr Leben. Das macht 
eben gerade ihr Dasein im Fluß der Zeit, mit Anfang und Ende, mit Auf und Ab, 
mit Kontinuität und Wandel. Es ist auch ein Stück Schicksalsgestaltung und -bewäl-
tigung, die eine Zeitschrift unterscheiden von einem Buch, das in den Strom der 
Meinungen ein für allemal geworfen wurde, aufscheint, sich behauptet oder unter-
geht. 

In einer Zeitschrift steckt aber auch die Mitarbeit vieler, steckt Auseinander-
setzung, Zusammenarbeit und Programm. 

Als Programm muß schon die Wahl des Namens gelten. Als Theodor Mayer und 
Karl Bosl vor 25 Jahren den ersten Band des „Bohemia-Jahrbuches des Collegium 
Carolinum/Forschungsstelle für die böhmischen Länder" mit einem Geleitwort 
auf seinen Weg brachten, da sollte der alte Name die selbstverständliche Gesamt-
schau ausdrücken, die sich aus der sachgerechten Betrachtung von Geschichte und 
Kultur der böhmischen Länder nun einmal ergibt. Es war wissenschaftliches Pro-
gramm, eine wissenschaftliche Absage an oberflächliche Versuche, Traditionen, 
Rechtfertigungen und Ansprüche zu „machen". Der sachgerechte Bezug zur histo-
rischen Einheit im Sinne funktionaler und strukturaler Geschichtsbetrachtung war 
allerdings insofern auch eine unvermeidliche Absage an alle Konstruktionen, die 
sich unter anderem der historischen Rechtfertigung bedienten, um die vielhundert-
jährige Einheit in Frage zu stellen, durch Hegemonieprogramme geradeso wie durch 
Separationstendenzen. Das beständige Gespräch mit der Vergangenheit ist eine 
besondere Eigenart der europäischen Kultur. Daß sich dabei auch Politiker histo-
rischer Einsichten bedienen, zählt zu den Möglichkeiten vom Nutzen der Historie; 
daß Historiker umgekehrt ihre Fragen auch unter dem Einfluß von guten Lehren 
der Gegenwart an die Vergangenheit richten, muß nicht geradewegs zum Nachteil 
der Historie zählen. 

II. 

Theodor Mayer und Karl Bosl erwarteten im Vorwort von 1960 „ein Gespräch 
über die Grenzzäune . . . das zur Erkenntnis der Wahrheit beiträgt und führt". 
Das Jahrbuch und, seit 1980 unter dem gleichen Titel, die Zeitschrift für Geschichte 
und Kultur der böhmischen Länder mit dem weitgespannten Untertitel eines Journal 
ofHistory and Civilisation inEast Central Europe sind diesem Programm mit einem 
erfreulich wachsenden Echo gefolgt. Wie sehr wir Europäer Geschichte verdrängt, 
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wie unangemessen wir Deutsche sie nach 1945 auch noch zu einem Objekt erklärt 
haben, das zu „bewältigen" sei, wie wenig wir der kritisch geläuterten Auseinander-
setzung mit unserer Vergangenheit entgehen können, zählt vielleicht zu den beson-
deren Einsichten des Gedenkjahres 1985. Als Jahrbuch und als Zeitschrift hat die 
Bohemia unter der Fürsorge von Karl Bosl Erhebliches zu einem neuralgischen 
Punkt der europäischen Rückschau beigetragen. Dafür sind ihm die neuen Heraus-
geber, dafür sind ihm zweifellos die Fachgelehrten in aller Welt dankbar. Dafür 
gebührt ihm wohl auch die Anerkennung all derer, die mit redlichem Sinn der 
europäischen Gegenwart verbunden sind. 

„Die Zeitschrift soll vor allem eine wissenschaftliche sein. Ihre erste Aufgabe 
wäre also, die wahre Methode der historischen Forschung zu vertreten, und die 
Abweichungen davon zu kennzeichnen . . . Auf diesem Boden beabsichtigen wir 
eine historische Zeitschrift, nicht eine antiquarische und nicht eine politische." Mit 
diesen Worten eröffnete Heinrich von Sybel vor 126 Jahren die älteste noch leben-
dige deutsche Fachzeitschrift. Und selbst in den dunkelsten Jahren des geistigen 
Lebens in Deutschland hatte sich von diesem Programm aus dem Jahre 1859 in der 
Historischen Zeitschrift noch einiges erhalten. Was dabei die historische Meinungs-
äußerung vor der Inanspruchnahme wie vor der Versuchung durch das Antiquarische 
wie das Politische schützt, ist die eben angesprochene, heute nicht minder drängende 
Aufgabe, „die wahre Methode der historischen Forschung zu vertreten". In 
diesem Belang muß die Bohemia-Zchsanrih der Wissenschaft einen wichtigen Bei-
trag leisten. 

III. 

Unsere Zeitschrift ist auf die Erforschung von Kultur und Geschichte der böhmi-
schen Länder spezialisiert wie kaum eine zweite in der westlichen Welt. Was sie 
zum Nutzen dieses Themenbereichs und zur Förderung und Festigung methodischer 
Erkenntnisse im weitesten Sinn beitragen kann, läßt sich in vier Erwägungen zu-
sammenfassen. Zunächst: 

Mit „Geschichte und Kultur" der böhmischen Länder, das aber wiederum im 
Hinblick auf Land und Leute, also auf den Raum wie auch auf seine Menschen zu 
beziehen, läßt sich wohl der weite Bereich sämtlicher kulturwissenschaftlicher Diszi-
plinen beschreiben, in einem bekannten Fächerkanon, wie ihn das Vorwort von 
1960 angelegentlich aufzählt. Eine Definition dieser böhmischen Länder ist aller-
dings nicht unproblematisch; im Sinne der Zeitschrift ist darunter die politische 
Einheit im Wandel der Jahrhunderte zu verstehen. Das sogenannte Großmährische 
Reich der Frühzeit als erstes politisches Organisationszentrum im Sinne früh-
mittelalterlicher Großherrschaftsbildung wird dementsprechend auf andere Räume 
verweisen als etwa die Einheit der spätmittelalterlichen böhmischen Kronländer, 
die Schlesien und die Lausitzen bis ins 17. oder 18. Jahrhundert einschlössen, oder 
als etwa das tschechoslowakische Staatsgebiet von 1918 mit der Slowakei und 
Karpatorußland. 

In diesem Zusammenhang ist die Zeitschrift zweifellos aufgerufen, alles zu 
publizieren, was den Stand unserer Kenntnisse zu erweitern, zu vertiefen und zu 
korrigieren imstande ist. Daß dabei Lokalgeschichte, wenn sie nicht aufschluß-
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reiche Bezüge zum gesamten Themenbereic h zu vermittel n vermag, oder daß Ein -
zelheite n aus allen mögliche n Lebensbereiche n mit demselbe n Mange l nich t meh r 
zu unsere m besondere n Fragenbereic h zählen , führ t zu den herkömmliche n Defini -
tionsproblemen . Ander s ist es wohl bei der Unterscheidun g zwischen dem Rau m un d 
den Menschen : Exulante n un d Emigrante n aus allen Zeiten , besonder s aber die 
Bevölkerungsverschiebunge n unsere s Jahrhunderts , gehöre n gewiß zum besondere n 
Gegenstan d der Aufmerksamkeit : Auswanderungszwan g un d Massenmord , dene n 
die Jude n ausgesetzt waren ; die Vertreibun g der Deutsche n un d das Schicksal der 
Vertriebene n bis hin zum Eingliederungsgeschehe n in neue n Regionen ; die Emi -
grationswelle n der tschechische n politischen , wissenschaftlichen , wirtschaftliche n un d 
künstlerische n Intelligen z seit 1938 un d ihre noch unte r dem Vorzeiche n der gemein -
samen Herkunf t faßbare n Aktivitäten auf allen Lebensgebiete n bilden ein eigenes 
Anliegen der Bohemia . Im übrigen läßt sich natürlic h nich t die gesamte Breite der 
neue n Erkenntniss e un d Einsichte n im Rahme n des Zeitschriftentitel s im einzelne n 
aufgliedern : alle Publizistik , auch die wissenschaftliche , lebt von Neuigkeiten ! 

Zweitens: Ein andere s Anliegen gerade dieser Zeitschrif t mu ß der historische n 
Positio n der jeweils als politisch e Einhei t zusammengeschlossene n böhmische n Län -
der im Rahme n des zeitgenössische n Europ a dienen . Gefrag t sind also, als ein 
wichtiges, für die Einsichte n in den europäische n Geschichtsproze ß bislang noch sehr 
ungenügen d erschlossene s Thema , die Wechselwirkungen, Ausstrahlungen und Ein-
flüsse mehrere r historische r Großräum e untereinander . Ein e solche Fragestellun g 
schließt eine Füll e von Perspektive n ein. Sie gilt der sattsam umstrittene n Positio n 
der böhmische n Kronlände r im alten Kaiserreic h ebenso wie dem problematische n 
Begriff von Mitteleurop a als einer wohl definable n Größ e im Sinn e der Lebens -
kultu r oder als fragwürdigem politische m Program m im Hinblic k auf sogenannt e 
geopolitisch e Ordnungen . Di e Frag e nach den Beziehunge n zwischen Böhme n un d 
Europ a schließt aber auch den weiten Gesichtspunk t ein, der sozusagen das euro -
päische Koordinatennet z umfaßt , nich t im Sinn e der abstrakte n Windrose , sonder n 
im Zusammenhan g mit den tatsächliche n vitalen Strömunge n vom Mittelmeerrau m 
zu Nord - un d Ostsee un d von den Zentre n der alten karolingische n Herrschafts -
bildun g an die allseitige Peripheri e der lateinische n Christenheit . Ma n kan n unte r 
diesen Gesichtspunkte n bekanntlic h von einer Positio n der böhmische n Lände r 
zwischen West un d Ost sprechen , wenn ma n die Fragestellun g feinsinni g genug 
auffaßt , ohn e dabei auch die wechselnde n Beziehunge n einer solchen kulturelle n 
Koordinat e zu ignorieren . Etwa : der ottonisch e Kernrau m oder die nordfranzösisch e 
Region der Kathedralkultu r un d der Universitätsgründungen , die staufische Reichs -
konstruktio n ode r die luxemburgisch e Territorialpolitik , die Oxforde r Kirchen -
kritik oder die niederländisch e Ständepolitik , die französisch e Aufklärun g oder der 
deutsch e Idealismu s verbürgten Einflüsse aus „de m Westen". Ihne n stande n zu ihre r 
Zei t Rückwirkunge n aus der Ho f kultu r der letzte n Přemyslide n gegenüber , die goti-
sche Spätblüt e der Parierkuns t mit allen technische n Innovationen , das Zeitalte r 
Karl s IV. un d der Prage r Modelluniversität , der religiösen Laienbewegung , der 
devotio modern a un d der hussitische n revolutionäre n Bewegung. Da ß die böhmi -
schen Lände r zwischen dem 15. un d dem 17. Jahrhunder t zur großen antihabsburgi -
schen , humanistisch-individualistischen , westeuropäische n Rivalitä t um die kul-

l* 
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turelle Neuordnung mit dem barocken, emotionalen und deduktiven Raum des 
habsburgischen Zentralismus gehörten, wird man in diesem Zusammenhang ge-
radeso zu würdigen haben wie ihre Rolle in den folgenden dreihundert Jahren im 
Rahmen des historisch so fruchtbaren und in seinen Fortwirkungen so erstaunlich 
zählebigen habsburgischen multinationalen Imperiums als kulturellem wie als wirt-
schaftlichem Schwerpunkt. 

Der Osten: Byzanz, das Großreich von Kiew, die polnische und die ungarische 
Nachbarschaft zu ihrer Zeit; das Jagiellonen-Reich, die türkische Expansion oder 
die Auseinandersetzung um die Rolle Rußlands im Rahmen des europäischen Kon-
zerts und des romantischen Panslawismus eröffnen die Perspektiven nach der ande-
ren Himmelsrichtung. Die Gemeinsamkeit eines, wenn man so sagen kann, ost-
elbischen Großraums in Mitteleuropa mit böhmischen Verbindungen ist noch wenig 
erfragt, Vielmehr hat man, im Blick auf die neuere Zeit, über die Einheit des Donau-
raumes spekuliert: mit fruchtbaren Einsichten, nicht immer ohne Vorurteil. 
Kunst- und Wirtschaftshistorie haben uns die Verbindungen nach dem Süden beach-
ten gelehrt, auf den alten Handelswegen und im Kommunikationsnetz der kirch-
lichen Organisationszentrale, nach den Einflußzonen der Renaissancebauweise und 
der Barockkultur. 

Die vielen Einzelheiten des Verbindungsgeflechts im Hinblick auf Schwerpunkte 
und ihre Verschiebungen mögen insgesamt für sich sprechen als Ausdruck kultureller 
Zusammenhänge aller Lebensbereiche. Sie sollten aber auch nach der böhmischen 
Besonderheit in diesem Rahmen fragen lassen, in Korrektur der romantischen Bil-
der von der „böhmischen Festung", dem „Kreuzweg" oder dem „Herzen" Europas. 
Sie sollten insgesamt mithelfen, ein europäisches Geschichtsbild von unten her auf-
zubauen. 

Auf diesem Wege ist, nach der eher abstrakten räumlichen Perspektive, die 
Aufklärung über die menschlichen Träger solcher Verbindungen gewiß von beson-
derer Aussagekraft. Die Reisen der Missionsprediger aus dem lateinischen wie aus 
dem slawischen Christentum, ihre Beziehungen zum Organisationsgefüge der Klo-
sterkultur, die religiösen Kontakte kirchlicher Funktionsträger oder die Wege der 
Fernhandelskaufleute; das Netz von klösterlichen Niederlassungen, von jüdischen 
und deutschen Gemeindebildungen, der Aufbau des Städtewesens; die großen Bevöl-
kerungsbewegungen im Rahmen des europäischen Landesausbaus, der namentlich 
mit dem Zuzug bäuerlicher und bürgerlicher Bevölkerung aus dem bekannten Re-
servoir von Flandern bis Bayern mit seinen Ausbreitungsschüben zur nachhaltigen 
Bevölkerungsverdichtung, zu wirtschaftlichem Wandel und zu tiefgreifenden ge-
sellschaftlichen Umschichtungen führte, lassen sich ebenso räum- wie personenge-
schichtlich erläutern. Im europäischen Rahmen brachte das Zeitalter des Kon-
fessionalismus bekanntlich neue Wanderbewegungen für die böhmischen Länder mit 
sich, zum kleinen Teil einwärts, zum großen Teil auswärts gerichtet, im besonderen 
Zusammenhang mit der Geschichte des böhmischen Protestantismus. 

Folgenschwer für Binnenwanderungen wurde die Industrialisierung der böhmi-
schen Länder, aber auch das sächsische Industrierevier zog Auswanderer an. Wäh-
renddessen tauchte zum erstenmal die Neue Welt als historischer Faktor auf, mit 
besonderer Anziehungskraft auf überbevölkerte Räume, aber auch als politische 
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Zuflucht. Nachhaltig wirkte die Mobilitätschance der Reichshauptstadt Wien, im 
räumlichen wie im sozialen Sinn für Deutsche und Tschechen. Und noch einmal ist 
auch unter dieser Perspektive der großen Wanderbewegung unserer Zeit zu geden-
ken: der jeweils verschiedenen Auswirkungen der Ermordung oder Emigration von 
jüdischen Intellektuellen und Unternehmern; der Ausweisung und der Neuansied-
lung sudetendeutscher Vertriebener im umfassenden Aspekt der Bevölkerungs-
struktur; der wiederum nur eher elitär begrenzten Wirkungen aus der tschechischen 
Emigration. Auch die Binnenwirkung dieser Bewegung darf hier nicht vergessen 
werden: Die Verödung und Verwandlung ehemaliger deutscher Siedlungsgebiete 
oder die frappante Verschiebung der tschechischen Bevölkerungsstruktur im ganzen 
durch die Eliminierung des bürgerlichen Elements, die 1938 bei den Juden begann, 
Massenumfang mit der Vertreibung der Deutschen, erreichte und danach nicht min-
der massiv die tschechische Bourgeoisie enteignete und zum Teil deplacierte. 

Drittens: Wechselwirkungen im Rahmen der unmittelbaren oder der ferneren 
europäischen Nachbarschaft sind solcherart ohne Zweifel noch ein weiteres Beob-
achtungsfeld. Nicht minder groß ist die Aufgabe, darüber hinaus nach strukturalen 
und funktionalen Gliederungen der Entwicklung im ganzen der europäischen 
Kultur zu fragen. Auch das ist wiederum eine Fragestellung, die insgesamt beiträgt 
zur Erkenntnis des europäischen Beziehungsgeflechts, die aber im besonderen auch 
erläutern soll, ob sich im Rahmen des kulturellen Ganzen von einer böhmischen 
Besonderheit sprechen läßt oder nicht. Oder, im Rahmen eines national bezogenen 
Selbstverständnisses: ob es etwas auf sich habe mit dem vielbesprochenen Sinn der 
tschechischen Geschichte, ob es stattdessen einen Sinn der „böhmischen" Geschichte 
im Rahmen der jeweiligen politischen Einheit gebe; mit welcher Sensibilität nach 
einem böhmisch-mährischen Dualismus zu fragen sei oder nach den Gemeinsam-
keiten grenzübergreifender Regionen, im Bayerischen Wald ebenso wie im süd-
mährischen Tiefland, im Erzgebirge oder an der Oder. Dabei ist die Frage nach 
Struktur und Funktion innerhalb der europäischen Kulturgemeinschaft an den 
bekannten Einsichten über den Entwicklungsprozeß zu orientieren. Also bekommt 
die Entwicklung von frühmittelalterlichen Großherrschaften geradeso ihren beson-
deren Vergleichscharakter wie die Ausbildung der modernen Industriegesellschaft 
— und das heißt, die interessante Einsicht in den Aufbau feudaler Beziehungen 
ohne den klassischen fränkischen Kern, ohne das Lehensrecht im ersten, oder das 
Verständnis für die Entwicklung einer Industriegesellschaft ohne Großbetrieb, mit 
nur einer einzigen echten Großstadt bei weiterer Verbreitung kleinstädtischer Sied-
lungen mit Mittelbetrieben im zweiten Fall; beides hat besondere Konsequenzen. 

Die Frage nach solchen Zusammenhängen unter den Kriterien für die böhmische 
Besonderheit läßt sich fortführen: sie trifft die böhmische Kirchenorganisation mit 
einer im westlichen Europa unbekannten Inanspruchnahme durch die politische 
Gewalt, sie trifft die politische Organisation des Landes insgesamt mit jener auch 
für westliche Verhältnisse so frühen Hauptstadtentwicklung, wie sie das hydro-
graphisch bedingte Wegenetz vorgab, sie trifft die im Vergleich zur unmittelbaren 
Nachbarschaft bemerkenswerte Städtedichte mit starkem königlichen Engagement 
und daher resultierend den starken Anteil des Laienelements am politischen Leben. 
Ein solcher Vergleich trifft aber auch die Merkwürdigkeit, daß die böhmischen 
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Länder zweimal an der europäischen Revolutionsgeschichte beteiligt waren, an 
• ihrem Anfang in der Hussitenzeit und in bezeichnender Entwicklungsfolge noch-

mals mitten in der Auseinandersetzung zwischen dem ständischen Parlamentaris-
mus und der zentralisierenden Monarchie, mit Verläufen, die niederländische und 
englische Erscheinungen zur engsten Verwandtschaft erklären lassen. Nicht im 
gleichen Maß beispielhaft, aber für die Landesentwicklung weit folgenschwerer 
wurde die böhmische Beteiligung an der europäischen Revolution von 1848; sie 
ließ im Rahmen revolutionärer Programme den nationalen Akkord zum ersten 
Male aufklingen, im Sinne von Rivalität und Vorherrschaftsstreben. 

Die Bildungsleistung der nationalen Ära, das überproportionale Wachstum von 
Intelligenz auf diesem Nährboden, die Kapitalisierung und Industrialisierung 
gesellschaftlicher Grundbezüge und gleichzeitig das Wachstum egalitärer Gesell-
schaftstendenzen wird man im 19. Jahrhundert ebenfalls in europäischem Kontext 
lesen, mit ausdrücklichen Parallelen in ganz Mitteleuropa, mit besonderen In-
anspruchnahmen republikanischer Staatsformen im tschechischen, monarchischer im 
deutschen politischen Spektrum und doch, wie sich zeigt: mit einer kollektivistischen 
Note auf jeder Seite, die sich vielleicht durch die Differenzierung zwischen Staat 
und Nation erklären läßt und jedenfalls der politischen Kultur im Westen und 
Norden Europas nicht eigen ist. 

Zu einer ganz neuen Konstellation führt die großräumige Einfügung der böhmi-
schen Länder in den Nachkriegsrahmen der Teilung Europas. Entwicklungen, die 
sich aus der Überschichtung der „mitteleuropäischen" Gesellschaft in den böhmi-
schen Ländern, ihrer weitgehenden Entbürgerlichung und aus der Fundamental-
politisierung unter dem Vorzeichen des Sowjetstalinismus ergaben, haben hier zu 
besonderen Reaktionen geführt. Nun gilt es nicht mehr, die Ähnlichkeiten etwa im 
nach der Zweiteilung Europas ebenfalls neu definablen „Westen" zu suchen, son-
dern Vergleiche im polnischen wie im ungarischen Gesellschaftsbereich auszumalen. 
Ähnlichkeiten wie Unterschiede, ideologische Parallelen bei tiefgreifenden Diffe-
renzen in den wirtschaftlichen Voraussetzungen und Rückwirkungen durch exem-
plarischen Revisionismus auf westeuropäische Beobachter, in der Szene des Euro-
kommunismus ebenso wie in der Sozialdemokratie und im konservativen Lager, 
sind noch wenig bekannt, ja noch kaum erfragt worden. Sie setzen freilich die 
schwierige Selbstdeutung unserer Gegenwart voraus. 

Viertens: Als eine besondere Aufgabe der Zeitschrift erscheint es auch, über den 
laufenden Stand der Arbeiten zur Kultur und Geschichte der böhmischen Länder 
zu berichten. Einem solchen Anliegen sind wohl die üblichen Rezensionen allein 
nicht gewachsen. Es ist vielmehr vonnöten, in kurzen Berichten möglichst die ge-
samten Neuerscheinungen in Aufsätzen ebenso wie in Monographien zu erfassen, 
und diesem Anliegen sucht die Zeitschrift bereits mit den letzten Heften nachzu-
gehen. Das soll verfolgt, systematisch geschlossen und möglichst von breiter Mit-
arbeit unterstützt werden. Wenn jeder Autor eines Aufsatzes oder eines Buches zu 
unserem Themenbereich von sich aus in wenigen Zeilen von seiner Unternehmung 
berichtete, könnte die Zeitschrift auf eine besondere Weise der wissenschaftlichen 
Kommunikation dienen und wäre dabei eine Informationsquelle von authentischem 
Rang. 
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Aber die bloße Information, und sei sie auch von authentischem Rang, genügt 
der gegenwärtigen Situation unserer Wissenschaft nicht. In der Ambivalenz ideolo-
gischer Prämissen, wie sie sich aus der Lage der böhmischen Länder und aus dem 
weltweiten Interessentenkreis an ihrem Geschick nun einmal ergeben, kommt der 
Kritik an Methoden und Perspektiven der Interpretationen auf allen möglichen 
Wissensbereichen besondere Bedeutung zu. Die historischen Arbeitsergebnisse werden 
eine solche kritische Betrachtung in großem Maß auf sich ziehen. Sind sie doch an-
heischig, mit ihren Ergebnissen gleichzeitig umfassende anthropologische Aussagen 
vorzulegen, wie sie namentlich monistische Deutungen aus den geschichtsphilosophi-
schen Traditionen des 19. Jahrhunderts mit wechselnden Vorzeichen darstellen. Un-
ter diesen Umständen wird eine Problemgeschichte der böhmischen Historiographie 
immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wird zu einem der sensitiven 
Beobachtungsfelder in der auch nach ihren ideellen Voraussetzungen geteilten geistigen 
Gegenwart. Dabei ist nicht zu unterschätzen, daß die verhältnismäßig schematischen 
Geschichtsdeutungen des stalinistischen Marxismus vor 30 Jahren gerade auch an 
der hochqualifizierten Historiographie in den böhmischen Ländern einen kriti-
schen Mitläufer fanden, der sich bald zu distanzieren und in den sechziger Jahren 
auf die bekannte Weise auch Gegenpositionen zu finden wußte. Insofern ist Histo-
riographiekritik der böhmischen Länder für die letzten Jahrzehnte eine aufregende 
Unternehmung. Westliche und landeseigene Forschung entwickeln sich auseinander 
oder konvergieren unter mutiger Abstraktion ideologischer Prämissen im Hinblick 
auf die Aussagefähigkeit kritisch geläuterten Materials — ein besonderer Trost für 
das wissenschaftliche Anliegen unserer Disziplin! 

IV. 

Im ganzen freilich haben gerade die Geschichtswissenschaft und die ihr verwand-
ten historisch ausgerichteten Kulturwissenschaften namentlich in unserer Zeit eine 
große Aufgabe vor sich. War doch Geschichte bislang noch immer in einem ver-
blüffenden Maße national organisiert, sprachnational, so daß sich auch in den 
böhmischen Ländern jahrzehntelang nebeneinander deutsche und tschechische Hi-
storiker ohne die gehörigen wissenschaftlichen Kontakte bewegten. Unsere Zeit-
schrift als Diskussionsforum soll, neben anderem, auch diese Trennung überwinden 
helfen. Die Betrachtung der unterschiedlichen Arbeitsergebnisse aber kann uns 
lehren, unsere eigene Wissenschaft in übergreifenden Problemfeldern zu erfassen, 
gerade mit solchen Mitteln des europäischen Vergleichs, wie sie der strukturalen und 
funktionalen Analyse ebenso wie der räumlichen Verbreitung einzelner Erschei-
nungen in unserem Kulturkreis abgelesen werden können. Entsprechende Unter-
nehmungen in ihren Reflexionsgängen und in ihrer Effizienz vorzuführen und 
untereinander in Bezug zu setzen, kann als das eigene Anliegen gerade dieser 
Zeitschrift gelten. 

Das Collegium Carolinum beruft sich unter anderem auch auf die Traditionen des 
bedeutenden Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen. Als dort, vor 
mehr als 120 Jahren, eine Jahrbuchpublikation in Gang kam, erinnerte einer der 
bekanntesten deutschen Historiker der Prager Universität, Constantin von Höfler, 



8 Bohemia Band 26 (1985) 

an die Möglichkeiten der Geschichtswissenschaft, dem eigenen Volke als „Rüst-
kammer" zu dienen. Ein solcher Nationalismus ist heute längst als antiquiert ab-
getan. Aber mit dieser Absage kann die politische Position der Zeitschrift nicht 
hinlänglich gekennzeichnet werden. Es heißt auch, die Absage an den Nationalis-
mus zu überwinden und unvoreingenommen anzuerkennen, welche bildungspoliti-
sche Leistung mit seiner Verbreitung und mit seinem Eifer verbunden war. Es heißt 
aber auch einzusehen, daß gerade der in weiten Teilen der Welt noch immer nach 
vergleichbaren Rastern entfaltete Nationalismus aus der Entwicklung in den böh-
mischen Ländern Besonderes zu lernen hätte. Unter den Modellen, die vorhin dem 
strukturalen Vergleich empfohlen wurden, besitzt der Nationalismus europäischen 
Ursprungs und besonderen böhmischen Gepräges wohl eigenartigen Vergleichswert. 

Im übrigen gilt das politische Bekenntnis der Zeitschrift der lebhaften und ern-
sten Verbindung zwischen Fachdiskussion und dem geistigen Horizont der Gegen-
wart, nicht im Sinne unkritischer Einflüsse, sondern im Hinblick auf die methoden-
gerechte Läuterung des historischen Aspekts. Was darüber hinausgeht, sei dem Be7 

kenntnis zu einer offenen Gesellschaft im Sinne weltweiter kritischer Wissenschaft-
lichkeit gewidmet, mit der festen Überzeugung, daß im sachgerecht vorgegebenen 
europäischen Vergleich die böhmischen Länder einen wichtigen Part innehaben, 
den es unter anderem auch auf diesen Blättern zu spielen gilt. Wissenschaft ist 
niemals abgeschlossen, und insofern haben auch alle Aussagen über die Vergangen-
heit eine unbegrenzte Zukunft. 



D I E A U S W E I S U N G D E R S U D E T E N D E U T S C H E N 
VOR V I E R Z I G J A H R E N 

ALS T S C H E C H I S C H E S P R O B L E M 

Von Ernst Nittner 

I . 

Durc h vier Entscheidunge n bzw. Erklärunge n wurden in einer ersten Phas e des 
Kriegsende s un d den unmittelba r nachfolgende n Monate n Weichen gestellt für die 
tschechisch e Beurteilun g der Ausweisung: 

1. Im Kaschauer Statut vom 5. April 1945, dem Regierungsprogram m der 
„Tschechoslowakische n Regierun g der Nationale n Front" , wurde n die „tschecho -
slowakischen Deutschen " beschuldigt , sich „direk t zu einem Ausrottungsfeldzu g 
gegen das tschechisch e un d slowakische Volk" hergegeben zu haben . Dahe r sei die 
„wiederhergestellt e Tschechoslowake i zu einem tiefgreifende n un d dauerhafte n 
Eingriff" gezwungen *. 

Dami t war die inzwischen diplomatisch , politisch un d organisatorisc h vorbereitet e 
Vertreibun g un d Ausweisung aller Sudetendeutsche n (lau t Volkszählun g von 1930 
einschließlic h der Karpatendeutsche n 3,4 Millionen ) in die Wege geleitet . 

Nac h eine r „spontanen " Phas e mi t Gewalttate n un d Ausschreitunge n von Ma i 
bis Jul i — es ist üblich , von der Phas e der „wilde n Vertreibungen " zu spreche n — 
bracht e die Potsdame r Konferen z eine gewisse Legalisierun g des „Transfers " 
durc h die Große n Dre i im Artikel XI I I des Potsdame r Protokoll s un d leitet e — 
mit einiger Verspätun g — für einen Teil der Sudetendeutsche n die organisiert e 
Ausweisung in Sammeltransporte n ein, die ab Janua r 1946 rollten . 

2. De r Aufruf der KPČ vom 13. Ma i 1945 an das tschechisch e Volk lieferte 
währen d der revolutionäre n Phas e eine national e Rechtfertigun g un d ideologisch e 
Begründun g in historische r Dimension , wenn zwischen der Vertreibun g der Deut -
schen un d der Niederlag e der böhmische n Ständ e gegen den Habsburge r Ferdinan d 
auf dem Weißen Berg (1620) ein Bezug hergestell t wurde : „Bereite t die endgültig e 
Wiedergutmachun g der Folgen des Weißen Berges, d. h. die Rückgab e des tsche-
chische n Boden s an das tschechisch e Volk vor! De r fremd e deutsch e Adel, die Nach -
kommenschaf t der Räube r aus der Zei t nach der Katastroph e am Weißen Berg, 
werden diesma l vollständi g un d endgülti g ausgerotte t werden  2 !" 

1 Das Kaschaue r Regierungsprogram m ist in tsdiedi . Spradie vollständig abgedruck t u. a. 
in: Dokument y modern í doby. Hrsg. v. Staatl . Zentralarchiv . Pra g 1978, 474—494; 
deutsch in Auszügen bei: N i t t n e r , Ernst : Dokument e zur sudetendeutsche n Frage 
1916—67. Münche n 1967, n. 199. — H a b e l , Fritz-Peter : Dokument e zur Sudeten -
frage. Münche n 1984, 280. 

2 KSČ o úloze odborů při výstavbě socialismu. Sborní k usnesení a dokument ů [Die 
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3. Nac h der Schaffun g vollendete r Tatsache n durc h die „spontanen " Aktione n 
in der „revolutionären " Phas e un d nach entsprechende n Gesetze n über Konfiska -
tion , Straflager , Zwangsarbeit , Auflösung der deutsche n Hochschule n usw. durc h 
„Dekret e des Präsidente n der Republik " bildet e das Gesetz Nr. 115 der Vor-
läufigen Nationalversammlun g der Tschechoslowakische n Republi k vom 8. Ma i 
1946 eine Art Abschluß 3. 

Dieses Geset z „Übe r die Rechtmäßigkei t von Handlungen , die mi t dem Kamp f 
um die Wiedergewinnun g der Freihei t der Tscheche n un d Slowaken zusammen -
hängen" , besagt im § 1: „Ein e Handlung , die in der Zei t vom 30. Septembe r 
1938 bis zum 28. Oktobe r 1945 vorgenomme n wurde un d deren Zweck es war, 
einen Beitra g zum Kamp f um die Wiedergewinnun g der Freihei t der Tscheche n un d 
der Slowaken zu leisten , ode r die eine gerecht e Vergeltun g für Tate n der Okkupan -
ten ode r ihre r Helfershelfe r zum Ziele hatte , ist auch dan n nich t widerrechtlich , 
wenn sie sonst nach den geltende n Vorschriften strafbar gewesen wäre. " 

4. Eine n gewichtigen außenpolitische n Bezug schließlich hatt e die „Prager Er-
klärung" zwischen der Tschechoslowakische n Volksrepublik un d der Deutsche n 
Demokratische n Republi k vom 23. Jun i 1950 4, die im Zusammenhan g mit organi -
satorische n Aktivitäten un d Deklaratione n auf sudetendeutsche r Seite in der Bun-
desrepubli k Deutschlan d zu sehen ist: Eichstätte r Adventsdeklaratio n vom Novem -
ber 1949, Gründun g der Sudetendeutsche n Landsmannschaf t auf Bundeseben e un d 
Detmolde r Erklärun g vom Janua r 1950. 

In der Prage r Erklärun g vom 23. Jun i 1950 stellten ČSR un d DD R Überein -
stimmun g auf dem gemeinsame n Weg zum Sozialismu s un d im Bekenntni s zur anti -
faschistisch-demokratische n Ordnun g fest. Sie bestätigten , daß die beiden Staate n 
gegeneinande r keinerle i Gebietsansprüch e geltend machten ; un d die beiden Regie-
runge n „betone n ausdrücklich , daß die durchgeführt e Umsiedlun g der Deutsche n 
aus der Tschechoslowake i unabänderlich , gerecht un d endgülti g gelöst ist". Schließ -
lich unterstric h Ost-Berli n seine Politik , „di e den Umsiedler n volle Möglichkei t 
un d Unterstützun g geboten hat , sich in den Aufbau einzuschalte n un d in der DD R 
eine neu e Heima t zu finden" . 

II . 

Durc h diese Fakte n — dene n noch einige hinzugefüg t werden könnte n — waren 
Politik , Bildungswesen un d öffentlich e Meinun g hinsichtlic h der Beurteilun g der 
Ausweisung der Deutsche n weitgehen d festgelegt — zumindes t für einige Zeit . 

Auch ein Großtei l der ersten Emigratio n — meist Angehörige des Exils währen d 
des Zweite n Weltkrieges, Mitarbeite r oder Gesinnungsfreund e von Eduar d Beneš 

KPTsch über die Aufgabe der Gewerkschafte n beim Aufbau des Sozialismus; Sammel -
band von Beschlüssen und Dokumenten] . Prag 1962, 7; deutsch bei N i t t n e r : Do -
kumente , n. 201 (erstmal s veröffentlich t im Rudé Právo v. 13.5. 1945). 

3 Zitier t nach : Dokument e der Vertreibun g der Deutsche n aus Ost-Mitteleuropa . Bd. 4/1 : 
Die Vertreibun g der deutsche n Bevölkerun g aus der Tschechoslowakei . Hrsg. v, Bundes-
ministeriu m f. Vertriebene , Flüchtling e u. Kriegsgeschädigte . Bearb. v. Theod . S c h i e -
d e r . Bonn 1957, Anl. 19, S. 291. Neuerding s auch Münche n 1984 (dtv-reprin t 3273). 

4 N i t t n e r : Dokumente , n. 228. 
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un d dan n nach dem Gottwald-Putsc h 1948 wieder im Exi l 5 — glaubte in der 
Ausweisung der Deutsche n eine gerecht e un d endgültig e Lösun g sehen zu können , 
eine Lösun g übrigens , die den Sudetendeutsche n schließlich sogar — im Gegensat z 
zum Schicksal der Tscheche n — in Westdeutschlan d die Integratio n in eine frei-
heitlich e Ordnun g un d die Partizipatio n an Wirtschaftswunde r un d Wohlstan d 
ermöglichte . 

Nu r sporadisc h un d allmählic h un d nich t in der offiziellen Regierungsdoktri n 
taucht e die Einsich t auf, daß es ein Irrtu m war, das deutsch e Problem , „unse r 
deutsche s Problem" , ein für allema l als gelöst zu betrachten . Den n — wie es von 
tschechische r Seite formulier t wurde —, „anstell e der deutsche n Minderhei t taucht e 
deren Macbeth-Geis t auf, der jede tschechisch e Regierun g in Schrecke n versetzen 
wird . . . . " 6. 

Aber auch in der 1948 zur Volksrepublik gewordene n Tschechoslowake i konnt e 
eine vor allem nationa l begründet e Ausweisung der Deutsche n nich t aufrechterhal -
ten werden . 

Nu n wurde — naturgemä ß nich t ganz schlüssig — der Klassencharakter der 
nationale n Problem e un d des „odsun " ( =  Abschub) , wie der offizielle Terminu s 
in ungenaue r Übernahm e des englischen „transfer " lautete , in der Argumentatio n 
stärke r herausgestellt : D a die Sudetendeutsche n objektiv eine reaktionär e Rolle 
spielten un d zu Gegner n der fortschrittliche n Bewegungen im tschechische n Volk 
geworden waren un d weil auch eine erfolgreich e Umerziehun g nich t zu erwarte n 
war, stellten die nazistisch-bourgeoise n Deutsche n ein gefährliche s konterrevolu -
tionäre s Potentia l dar . Sie hätte n sich mit den Reste n der tschechische n bourgeoise n 
Reaktio n verbünde t un d den sozialistischen Aufbau behindert . Dahe r war ihre 
Entfernun g aus Klassengründen eine Notwendigkeit 7 . 

D a sich aber der marxistisch-leninistisch e Sozialismu s imme r wieder mi t deut -
licher Akzentsetzun g eindeuti g als Humanismu s versteht , ja sogar als „höher e 
For m des Humanismus" , der imstand e ist, die Würd e des Mensche n als Individuu m 
zu schütze n un d gegen jede — auch national e — Ungleichhei t un d Benachteiligun g 
seine freie allseitige Entwicklun g zu ermöglichen , waren weder ein fundamentale r 
deutsch-tschechische r nationale r Antagonismu s noch eine undifferenziert e Klassen-
doktrin , die zu Kollektivschul d un d unterschiedslose r Ausweisung führte , eine ins-
gesamt ausreichend e oder befriedigend e Begründun g für den „odsun" . 

In dem Dilemm a zwischen nationalstaatliche r Ideologi e bürgerliche r Provenien z 
un d sozialistischem Humanismu s wurde — um vielen Schwierigkeite n aus dem Weg 
zu gehen — das Verschweigen der Vertreibung in ihre m ganzen Umfan g un d die 

5 Als Beispiel: S t r á n s k ý , Jaroslav: Odsun Němc ů z ČSR z hlediska národníh o a 
mezinárodníh o [Der Abschub der Deutsche n aus der Tschechoslowake i vom nationale n 
und internationale n Gesichtspunkt] . Londo n 1955 (Benesch-Institut , Veröffentl. 10). — 
L u z a , Radomír : The Transfer of the Sudete n German . A study of Czech-Germa n 
Relation s 1933—1962. Ne w York 1964. 

6 P a l e č e k , Antoní n in: Hlasatel . America' s Leadin g Czechoslowa k Weekly v. 10. 10. 
1980. 

7 Z. B. in dem zweibändigen Werk: Formován í světové socialistické soustavy v letech 
1944—1949 [Die Entstehun g des sozialistischen Weltsystems in den Jahre n 1944—49]. 
Hrsg. v. einem Autorenkollekti v der ČSAV. Prag 1975, bes. Bd. 1, Abschn. III/l . 
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Verdrängun g des deutsche n Elemente s aus Geschicht e un d Gegenwar t des Lande s 
als gangbare r Ausweg un d als kleinere s Übe l empfunden . Er wurde un d wird 
vielfach in Schulbüchern , Nachschlagewerken , Reiseführer n u. ä. beschritten . 

Ein deutliche s Beispiel hiefür war vor zehn Jahre n der Sammel - un d Gedenk -
ban d zum 30. Jahresta g des Kriegsende s von 1945, „De r Weg des Sieges", der 
gleichzeiti g in allen Ostblockstaate n erschien . 

Sein tschechische r Beitra g verschweigt das deutsch-tschechisch e Nebeneinande r im 
böhmisch-mährische n Rau m un d die Ausweisung völlig, obwoh l er 30 Druckseite n 
umfaß t un d die Entwicklun g seit der Gründun g der Tschechoslowake i 1918 nach -
zeichne t 8 . 

I I I . 

Fü r fast 25 Jahr e kan n von einer umfassenderen , offen kritische n tschechische n 
Diskussion über die Vertreibun g keine Red e sein. Erst im Rahme n der aktuelle n 
Gespräch e seit den 70er Jahre n wurde n im nachhinei n einige angeblich e Äußerunge n 
bekannt , die schon zur Zei t des schlimme n Geschehen s gegen die Ausweisung 
gerichte t gewesen sein sollen. 

Di e z. T . öffentliche n Äußerunge n vor Sudetendeutsche n seit Beginn der 50er 
Jahr e sind Belege für die Überzeugun g einzelner , die 1945 nich t in die Heima t 
zurückkehrte n un d meist ohn e Rückhal t un d ohn e breit e Basis weiterhi n im Exil 
lebten . 

Ein Beispiel war die Europa-Kundgebun g am 29. Jul i 1951 in Königstein/T. , 
bei der der Slowake Matus Černak un d der Tschech e Lev Prchala sprache n  9. 
Černak , der Führe r eines Slowakischen Nationalrates , war 1939—1944 slowa-
kischer Gesandte r der Tiso-Slowake i in Berlin gewesen. 1955 wurde er mittel s eines 
Bombenpaket s ermordet . Fü r ihn waren — wie er in Königstei n vor Sudeten -
deutsche n betont e — Massenmor d un d Vertreibun g eine Folge der Absage an 
Grundgebot e des Christentums . Er fordert e eine geistige un d religiöse Erneuerun g 
der Völker hinte r dem Eiserne n Vorhang . 

Un d Genera l Prchala , der sich 1938 für militärische n Widerstan d seines tsche-
chische n Volkes gegen Hitle r eingesetz t hatt e un d im Polenfeldzu g Kommandeu r 
der tschechische n Einhei t war, die auf polnische r Seite kämpfte , wandt e sich im 
Londone r Exil gegen die prosowjetisch e Politi k Eduar d Benešs. E r kehrt e dahe r 
nich t in die wiederhergestellt e Tschechoslowake i zurüc k un d wurde Vorsitzende r 
jenes tschechische n Nationalausschusses , mit dem die Arbeitsgemeinschaf t zur Wah-
run g sudetendeutsche r Interesse n (der später e Sudetendeutsch e Rat ) im August 1950 
das Wiesbadener Abkommen schloß , das u. a. für Selbstbestimmun g un d Rückkeh r 
der vertriebene n Sudetendeutsche n eintrat . 

I n diesem Sinn äußert e sich Genera l Prchal a an jenem 29. Jul i 1951 auch vor 
einer großen Öffentlichkei t in Königstein : 

8 L h o t a , Václav: Das Bündni s mit der UdSS R und die Klasseninteresse n der Völker 
der ČSSR. In : Weg des Sieges. Sofia-Budapest-Warschau-Prag-Moskau-Dresde n 1975, 
65—92. 

9 In : Wegbereiter einer neuen Ordnung . 5. Jahrestagun g der Ackermann-Gemeind e in 
Königstein 25.—29. Juli 1951. Münche n 1951, 72 ff. 
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„ . . . Wir kämpften und kämpfen gegen das Unrecht, gegen die Willkür, Un-
freiheit und Unmenschlichkeit der Nazisten, eines Herrn Benesch und seiner Tra-
banten, eines Stalin und Gottwald. Unseren Kampf führen wir im Geiste tausend-
jähriger christlicher Tradition und Verpflichtung nicht nur unseres Volkes, sondern 
des gesamten Abendlandes. Wir wissen in diesem Kampfe auch das tschechische 
Volk in seiner überwiegenden Mehrheit an unserer Seite. 

Im Gegensatz zu euch, liebe Freunde, die ihr aus eurer Heimat vertrieben seid, 
lebt zwar das tschechische Volk auf heimatlicher Erde, jedoch als Sklave und 
Gefangener . . . 

Wir alle wissen, daß Europa nicht gesund werden kann, wenn wir einander 
weiterhin belügen, betrügen, berauben und vergewaltigen wollten. Deportierung, 
Austreibungen von vielen Millionen Menschen, Gebietsraub oder Gebietsverschen-
kungen können nicht zu einer Stabilisierung der europäischen Verhältnisse führen . . . 

Jedem das Recht auf seine Heimat anzuerkennen, ist eine der ersten Vorbedin-
gungen eines solchen Denkens und Handelns . . . 

Wo Moral und wo Recht herrscht, dort wird auch Frieden sein . . ." 

IV. 

Der offiziell verfolgte schwierige Kurs des Verschwcigens und Herunterspielens 
der Realität einer starken sudetendeutschen Volksgruppe und des ihr zugefügten 
Unrechts der Ausweisung in Verbindung mit Argumenten aus der Ideologie des 
Klassenkampfes — eine Taktik, die sich leicht mit der Revanchismus-Agitation 
verbinden läßt — wurde im Prager Frühling unterbrochen. 

Diese von der Fundamentalkritik an der „Deformierung des Sozialismus durch 
den dogmatischen Stalinismus" geprägte breite Bewegung, die zu Grundfragen von 
Humanität und Menschenrechten vorstieß — sie entwickelte das Leitbild vom 
„Sozialismus mit menschlichem Antlitz" —•, bezog auch die Ausweisung der Sudeten-
deutschen in ihre Überlegungen über die jüngste tschechische Vergangenheit ein. 

In weiten Kreisen — auch des deutsch-sprechenden Auslandes — wurde ein 
„Trialog", ein Dreiergespräch „Über das Jahr 1945" vom Januar 1968 bekannt, 
an dem der Historiker Milan Hübl, der Schriftsteller Jan Procházka und der 
Journalist Vladimír Blažek teilnahmen. In der Mai-Folge 1968 der Zeitschrift 
„Host do domu" wurde das Gespräch in seinen wesentlichen Teilen veröffent-
licht 10. 

Ein Abschnitt des „Trialogs" befaßte sich mit den Sudetendeutschen und ihrem 
„Abschub". Dabei wurden öffentlich Gedanken von prinzipieller Bedeutung 
geäußert, die von jetzt an die Diskussion in weiten Teilen beherrschten. 

In einem Teil des Gesprächs ging es um ein differenzierteres Bild von „den 
Deutschen". Aus persönlichem Erleben erzählte ein Gesprächsteilnehmer von 
Deutschen, die von „brauchbaren und umgänglichen Mitbürgern" nach „Mün-

Host do domu [Gast ins Haus] Nr. 5/1968, 22—29. Verbreitet in etlichen z.T. Samiz-
dat-Veröffentlichungen, deutsch: Wissenschaftlicher Dienst für Ostmittelcuropa 18/7 
(1968) 378—390. 
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chen " zu arrogante n Amtswalter n un d gegenüber den Tscheche n zu abweisenden , 
auf Distan z gehende n Mitläufer n des Hitler-Staate s wurden . Ihne n stan d jedoch 
der größere Teil jener Deutsche n gegenüber , die dem Krieg gleichgültig un d dem 
Regim e mit Zurückhaltun g begegneten . 

I m Zuge der „Depravation " der KP , die aus einer Parte i der „intellektuelle n 
un d kulturelle n Elite " un d des besten Teils der Arbeiterschaf t zu einer Parte i des 
Pöbel s degeneriert e — wobei die andere n Parteie n in dieser Hinsich t auch nich t 
besser waren —, kam es dan n zur Vertreibung . 

Da s zentral e Thema , die Konfrontation von Menschenrecht und Kollektivmaß-
nahmen,  wurde in folgenden Sätze n des „Trialogs " angesprochen : 

„. . .Wir habe n ein ganzes Volk aus geschlossenen Siedlungsgebiete n ausgesiedelt , 
aus Städten , Städtche n un d Dörfern . Jede r Perso n habe n wir ein Gepäc k von 
50 Kilo bewilligt, ob schuldig ode r unschuldig . Dabe i war der Mehrzah l dieser 
dre i Millione n ausgewiesenen Deutsche n der Krieg zumindes t gleichgültig . . . 

Ein e Politik , . . . die nich t Rücksich t auf den einzelne n Mensche n nimmt , die 
sich nu r um die Erreichun g globaler — wenn auch gerechter ! — Ziele , aber ohn e 
Rücksich t auf das konkret e Schicksal konkrete r Mensche n bemüht , ist tragisch — 
sie ist letzte n Ende s eine schlecht e Politi k . . . " . " 

V. 

Di e Niederwerfun g der Reformbewegun g nach dem Einmarsc h vom 21. August 
1968 hatt e eine neu e Welle der Emigratio n zur Folge un d eine Veränderung des 
tschechischen Exils, zu dem nu n Vertrete r einer Generatio n stießen , die — ander s 
als die Emigratio n nach dem Februar-Putsc h von 1948 — für Frage n der Humani -
tä t un d der unteilbare n Menschenrecht e erheblic h sensibilisiert war. 

Diese Entwicklun g wurde nich t nu r fortgesetzt , sonder n auch qualitati v un d 
quantitati v verstärk t durc h die Bewegung der CHARTA '77, welche zwar die 
Vertreibun g zunächs t nich t direk t ansprach , aber über Weltanschauungen , politi -
sche Ideologie n un d religiöse Bekenntniss e hinau s tschechisch e Mensche n in der 
Verantwortun g für diese unteilbare n Menschen - un d Bürgerrecht e zusammenführt e 
un d bis heut e zusammenführt . 

Von der CHART A '77 gingen starke Impuls e für eine Vertiefun g der Menschen -
rechtsdiskussio n aus. 

Zu den bedeutendste n Denkern , die hinte r der tschechische n Bürgerrechtsbewe -
gung standen , gehört e der erste Spreche r der CHARTA , der Philosop h Jan Patočka 
(1907—1977). E r hatt e als Stipendia t der Humboldt-Stiftun g u .a . in Berlin un d 
Freibur g i. Br. studier t un d war Schüle r von M. Heidegge r un d E. Husserl . Patočk a 
wurde nich t nu r zum Theoretike r sonder n auch zur Personifikatio n eines ethisch 
begründete n bürgerliche n Widerstande s gegen die Unterdrückun g der Menschen -
rechte . Seine Gedanke n bereitete n den Boden auch für eine prinzipiell e Ausein-
andersetzun g mit der Ausweisung der Sudetendeutschen . Diese Diskussion findet 
nu n seit Jahre n statt . Einige Grundgedanke n Jan Patočka s seien zitiert : 

11 E b e n d a 380. 
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Es geht ihm — wie es in einer als „Politische s Testament " bekann t gewordene n 
Äußerun g heiß t — letztlic h um die Wiedererweckun g des Bewußtseins , „da ß es . . . 
Ding e gibt, für die es sich lohnt , Opfer un d Leid auf sich zu nehme n — un d daß 
es gerade die Ding e sind, für die sich das Leben überhaup t lohn t — un d daß ohn e 
diese Ding e Kunst , Literatu r un d Kultu r nu r noch wie ein Handwer k zum Brot -
erwerb da sind — un d nich t meh r . . . " 12. 

In einem Aufsatz „Was die Chart a ist un d was sie nich t ist" 1 3 heiß t es: „ . . . Ohn e 
sittlich e Grundlage , ohn e eine Überzeugung , die nich t nu r eine Sache der Opportu -
nität , der Umständ e un d der zu erwartende n Vorteile ist, kan n keine technisc h auch 
noch so gut ausgestattet e Gesellschaf t funktionieren . Un d die Mora l ist nich t dazu da, 
daß die Gesellschaf t funktioniert , sonder n dazu , daß der Mensc h Mensc h bleibt . 
Un d der Mensc h wird nich t definier t durc h die Willkür seiner Bedürfnisse , Wünsche , 
Tendenze n un d Verlangen — sonder n die Mora l ist es, die dem Mensche n seine 
Grenze n setzt . . . De r Begriff der Menschenrecht e ist nicht s anderes , als die Über -
zeugung, daß auch die Staate n un d die ganze menschlich e Gesellschaf t sich unte r 
die höchst e Souveränitä t des sittliche n Empfinden s stellen , daß sie etwas Unbeding -
tes über sich anerkennen , das auch für sie verbindlich , unantastbar , heilig ist . . ." 

Un d noch einmal : Es gilt zu begreifen, „. . . daß es in der Welt un d im Leben 
auch ander e Größe n gibt als Angst un d Vortei l un d daß der Satz ,De r Zweck 
heiligt die Mittel ' . . . direk t in den Abgrund f ü h r t . . . " 14. 

In diesem ideellen Zusammenhan g kan n die „Erklärung von Franken" ver-
stande n werden , eine erste fundamentale Aussage des tschechische n Exils, welche 
die Maßstäb e einer Unteilbarkei t der Menschenrecht e auch an die jüngste tschechi -
sche Geschicht e anlegte . 

In der oberfränkische n Ortschaf t Franke n liegt das „Pfarrer-Hacker-Haus" , 
ein Bildungs- un d Freizeitzentru m der sudetendeutsche n Ackermann-Gemeinde . Hie r 
trafen sich vom 23. bis 26. Februa r 1979 auf Initiativ e des OPU S BONUM , einer 
Gemeinschaf t tschechische r Exil-Katholike n  15, Persönlichkeite n verschiedene r philo -
sophische r un d politische r Überzeugun g aus dem tschechische n Exil. Am End e dieses 
„Symposiums " wurde n die Grundaussage n in der „Erklärun g von Franken " 

12 Das sog. „politisch e Testament " von Jan Patočk a ist abgedruck t in: Křesťané a 
Chart a '77; Výběr dokument ů a textů [Die Christe n und die Chart a '77. Eine Auswahl 
von Dokumente n und Texten] . Hrsg. vom Opus Bonum e. V. bei INDE X (Förder-
gemeinschaf t tschechoslowakische r Literatu r außerhal b der Tschechoslowake i e.V.). 
Köln 1980. Reihe „doba " Bd. 7, 39 ff. Das Testamen t hat das Datu m vom 8. 3. 1977 
und trägt die Überschrift : Co můžem e očekávat od Chart y '77 [Was wir von der 
Chart a '77 erwarten können] ; deutsch e Übersetzun g vom Verf. 

1 3 E b e n d a 30 ff. ist der Aufsatz: Čím je a čím nem ' Chart a '77 [Was die CHART A '77 
ist und was sie nicht ist] veröffentlicht ; er trägt das Datu m vom 7. 1. 1977. 

14 Testamen t (s. Anm. 12) 43. 
15 Das OPU S BONU M wurde als katholisch e Laienorganisatio n — vergleichbar der 

sudetendeutsche n Ackermann-Gemeind e — 1972 gegründet . 1979 wurde der Sitz von 
Frankfur t nach Münche n verlegt. Vorsitzende r ist der letzte Abt des Benediktincr -
klosters Břevnov, Dr . Anastaz Opasek. Das OPU S BONU M beruft sich auf das geistige 
Erbe des Initiator s der neuzeitliche n christliche n Kultu r in den böhmische n Ländern , 
Prof. Josef Floria n (1873—1941). In Franke n haben seit 1978 7 Seminar e stattgefun -
den. 
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zusammengefaßt 16. Di e Kernsätz e lauten : „. . . Nac h dem Jahr e 1945 wurden in 
der Tschechoslowake i Millione n Mensche n deutsche r Nationalitä t außerhal b der 
Gesetz e gestellt. Da s Prinzi p der Vergeltun g siegte über das Prinzi p der Gerechtig -
keit un d des Rechts . Nac h dem Februa r 1948 wurde n diejenigen [tschechischen ] 
Bürger, in dene n die Diktatu r eine politisch e Oppositio n gegen den Kommunismu s 
sah, außerhal b der Gesetz e gestellt. Un d in den folgenden Jahre n galt dies für alle, 
die kritisch gegenüber der herrschende n totalitäre n Mach t auftrate n — bis nach dem 
August 1968 schließlich zusamme n mit den andere n Bürgern auch ein großer Teil 
der Kommuniste n selbst betroffen war . . . Ein e demokratisch e Perspektiv e ist . . . 
ohn e Überwindun g dieses Prinzip s nich t möglich . . ." 

VI. 

Was die „Erklärun g von Franken " im grundsätzliche n angesproche n hatte : 
die Unteilbarkei t der Menschenrecht e un d die strikte Absage an alle Versuche, das 
Prinzi p der „Ausschließun g aus der Rechtsordnung " nach Belieben anzuwenden , 
„ohn e die Frag e nach Schuld un d Gerechtigkei t überhaup t zu stellen", wurde zum 
beherrschende n Them a der einsetzende n Diskussion . 

Ein e der ersten kritische n un d polemische n Äußerungen , die sich gegen die Ver-
drängun g un d Tabuisierun g der Vertreibungsthemati k im tschechische n Volk wandte , 
wurde unte r dem Pseudony m Jan Příbram als Aufsatz mit dem Tite l „Příbě h s 
nedobrý m koncem " [Ein e Geschicht e mi t bösem Ende ] veröffentlich t ". 

Dan n wurde End e 1978 das Interess e einer breite n Öffentlichkei t in Anspruc h 
genomme n durc h die „These n über die Aussiedlung der tschechoslowakische n Deut -
schen " [Téz y o vysídlení československých Němcov] , die unte r dem Verfasser-
pseudonym DANUBIUS  ebenfalls in der Parise r tschechische n Vierteljahresschrif t 
SVĚDECTV Í (Zeugnis ) erschienen 18. Verfasser war der inzwischen enttarnte , 
verhaftet e un d nu n in der Bundesrepubli k Deutschlan d lebend e slowakische 
Historike r Jan Mlynárik . 

Wie schon aus der Überschrif t hervorging , sprach Mlynári k die Ausweisung 
unmittelba r an . E r stellte das Vertreibungsgeschehe n unte r die kritisch wertend e 
Frag e nach Gerechtigkeit und Kollektivschuld un d sprach ohn e Scheu vor bisher 
sorgfältig gehütete n Tabu s auch die Vertreibungsverbreche n der sogenannte n „Wil-
den Phase " der Vertreibun g (von der Mairevolutio n bis zur Potsdame r Konferenz ) 
an : z. B. den Brünne r Todesmarsc h un d das Massake r von Aussig 19. 

16 Die „Erklärun g von Franken " wurde in tschechische r Sprach e u. a. in der Münchene r 
Exilzeitun g Národn í Politik a vom 4. April 1978 veröffentlicht . Den deutsche n Wort-
laut bracht e erstmals die Frankfurte r Rundscha u am 2. Mär z 1978. 

17 SVĚDECTVÍ , Pari s Heft 55 (3/1978 ) 384—389. 
1 3 SVĚDECTV Í Heft 57 (1/1979 ) 105—122; deutsch e Übersetzun g in: Deutschland -

Archiv 7 (1979) 712. Auszugsweise in: Im Zeiche n der Partnerschaft . Sudetendeutsch -
tschechisch e Studientagun g in Endor f v. 2.—4. Novembe r 1979. München , S. 81—88 
(Mitteleuropäisch e Quellen und Dokument e 17. Hrsg. v. Sudetendeutsche n Rat) . 

1 9 Zum Brünne r Todesmarsch , der am 30./31.Ma i 1945 begann : T u r n w a l d : Do -
kument e zur Austreibun g der Sudetendeutsche n (Sudetendeutsche s Weißbuch) . Münche n 
1951, 63 ff. — S c h i e d e r : Dokument e der Vertreibun g IV/2 1957, n. 97, S. 438. — 
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DANUBIU S verurteil t die Vertreibun g als Verstoß gegen fundamental e Men -
schenrecht e — einschließlic h des Recht s auf Heimat . De r Transfer , eine 
Katastroph e für die sudetendeutsch e Volksgruppe, bedeutet e für das tsche-
chische Volk politisch letztlic h die Zerstörun g der lebenswichtige n Stabilitä t 
in den Beziehunge n zu den beiden großen Nachbarvölkern , den Russen un d 
den Deutschen ; moralisch die Zerstörun g des Recht s un d des ganzen sittliche n 
Wertgefüges im Leben der Nation ; un d ökonomisch die Verwüstun g des Wissens 
un d des Gespür s für materiell e Werte , wobei an das Verkomme n ganzer Export -
zweige, an die Versteppun g landwirtschaftliche n Boden s un d an die Verödun g der 
ehemal s deutsc h besiedelte n Randgebiet e erinner t wurde . 

Im letzte n ging es also auch DANUBIU S um die in tschechische m Name n ver-
letzte n Menschenrecht e — un d um eine historisch e Schuld . 

Di e in ihre n Werturteile n deutlic h akzentuierte n un d in einigen Passagen pole-
mische n Aussagen des DANUBIUS , der als Slowake das Geschehen e nich t so aus 
unmittelbare r Betroffenhei t beurteilt e wie viele Tschechen , wurde n zum Ausgangs-
punk t der nu n einsetzende n Kontroversen , deren publizistisch e Bühn e zunächs t vor 
allem die Parise r Zeitschrif t SVĚDECTV Í wurde 2 0 . 

Sie umfaßt e Aspekte des nationale n Selbstverständnisse s („Nestbeschmutzung" ) 
un d pragmatisch e Gesichtspunkt e („belaste n wir uns nich t mi t dem Aufreißen 
alte r un d zum Teil schon verheilte r Wunden!" ) ebenso wie die geschichtsphiloso -
phisch e Frag e nach Sinn un d Aufgabe der Geschichtsforschun g als kritisch e Wertun g 
des Geschehene n („Schulmeister n děr Geschichte" , „Dämonisierun g der Vergan-
genheit" , „Deutun g der Geschicht e ex post") . Es taucht e auch die alte Frag e nach 
dem „Sinn " der tschechische n Geschicht e auf, die Alternativ e zwischen einer „deut -
schen " ode r „russischen " Karte , die von der tschechische n Politi k auszuspiele n sei, 
un d natürlic h auch die Frag e nach der Roll e der Deutsche n in der Erste n Tschecho -
slowakei, d. h. nach dem Sudetenlan d als dem Ursprungslan d des Nationalsozialis -
mus 2 1. 

So schieden sich an DANUBIU S die Geister . De r Vorwurf eine r Bagatellisie-
run g der deutsche n Protektoratspoliti k als entscheidende r Wegbereitun g un d Voraus-
setzun g für die Vertreibungsplän e wurde einer der wichtigsten Angriffspunkte 
gegen DANUBIUS . 

Einige ander e — auch in der offiziellen Behandlun g des Thema s wiederkehrend e 
— Argument e betrafe n die Übertragun g der Verantwortun g für die Ausweisung 
an die Alliierten , die Charakterisierun g der Vertreibun g als geschichtlich e Not -
wendigkeit , nämlic h als revolutionäre n Akt, un d auch den Hinweis , daß es schließ-
lich weder im tschechische n noch im polnische n Interess e liege, die Aussiedlung 
rückgängig zu machen . 

Zum Massaker von Aussig vom 31. Juli 1945: T u r n w a ld : Weißbuch 1951, 121 ff. — 
S c h i e d e r : Dokument e IV/2 1957, n. 53, S. 282 ff. 
Vor allem die Heft e 57 (1/1979) , 59 (3/1979 ) und 60 (1/1980) . 
So etwa Milan H ü b 1, dessen Kritisch e „Glosse n zu den DANUBIUS-These n über 
die Aussiedlung der Deutschen " ohne Wissen des Autors im SVĚDECTV Í Heft 58, 
S. 387 veröffentlich t wurden . Hüb l hatt e 1968 am „Trialog " teilgenommen . 
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VII . 

Zu den weniger zahlreiche n Äußerunge n zu den DANUBIUS-Thesen , die über 
ein einfache s Pr o un d Contr a hinausginge n un d zu eine r differenziertere n Positio n 
gelangten , gehörte n die des Reformsozialiste n Zdeněk  Mlynář,  eines hohe n KP -
Funktionär s — übrigen s von 1950—1955 währen d des Jura-Studium s an der 
Moskaue r Komonosow-Universitä t Konsemeste r von Michai l Gorbatscho w un d mit 
ihm befreundet 2 2 —, der in der Dubcek-Är a tschechische r Spitzenpolitike r wurde , 
als Mitinitiato r der CHART A '77 ins Exil gehen mußt e un d in Wien lebt ; er war 
auch Mitauto r der „Erklärun g von Franken" . 

Mlyná ř übernah m keineswegs ohn e weiteres die von ihm als nationalistisc h 
abgelehnte n Überlegunge n des DANUBIUS , kritisiert e aber auch wesentlich e Teile 
der DANUBIUS-Kritike r 2 3. 

Auch er will von einem „Schulmeistern " der Geschicht e nicht s wissen. Doc h 
gerade diese Haltun g dar f nich t zu dem Schlu ß führen , „da ß ich nich t imstand e 
wäre zu sagen, was die Akteure nich t ode r was sie schlech t gemach t haben . Selbst-
verständlic h läßt sich das, was geschehen ist, nich t rückgängig machen , Aber das 
bedeute t doch nicht , daß das, was geschehen ist, nich t kritisier t werden darf!" 

Auch für Mlyná ř bestan d das zentral e Proble m „im Widerstrei t der Grundsätz e 
von Gerechtigkei t un d Rech t auf der einen un d den Grundsätze n von Vergeltun g 
un d Kollektivschul d auf der andere n Seite". 

D a es Mlyná ř — un d das mach t seine Aussage bedeutsa m — nich t um das 
Interess e der Fachhistorike r geht, sonder n um das „moralisch-politisch e Bedürfnis " 
der Gesellschaft , trägt auch die Vertreibun g für ihn vor allem das Stigma einer 
Zerstörun g des Wertsystems. Diese r Werteverfal l kan n nich t politisch ode r natio -
na l eingegrenz t werden : „Von der Leugnun g grundlegende r Menschenrecht e für 
fast ein Viertel der Bevölkerun g bis zur Konfiskatio n aller Recht e für die Gesamt -
heit der Einwohne r ist ein verhältnismäßi g kleine r Schr i t t . . . " 

Dahe r sieht Mlyná ř den „totale n Werte verfall" in der nazistische n Unter -
drückun g ganzer Völker bis zum Genozi d an den Jude n ebenso wie in der Massen -
tötun g der Zivilbevölkerun g durc h Luftangriffe , in den Aktione n des Klassen-
kampfe s der Sowjetunio n in den Jahre n der Kollektivierung , im stalinistische n 
Terro r im Reich e des GULA G — un d in der Vertreibung . 

VIII . 

Di e öffentlich e Erörterun g der Vertreibung , die durc h die Polemi k um die 
DANUBIUS-These n eine Intensivierun g erlangte , aber tiefere Wurzeln hatt e — so 
vor allem wie erwähn t in der CHARTA-Bewegung , besonder s durc h den ersten 

2 2 M l y n á ř , Zdeněk : Mein Freun d Gorbatschow . Rhein . Merkur/Chris t u. Welt, Nr . 18 
v. 28. 4. 1985 bracht e auszugsweise den Artikel, den Mlyná ř für das KPI-Orga n „Unita " 
verfaßt hatte . Zd. Mlyná ř wurde als Inside r der Prager Ereignisse von 1968 im deut -
schen Sprachrau m vor allem bekann t durch sein Buch „Nachtfros t Erfahrunge n auf 
dem Weg vom realen zum menschliche n Sozialismus". Köln-Frankfurt/M . 1978. 

2 3 Ein Beitrag vom 5. 4. 1979, abgedruck t in SVĚDECTV Í Heft 58, S. 396 ff. 
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Sprecher , den Philosophe n Jan Patočk a (1907—1977)2 4 —, fand nich t nu r im Exil 
sonder n auch in der ČSSR selbst ein breite s Echo . Di e Menschenrechtsdiskussio n 
un d die — z. T. von ihr abgeleite t — kritisch e Auseinandersetzun g mit der natio -
nalen Geschicht e un d mit dem tschechoslowakische n Staa t nach 1918 dauer t bis in 
die Gegenwar t an **. 

Substantiell e Diskussionsbeiträg e — z. T . aus der ČSSR stammen d —, vor allem 
Aufsätze einer jüngeren Historikergeneration , die sich mit dem deutsch-tschechi -
schen Verhältni s seit 1918, der Frag e nach Natio n un d Vaterlan d un d der Genes e 
des Ausweisungsgedanken s befaßten , wurde n von einem Historikerkollektiv , das 
sich den Name n BOHEMU S gab, zu einer Samizdat-Schrif t zusammengefaßt . 
Diese r Sammelschrif t fügte die Historikergrupp e BOHEMU S einen Essay „Sta -
novisko k odsun u Němc ů z Československa " [Stellungnahm e zur Aussiedlung/ 
Abschub der Deutsche n aus der Tschechoslowakei ] hinzu , der Anfang 1980 im 
„Práv o Lidu" , dem Organ des sozialdemokratische n Exils, erschien un d als 
BOHÉMUS-Studie  „Ein Wort zur Aussiedlung" auch in deutsche r Sprach e be-
kann t wurde 26. 

Diese Studi e behandelt e nach einer Einleitun g über die „Moralisierun g der 
Geschichte " in den einzelne n Abschnitte n das Zusammenlebe n von Tscheche n un d 
Deutschen , den „Charakter " des Zweite n Weltkrieges, der zunächs t ein anti -
faschistische r Krieg war, dan n aber einen antideutsche n Charakte r annahm , die 
Entstehun g der Vertreibungspläne , die Durchführun g der Ausweisung un d die 
Folgen . 

Historische , rechtliche , ethische , politische , sozio-ökonomisch e Aspekte wurden 
angesprochen . Als Folge wurde herausgestellt : „Di e Aussiedlung beraubt e die 
böhmische n Länder , Wiege tschechische r un d deutsche r Kultur , einer ihre r Kompo -
nenten , macht e sie ärme r . . . Da s tschechisch e Denke n verlor seine traditionell e 

24 S.Anm. 12. 
2 5 Anregungen und Bereicherun g erfuhr die Diskussion durch das Bolzano-Jubiläu m 1981 

(200. Geburtsta g des Prager Priesterphilosophe n und Sozialethikers) . Jan Patočk a hatt e 
schon währen d des Prager Frühling s in einem Artikel über den „Sinn des Heute " 
[Smysl dneška] , dessen wesentliche Gedanke n auch deutsch erschienen : „Da s Dilemm a 
in unserem nationale n Programm : Jungman n und Bolzano " (Postylla Bohemic a 1/1972) 
auf die beiden Entwicklungslinie n im tschechische n Nationalbewußtsei n u. politische n 
Denke n hingewiesen: die auf J. G. Herde r und J. Jungman n zurückgehend e Linie des 
Sprachnationalismus , von dem her auch die Staatsgründun g von 1918 erfolgte, und die 
von B. Bolzano ausgehende , der das Proble m von Volk und Natio n als ein „ausschließ -
lich moralisches " verstand und für den die Liebe zu Volk und Vaterland eine sozial-
ethische war. Durc h Pet r Pithar t wurde nach dem Tode von Patočk a das Them a auf-
gegriffen und vertieft, als er im SVĚDECTV Í Heft 59 (3/1978 ) 445—464 den Beitrag: 
Pokus o vlast: Bolzano , Rádi , Patočk a a my v roce 1979 [Ein Versuch über das Vater-
land : Bolzano , Rádi , Patočk a und wir im Jahr e 1979] veröffentlicht e und die Dis-
kussion dahingehen d erweiterte , daß nun auch die Kritik an der Stäatsgründun g von 
1918 und dem Selbstverständni s der Ersten Republi k einbezogen wurde. 

2 6 Die BOHEMUS-Studi e wurde als Beilage zur Folge 1/1981 des Právo Lidu, der sozial-
demokratische n Exilzeitung , veröffentlicht . Die BRÜCKE , das Organ der sudetendeut -
schen Seliger-Gemeinde , bracht e eine deutsch e Übersetzun g in ihrer Folge vom 15. Mär z 
1980. 

2» 
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Verbindun g zur deutsche n idealistische n Philosophi e un d Geisteswissenschaft , es 
verfiel einem seichten Positivismus , es verlor an wirksamer Widerstandskraf t . . . " 

De n größte n Mange l sieht BOHEMU S abschließen d darin , daß die tschecho -
slowakische Demokrati e weder vor noc h nach den Krisen un d Katastrophe n ein 
Konzep t zur Lösun g der deutsch-tschechische n Frag e hatte , für ein konstruktives , 
partnerschaftliche s Zusammenlebe n im gemeinsame n Staat . Bei Kriegsend e erlagen 
dan n alle Parteie n einer Massenpsychos e un d „gingen den populäre n Weg der 
Aussiedlung, der Beschlagnahm e von Eigentu m un d Boden , der Aberkennun g der 
bürgerliche n Recht e für die ganze Volksgruppe. Sie wollten aus der Ausweisung 
politische s Kapita l schlagen . Die s aber gelang nu r einer Partei ; mi t den andere n 
wurde bald nach bewährte m Muste r verfahre n . . . " 

Auch die BOHEMUS-Studi e wurde lebhaft diskutiert . Übe r 40 Leserstimme n 
grundsätzliche r Art veröffentlicht e „Práv o Lidu " noch 1980. Unte r den Autore n . 
befande n sich Historiker , Juriste n un d Philosophen , vorwiegend Tscheche n — so-
wohl aus der ČSSR als auch aus dem gesamten Exil —, aber auch Deutsche , Mit -
glieder der SdP , Vertrete r der Seliger-Gemeind e u. a. 

IX . 

So stande n zu Beginn der 80er Jahr e Frage n des tschechische n Selbstverständ -
nisses im Hinblic k auf die Staatskonzeptio n von 1918 sowie generel l die Mittel -
europa-Themati k — etwa bei Milá n Kunder a ode r Václav Havel 2 7 — ode r die 
Friedensfrag e 2 8 stärke r im Vordergrun d der Diskussion . 

Da s 40-Jahres-Gedenke n des Jahre s 1985 mi t der Rückerinnerun g an Kriegs-
end e un d Wiederherstellun g des tschechoslowakische n Staate s schein t nunmeh r auch 
die Vertreibungsthemati k zu aktualisieren . Im Samizda t erschien von dem euro -
kommunistische n Oppositionelle n Lubo š Kohou t eine biographisch e Studi e über 
Eduar d Beneš, welche dessen Politi k verteidigt un d die DANUBIUS-These n über 
die Vertreibun g scharf kritisiert 2 9. 

Intensi v aufgegriffen wird im Zusammenhan g mi t dem Kriegsend e die Frage , 
ob der böhmisch-mährisch e Rau m von den Truppe n der Vereinigten Staate n oder 
von der Rote n Armee besetzt werden sollte — un d wer dafür verantwortlic h zu 
mache n wäre, daß sich Genera l Patto n wieder nach Bayern zurückzog , obwoh l er 
mit seinen Truppe n bereit s End e April 1945 bis zur Lini e Karlsbad-Budweis-Lin z 
vorgestoßen war, währen d die Rot e Armee erst nach der Kapitulatio n zwischen 
8. un d 11. Ma i die böhmische n Grenzgebiet e überschritt . Di e Münchene r Exilzeitun g 
„Národn í Politika " veröffentlich t nich t nu r eine weniger bekannt e amerikanisch e 
Mitteleuropakart e vom Frühjah r 1944, in der Süddeutschland , Thüringen , Sachsen 
un d Schlesien bis zur Oder'(! ) sowie ganz Böhme n un d Mähre n deutlic h bezeichne t 

2 7 Z. B. SVĚDECTV Í Heft 74 (1/1985 ) 331. 
2 8 Die Friedensfrag e stand im Mittelpunk t des vom OPU S BONU M vom 24.—27. No -

vember 1983 in Franke n veranstaltete n Symposiums . Veröffentlich t wurde das Materia l 
in: Mír , mírové hnutí , křesťanská etika [Friede , Friedensbewegung , christlich e Ethik] . 
Zusammengest . v. Milán Schulz. Hrsg. v. OPU S BONUM . Münche n 1984. 

2 9 Hinwei s in der Mai-Folg e 1985 der Národn í Politika . 
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sind als Territorie n „t o be occupie d by Americans " 30, sonder n zitier t auf der 
Titelseit e auch aus den Memoire n Pattons . Ander s als bei Ivan Pfaff in dem 
FAZ-Artike l „Eisenhower s schwerster Fehler ; wie die Tschechoslowake i für den 
Westen verloren ging" 3 1 wird vor allem Eduar d Beneš für die Besetzun g durc h 
die Rot e Armee — mit allen Folgen — verantwortlic h gemacht , weil er durc h sein 
planmäßige s Vorgehen verhinderte , daß die Westmächt e das Lan d befreiten : 
„Unse r Schicksa l wäre ein völlig andere s gewesen . . . Möglich , daß die Tschecho -
slowakei für eine gewisse Zei t geteilt.worde n wäre; aber schließlich hätt e sie das-
selbe Schicksa l gehabt wie etwa Österreich.. . 3 2 . " 

Abschließen d soll noc h einma l die Ausweisung angesproche n werden : Di e er-
wähnt e Mai-Folg e der Národn í Politik a verdien t Beachtung . Sie veröffentlich t 
— im Rückblic k auf die 40 Jahr e — nich t nu r Erinnerunge n eines Tschechen , der 
12jährig 1938 nach Pra g kam un d die Protektoratszei t erlebte , sonder n auch aus 
dem Sudetendeutsche n Weißbuch in Übersetzun g die Aussage des Prage r Deutsche n 
A.W. über die fürchterliche n Ausschreitunge n gegen die Deutsche n im Ma i 1945 3 3 

un d stellt ihne n die peinlich-beschönigende n Darstellunge n offizieller tschechische r 
Publikatione n gegenüber 34. 

* 

So ergibt eine zusammenfassend e Feststellung : 

1. Fü r einen großen Teil zumindes t des tschechische n Exils — aber nich t nu r für 
dieses — ist die Ausweisung der Sudetendeutsche n kein Tabu mehr . 

2. Di e Wertediskussio n un d das Bekenntni s zu unteilbare n Menschenrechte n ha t 
— besonder s durc h die Bewegung der CHART A '77 — ein hohe s Nivea u erreicht . 

3. Di e aus dem 19. Jahrhunder t überkommene n Problem e der deutsch-tschechi -
schen Nachbarschaf t in den böhmische n Länder n werden bei aller Pluralitä t un d 
Differenzierthei t der Auffassungen auf tschechische r Seite weitgehen d unvorein -
genomme n erforsch t un d erörtert , so daß sich manch e deutsch-tschechische n Ge -
meinsamkeite n ergeben . 

4. Di e Frag e einer Wiederherstellun g des durc h die Ausweisung un d Enteignun g 
von Millione n un d durc h Vertreibungsverbreche n verletzte n Recht s wird im gegen-
wärtigen Stan d der Diskussion allerding s kaum gestellt. 

3 0 E b e n d a ; seinerzeit veröffentlich t in: Newsweek v. 10. April 1944. 
3 1 FAZ v. 23. 2. 1985; dazu: Ivan Sviták in der Národn í Politik a Mai/1985 : Eisenhowcrov a 

chyba — nebo Benešův záměr [Eisenhower s Fehle r oder Benešs Absicht] ? 
3 2 Beitrag von Vladimír Valenta auf der 1. Seite der Národn í Politika . 
3 3 T u r n w a l d : Weißbuch 1951, n. 14, S. 26 ff. 
3 4 Vor allem aus der Zeitschrif t Vlasta 14/1985, wonach z.B. „der Abschub unte r den 

Blicken der ganzen Welt unte r ständiger Überwachun g (dohled ) westlicher Journalisten , 
Politike r und verschiedene r caritative r Institutione n vor sich ging . . . " 



A C K E R M A N N , C A N T E R B U R Y T A L E S 
U N D W I T T E N W I L E R S R I N G 

Der spätmittelalterliche Krisengedanke in der Literatur 

Von John M. Clifton-Everest 

Unter Historikern kann sich der Literaturwissenschaftler eines gewissen Vorteils 
erfreuen, was den Gebrauch des Wortes „Krise" betrifft. Für ihn bleibt der Begriff 
letzten Endes subjektiv. Er braucht keine umfangreichen Urkunden nach objektiven 
Anzeichen eines sozialen Verfalls durchzustöbern, oder mühevoll gewonnene und 
spärlich verfügbare Handelsstatistiken mit dem Computer zu bearbeiten, um eine 
möglicherweise umstrittene Definition des Begriffes für das 14. Jahrhundert ent-
weder zu rechtfertigen oder zu entkräften. Er braucht sich auch nicht allzuviel um 
die geographischen Unterschiede zu kümmern, wonach für den Historiker das eine 
Gebiet einen Aufschwung zeigen kann, während das andere im Niedergang begriffen 
ist. Die europäische Literatur des Spätmittelalters ist wohl internationaler und 
geographisch weniger unterschieden als die des Hochmittelalters (von der Sprache 
natürlich abgesehen). Der Literaturwissenschaftler braucht lediglich bei diesem oder 
jenem Dichter einen Krisengedanken, das Empfinden einer Krise, festzustellen, und 
da hat er schon seine Krise! Das Objektive seiner Wissenschaft gilt dann dem mög-
lichst tiefen Ergründen und Erklären solcher einzelnen Krisenerscheinungen; er muß 
sich keine großen Sorgen um die Anwendbarkeit eines von außen herangebrachten 
und mehr oder weniger schon definierten Begriffes machen. 

Dieser Schein der Einfachheit jedoch trügt. Tatsächlich muß der Literaturwissen-
schaftler zuerst so vorgehen, um die Einzelheiten jedes derartigen persönlichen 
Krisengedankens aufzudecken und zu interpretieren. Wer aber auch Literaturge-
schichte betreiben oder die Eigenschaften einer ganzen Epoche von ihrer Literatur 
hier erfassen will, muß weiter gehen. Und gerade weil das Krisenempfinden eines 
Dichters eine persönliche Angelegenheit ist, darf man nur mit äußerster Vorsicht 
allgemeingültige Schlüsse daraus ziehen. Es handelt sich hier nämlich nie um eine 
faßbare soziale Erscheinung, sondern um die Meinung eines Individuums, auch 
wenn dieses oft nur in einer Tradition schreibt und die geläufigen Topoi benutzt. 
Wir bekommen eine persönliche Stellungnahme zu lesen, die Untersuchung eines 
Problems, das der Dichter nicht nur gründlich durchdachte, sondern auch schöpfe-
risch weitergestaltete und vielleicht auch hinter Metaphern und Allegorien ver-
steckte. Der Schriftsteller ist natürlich in keinem Zeitalter repräsentativ. Er ist fast 
immer zu intelligent, zu sensibel, zu tiefsinnig, ja manchmal zu exzentrisch oder 
neurotisch, um nicht auf die Unsicherheiten seiner Zeit viel schärfer zu reagieren als 
die meisten. Und wenn wir ihn gerade deswegen gern als Barometer seiner Zeit 
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verwenden — oft nur mangels eines besseren —, so dürfen wir das Persönliche in 
seinen Aussagen nie unberücksichtigt lassen. Von einem modernen Schriftsteller 
wissen wir meistens so viel, daß es dem gewissenhaften Forscher nicht schwerfällt, 
das Persönliche und den Zeitgeist auseinanderzuhalten. Im Hochmittelalter dagegen 
sieht es ganz anders aus. Vor dreißig Jahren veröffentlichte Gottfried Weber ein 
wichtiges Buch mit dem Titel Gottfrieds von Straßburg „Tristan" und die Krise 
des hochmittelalterlichen Weltbildes um 1200 l. Über Gottfried von Straßburg 
selber wissen wir so gut wie nichts. Und die Krise, die er im Konflikt zwischen der 
Liebe und der Gesellschaft eindeutig spürte — wobei Gott anscheinend auf beiden 
Seiten zugleich stand —, konnte der verdiente Germanist mit aller Berechtigung zu 
einer existenziellen Krise der ganzen Epoche ausbreiten, ohne sich über die Erfah-
rungen Gedanken zu machen, die Gottfried auf dem Gebiet der Liebe, des Ehebruchs 
oder gar der Liebestränke gemacht haben könnte. Im Spätmittelalter aber ist das 
realpsychologische Element nicht immer ohne weiteres auszuschließen. Hier wissen 
wir zwar viel, aber noch nicht genug. So wissen wir z. B., daß Geoffrey Chaucer eine 
Frau hatte, und wir ahnen auch aus mancher Textstelle, daß er diese Ehe zumindest 
zeitweilig als lästig empfand. Inwiefern aber dürfen wir seine vielen verzweifelten 
und sarkastisch-ironischen Äußerungen zum Ehestand eher auf dieses Unheil zu-
rückführen als auf den allgemein krisenhaften Übergang vom romantischen amour 
courtois zum bürgerlichen Eheorden? So glauben wir auch zu wissen, daß Johann 
von Tepl, der Dichter des Ackermann aus Böhmen, tatsächlich seine Frau frühzeitig 
verloren hat. Dies wurde ihm zum Anlaß für eine breitangelegte disputatio über 
den Wert des menschlichen Lebens überhaupt und seine Vergänglichkeit. Aber in 
der resultierenden disputatio der Wissenschaftler spielt dieses mutmaßlich auto-
biographische Element eine interessante Rolle: wer das Werk eher als rhetorisches 
Experiment betrachtet, legt keinen Wert auf das Persönliche, leugnet es sogar; wer 
aber meint, dem Dichter ginge es vor allem um Krise und Streit, ist geneigt, dem 
Tod der Frau große Bedeutung beizumessen. Hier sieht man, daß die allgemein-
gültige Krise von der persönlichen nicht ganz zu trennen ist. In der Literatur des 
Spätmittelalters gibt es eine Fülle ähnlicher Schwierigkeiten. 

Das Spätmittelalter als Krisenzeit? Eine Krise solcher Art, die subjektive Krise, 
die der einzelne aus seinem eigenen Leben und seiner Lage heraus empfindet, läßt 
sich in jeder Zeit finden, wo Dichter über ungelöste Probleme der menschlichen 
Existenz nachgrübeln, und erst recht im Mittelalter, dessen Christentum eine we-
senhaft krisengeladene Eschatologie bietet. Nach einer solchen Auffassung ist das 
Leben auf der Erde sozusagen wie eine von Gott geschaffene Krise für die erbar-
mungswürdige Menschenseele, weil jeder ihrer Schritte den Unterschied zwischen 
redemptio und damnatio bedeuten kann. Der Versuchung und der Sünde in tiefster 
Unwissenheit ausgeliefert, tappt sie im Dunkeln durch eine Welt, die als eine Art 
moralischer Prüfstand Gottes dient. Und zu jeder Zeit kann der Test aufgehoben 
und können die Löhne verteilt werden, ewiges Leben oder ewige Pein. Je nach 
Standpunkt kann man Krisen verschiedenster Art im Mittelalter aufdecken. Gott-
fried Weber war nicht der einzige, der in der Literatur der mittelhochdeutschen 

1 Stuttgart 1953. 



24 Bohemia Band 26 (1985) 

Blütezeit eine Krise reflektiert sah. Aus neuester Zeit stammt ein Buch mit dem 
Titel: Gral. Die hochmittelalterliche Glaubenskrise im Spiegel der Literatur2. 

Angesichts solcher Tatsachen kann der Literarhistoriker sich doch nach einem 
streng objektiven Krisenbegriff sehnen, der seinem eigenen Tappen im Dunkeln 
den Weg weisen könnte. 

Wer sich aber in der spätmittelalterlichen Literatur gut auskennt, wird das 
krisenhafte Verzweifeln, das so manchen Dichter ergreift, kaum bestreiten. Es be-
fällt nicht alle, jedoch viele, und dies ist somit doch gewissermaßen eine statistische 
Feststellung, die aber nicht mit Zahlen, sondern höchstens mit der Anhäufung von 
Beispielen zu beweisen wäre. Dieses Krisengefühl darf man auch nicht quantitativ 
mit dem des Hochmittelalters vergleichen, denn die Literatur im Spätmittelalter ist 
auf jedem Gebiet viel umfangreicher. Im 14. Jahrhundert schrieb man über viele 
Dinge, die im 12. nie auf Pergament kamen. 

In der Regel spricht man von drei Hauptthemen, die den Krisengedanken des 
Spätmittelalters besonders kennzeichnen. Diese sind: Liebe und Ehe, Sündhaftigkeit 
des Menschen und Tod. Alle drei, besonders aber die beiden letzten, hängen natür-
lich eng miteinander zusammen. 

Das erste Thema hat seine Ursache im Scheitern des alten adligen Konzepts von 
der veredelnden Minne an den fortschreitenden sozialen Wandlungen der Zeit. Die 
allmählich aufsteigende Bürgerklasse hatte weder die Muße noch den Willen, aus 
der Minne eine Art moralisch-literarisches Spiel zu machen, wie es die höfische 
Gesellschaft tat, und die althergebrachten ethischen Normen des Adels wie Ritter-
ehre und Dienst blieben dem neuen Mittelstand im wesentlichen fremd, so sehr er 
auch manchmal die entsprechenden Bräuche nachäffte. Ohne diese Normen jedoch 
— auch beim Adel gerieten sie langsam in den Hintergrund — war die Realität 
nicht mehr zuzudecken, und der Eros entblößte sich als vulgärer Trieb, dem über-
haupt nichts Tugendhaftes anhaftete — ganz im Gegenteil. Aber noch hat die neue 
Klasse, die dem Adel den kulturellen Vorgang abstreiten wird, keine eigene The-
matik und Tradition, sie muß noch mit dem niedergehenden Kulturgut arbeiten, 
das ihren keimenden Interessen und Problemen nicht entspricht. So kann sie vor-
erst nichts anderes als nachahmen, um mit den alten adligen Konzepten dem eigenen 
wachsenden Selbstbewußtsein und der Selbstachtung stolz Nachdruck zu verleihen. 
Bei den adligen Dichtern finden sich Minneparodien schon früh, wie z. B. bei Neid-
hart von Reuenthal, und sie reichen noch bis in die Neuzeit hinein: Hermann von 
Sachsenheim 3, Cervantes. Sie werden aber auch von dem Bürgertum aufgegriffen. 
Der Adel parodiert vorzugsweise sich selber und seinen Abfall von der hohen Minne, 
indem er den Ritter schildert, der erfolglos um ein ihn spöttisch abweisendes Bauern-
mädchen wirbt. Die bürgerliche Dichtung dagegen — die Zahl der Dichter, die ent-
weder aus dem Mittelstand stammen, für ihn schreiben, oder ihm sonstwie nahe-
stehen, wächst ständig — verlegt den ganzen Vorgang unter die Bauern, d. h. die 
höfischen Bräuche werden dort geschildert, wo sie einfach keinen Sinn haben, weil 

2 H. B a y e r. 2 Bde. Stuttgart 1983. 
3 Z. B. „von der Gras Metzen". Liederbuch der Klara Hätzlerin. Nachdr. Berlin 1966, 

279 ff. 
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die Handelnden eben den Inbegriff der unadligen Abkunft darstellen; nur der völlig 
amoralische Charakter ihres Sexualtriebes kommt dadurch zum Vorschein. Aber 
daneben tritt bald ein neues ethisches Element auf: Da der unedle Geschlechtstrieb 
selber nichts Ethisches hervorbringen kann, muß man ihm das Ethische aufpropfen, 
und zwar als Lehre. Und das tut dann die bürgerliche Dichtung literarisch-didaktisch 
in Hülle und Fülle. Der Eros wird in die Ehe gebannt. Es entsteht eine Reihe von 
Texten, die die sinnliche Liebe als moralisches Problem darstellen und die Ehe als 
dessen Lösung propagieren, um dann ganz praktisch, aber mit langweiliger Aus-
führlichkeit, auf alle notwendigen Bedingungen, die wirtschaftlichen wie die mora-
lischen, zur Führung einer erfolgreichen Ehe einzugehen. Man denke an Albrecht 
von Eyb oder in Frankreich an Eustache Deschamps 4. 

Am deutlichsten sieht man diese zwei Elemente, Parodie auf das Alte und lang-
sames Sichdurchsetzen des Neuen, in Heinrich Wittenwilers Ring (um 1410)5. Mit 
der groben Komik seines parodistischen Minnewerbens — es ist so grob, daß man 
das Wort Parodie hat ersetzen wollen 6 — ist Wittenwilers Gedicht wohl das erfolg-
reichste dieser Art in deutscher Sprache und unverkennbar für eine bürgerliche Le-
serschaft bestimmt. Mit seinem Treiben häuft der bäuerliche Liebhaber Bertschi 
Triefnas nur Schande auf sich und seine Geliebte, und niemand kann sich darüber 
täuschen, daß es ihm ausschließlich darum geht, das Mädchen zu besitzen. Einen so 
moralischen Schritt wie eine Ehe einzugehen, wäre weder ihm noch ihr eingefallen. 
Als seine Verwandten ihn beraten wollen, können auch sie sich nicht eindeutig da-
für entscheiden. Erst der Dorfschreiber — der beste Vertreter des Gesetzes, den ein 
Bauerndorf aufbringen kann — spricht den Satz aus: 

Ist daz ein man wil und mag stät beleiben, chinder machen, weib und chinder 
füeren mit rechtvertigem guot noch got wil dienen sam ein engel keuschech-
leich, der nem ein hausfrawen ze einer chan . . . 7 

Auf diese Weise wird Bertschis erschreckender Geschlechtstrieb in die sicheren Bah-
nen einer Ehe gelenkt. Ein großer Teil des Textes erweist sich auch als Propädeutik 
zum Ehestand. 

Es ist kaum verwunderlich, daß dieser Übergang von einer sinnlos gewordenen 
höfischen Minne zur Ehe nicht reibungslos und ohne Krisengefühle ablief. Die Ein-
lenküng des Sexualtriebes in die Ehe ist, wie in der im Spätmittelalter so oft zitier-
ten Stelle aus Paulus: melior est enim nubere quam uris, lediglich eine Überwin-
dung des Bösen und deswegen noch keineswegs etwas Gutes. Außerdem konnten 
sich die Realitäten dieses bürgerlichen Ehestandes nicht mit dem schönen Bild messen, 
das die Literatur von der idealisierten höfischen Minne entwarf. Gerade die Lite-

4 A l b r e c h t v o n E y b : Ehebüchlein. Faksimile der Ausgabe von 1472. Wiesbaden 
1966. — D e s c h a m p s , Eustache: Le miroir de mariage. Ges. Werke. Hrsg. v. 
G. R e y n a u d. Bd. 9. Paris 1878 (Nachdr. 1966). 

5 Heinrich Wittenwilers Ring nach der Meininger Handschrift. Hrsg. v. E. W i e s s n e r. 
Darmstadt (Nachdr.) 1964. 

6 Vgl. W e s s e l , P. B.: Wittenwilers Ring als Groteske. WW 10 (1960) 204 ff. 
7 Heinrich Wittenwilers Ring, Prosa nach V. 3524. 
8 I Kor. 7, 9. 
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ratur löste sich sehr ungern von der alten Kultur und klammerte sich noch lange an 
die alten Traditionen, wie die Zahl der von allen gebildeten Schichten gelesenen 
Epigonenromane bezeugt. Die Unzufriedenheit mit der Ehe kommt dann am deut-
lichsten bei denjenigen Dichtern zum Vorschein, denen es weniger um Mittelstands-
didaktik ging. 

Krisen um die Liebe gab es jedoch schon im Hochmittelalter, und zwar nicht nur 
bei Gottfried von Straßburg. Walther von der Vogelweide kannte aus eigener Er-
fahrung den klassischen Zwiespalt zwischen einer hochmoralischen hohen Minne 
und einem durchaus als Naturkraft empfundenen Eros, also: zwischen einem fru-
strierenden, aber wohltuenden Sehnen und der „nideriu minne", die ihn „siech" 
machte. Gottfried dagegen erblickte eine Krise im Konflikt zwischen der Vernunft 
der menschlichen Gesetze, dargestellt vor allem in der Ehe, und der Liebe als irra-
tionaler Naturkraft, versinnbildlicht im Liebestrank. Schon bei ihm also meldet sich 
die Eheproblematik des Spätmittelalters in einem gewissen Sinne an, obwohl er 
selber die Ehe als Teil der gesetzlichen Regelung der Gesellschaft ansah und einfach 
nicht daran glaubte, eine wahre Liebe in die Ehe bannen zu können. 

In diesem Sinne ist Geoffrey Chaucer der Erbe Gottfrieds im Spätmittelalter, 
der auch gern von Liebe und Ehe schreibt. Der Unterschied zwischen den beiden 
aber liegt in der Zeit. Gottfried benutzt sanfte Ironie, um die Spaltung seiner Welt 
zu unterstreichen. Chaucers nicht weniger feine Ironie untermauert die höfischen 
Träume und Ansprüche seiner Figuren mit einer Wirklichkeit, die oft derb, immer 
aber bunt und interessant ist. Es ist oft nur das Fehlen einer solchen Wirklichkeit, 
das den früheren Werken den Anschein ruhiger Krisenlosigkeit verleiht. So baut 
Chaucer in seinem Troilus and Criseide einen effektvollen Kontrast auf zwischen 
den Versicherungen des Liebhabers, nichts gegen die Ehre der Geliebten unternehmen 
zu wollen, und seinen wahren und schließlich erfolgreichen Absichten. Und wenn am 
Schluß das Schlimmste passiert und seine Criseide ihm untreu ist, kann der Held die 
Zerstörung dieser so traumhaften Liebe einfach nicht ertragen. Voll Wut stürmt er 
in den Krieg und tötet Griechen wie kaum ein anderer auf trojanischer Seite. Ist es 
nicht die Hoffnung auf Belohnung durch eine treue Liebe, die einen Mann zu 
Heldentaten anspornen soll? Hier aber sehen wir den Verbitterten, den von der 
treulosen Dame maßlos Enttäuschten erst sein Bestes vollbringen. Das Maß der 
Ironie ist jedoch noch nicht voll: In seinem Todeswillen stößt Troilus auf Achilles, 
und infolge des letzten bösen Streichs, den ihm dessen Mutter Venus spielt, stirbt er 
durch ihn 9. Chaucer weiß auf diese Weise seinen Skeptizimus teilweise hinter Ironie 
zu verstecken und ihn zu keinem krisenhaften Ausbruch kommen zu lassen. Ein-
deutig erkennt man hier die Generation, die nicht mehr an die alten Ideen glaubt, 
von ihnen jedoch nicht lassen kann. 

Wenn Chaucer aber von der Ehe spricht, kommt seine Ironie voll zur Geltung. 
Das tut er in den Canterbury Tales, diesem klugen Durcheinander von Skurrilem 
und Frommem, von Erzählungen der hohen Minne und des tiefsten Betruges. Man 

9 Siehe im allgem. S c h a e f e r , U : Höfisch-ritterliche Dichtung und sozial-historische 
Realität. Literatursoziologische Studien zum Verhältnis von Adelsstruktur, Ritterideal 
und Dichtung bei Geoffrey Chaucer. Frankfurt 1977. 
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hat mit Recht erkannt, daß hier ein neuer Realismus aufscheint, auch wenn er un-
serer modernen Definition des Wortes noch nicht entspricht. Chaucer handhabt dies 
alles mit meisterhafter Ironie, indem er uns sozusagen Chaucer-aus-zweiter-Hand 
liefert. Nicht er ist es, der die hübschen Erzählungen und dubiosen Witze erzählt, 
sondern die Pilger. Ihre Träume, ihre Hoffnungen, ihre Frömmigkeit, ihr Sinn für 
Humor, und vor allem ihr Vergnügen am Erzählen sprechen aus ihnen, und Chaucer 
relativiert sie, er ironisiert sie, indem er uns die Charaktere seiner Pilger schildert. 
Die eine literarische Form erklärt die anderen, zeigt uns, warum es diese oder jene 
literarische Gattung gibt, wer daran Interesse oder Freude hat und so weiter. Chau-
cer distanziert sich von seiner Fiktion mit einer zweiten Fiktion, die aber auf der 
Skala der Wirklichkeit dem Leser etwas näher gerückt ist. 

Nehmen wir hier als Beispiel die bekannte Erzählung des „Wife of Bath". Sie 
ist ein Monster von einem Weib. Fünf Ehemänner hat sie schon mit ihrer Herrsch-
sucht ins Grab gebracht, und jetzt schaut sie sich gierig nach dem nächsten um. 
Möglicherweise geht er sogar in dieser Pilgergesellschaft mit, und sie muß die Ge-
legenheit ergreifen, um sich und den Ehestand ins beste Licht zu rücken. 

Sie bringt uns also eine Erzählung aus der guten alten Welt des König Artus, 
in der ein Germanist eine gewisse Parallele zu einer Nebengeschichte aus Wolframs 
Parzival erkennt10. Ein junger Ritter am Hof zwingt eine Jungfrau mit Gewalt, 
ihm zu Willen zu sein. Nun, Vergewaltigung ist natürlich kein Benehmen für einen 
Ritter, der eher verpflichtet ist, der Dame zu Willen zu sein und ihr in der Hoffnung 
auf Minnelohn zu dienen. König und Hof sind empört, der Ritter wird zum Tode 
verurteilt, erhält aber auf Bitten der Königin noch eine Chance: Wenn er innerhalb 
eines Jahres die Antwort auf ihre Frage bringen kann, soll er frei sein. Die Frage 
lautet: Was will ein Weib am meisten auf der Erde? Umsonst wandert er durch die 
Welt, niemand weiß die Lösung des Rätsels. Am letzten Tag jedoch begegnet ihm 
ein widerliches, uraltes Weib und behauptet, die Antwort zu haben. Sie stellt aber 
ihrerseits eine Bedingung: Wenn sie die rechte Antwort hat, muß er sie heiraten. Nun, 
so denkt der Ritter, alles ist besser als der Strick, und er gibt sein Ehrenwort. Ihre 
auch von der Königin akzeptierte Antwort lautet: Am meisten auf der Erde wollen 
die Weiber über ihre Männer herrschen. Wie fürchterlich! Der Ritter hat sich in-
zwischen gewandelt und ist bereit, in Zukunft seiner Dame immer zu Willen zu 
sein. Da muß er nun feststellen, daß er unter ihre Herrschsucht fallen wird. Und 
dazu ist es noch dieses ekelhafte Weib, das er zu heiraten versprochen hatte, das 
über ihn herrschen wird! Als Ritter kann er aber nicht wortbrüchig sein und fügt 
sich in sein hartes Los. Und siehe da! Sobald er sich gefügt hat, verwandelt sich das 
alte Weib feenartig in ein reizendes junges Fräulein, wie er sich nur eines hätte 
wünschen können. 

Es ist eine nette Erzählung, an der jeder Gefallen finden kann. Aber so gern sie 
alle, die Erzählerin, die Pilger und die Leser, in einer solchen Welt leben möchten, 
wo alte Weiber sich in junge verwandeln, so täuscht sich doch niemand. Das schreck-
liche „Wife of Bath" bleibt unverwandelbar; grotesk wie es ist, ist es zu nah an 
unserer Wirklichkeit, wir erkennen an ihm zu viel aus unserer Welt. Das alte Ideal 

Die Geschichte von Urjans, die Gawan in Buch X erzählt. 
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der Liebe scheiter t hier vollkommen , un d der Trau m vom höfische n Diens t um die 
Minn e einer tugendhafte n un d guten Dam e ist ausgeträumt . Un d die Ehe , die dieses 
idealistische , moralisch e Elemen t des Dienste s hätt e aufnehme n sollen, scheiter t auch 
an der furchtbare n Wirklichkeit , die den quälende n Sieg der weiblichen Herrsch -
sucht bringen würde " . Di e Erzähleri n ende t mit den Worten : 

And eek I preye Jesu shořt e hir lyves 
Tha t wol na t be governed by her wy ves; 
And olde an d angry nigard s of dispenc e 
Go d sende hem sone verray pestilence 12. 

Im Grund e ist Chaucer s Verhältni s zum Ehestan d nich t sehr viel ander s als das 
vieler andere r Dichte r seiner Zeit . Bei Wittenwile r konnte n die Bauer n bei der 
Ehedebatt e nich t entscheiden , ob die Eh e an sich etwas Gute s sei, un d der Richt -
spruch hieß nur : Wer nich t ohn e Weib leben kann , soll heiraten . De r skeptische Jo -
hanne s Hadlau b sprich t mi t Überzeugun g von den Sorgen einer Ehe , wo es an 
Gel d mangelt : Er muoz sin ein wol beraten euch man,l  der hus sol han,  er müeze in 
sorgen sten13. Oswald von Wolkenstein , der in seiner Jugen d wohl meh r an höfische r 
Minnedichtun g un d skurrilen Versen hervorbracht e als jeder ander e in einem ganzen 
Leben , sehn t sich schließlich nach der Stabilitä t einer Eh e (aber vielleicht nu r vor-
übergehend!) : 

es wer wol zeit, das ich mein s aigen kinde s geschrai elichen hör t in aine r wie-
gen gellen. 

Di e Zeite n des Minne-Idealismu s sind vorbei, wiewohl er ihne n noc h anhängt , un d 
das, was anstell e des Idealismu s kommt , ist unbefriedigen d un d der Kriti k aus-
gesetzt, eben weil es alles Idealistisch e entbehrt : 

So kan n ich der vergessen nimme r ewiklich, 
di mir ha t geben mu t uff diesem ertereich ; 
in aller werk kun d ich nich t finden iren gleich, 
auch furch t ich ser elidier weibe bellen  1 4. 

Di e Nachteil e dieses bürgerliche n Ehestandes , der vom moralische n Standpunk t 
nicht s meh r als eine Zügelun g der unvermeidliche n geschlechtliche n Trieb e war, la-
gen auf der Hand , un d die Schriftstelle r des 14. Jahrhundert s zögerte n nicht , ihne n 
literarische n Ausdruck zu verleihen . Freilic h werden die praktische n Problem e der 
Eh e im Hochmittelalte r nich t wesentlich ander s gewesen sein. Nu r waren sie damal s 
nich t Gegenstan d der Dichtung . Di e neue n volkssprachigen Literature n jener Zei t 
waren nich t für Banale s geschaffen. 

1 1 Die Literatu r über die sogenannt e „marriag e debatě " bei Chauce r ist kaum noch über-
sichtlich ; vgl. aber B r e w e r , D.S. : Love and marriage in Chaucer' s poetry . MLR 
(1954) 451 ff. 

12 Complet e works of Geoffrey Chaucer . Hrsg. v. W. W. S k e a t. Londo n 1973, 581 
(Wife of Bath' s tale, V. 1261 ff.). 

1 3 In : Lyrik des späten Mittelalters . Hrsg. v. H . M a s c h e k. Darmstad t 1971, 53 f. 
1 4 Die Lieder Oswalds von Wolkenstein . Hrsg. v. K. K l e i n . Tübingen 1962, Nr . 18, 

VII, 3 ff. (S. 52). 
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Wer sagen darf, Chaucer sei der Erbe Gottfrieds gewesen, darf auch behaupten, 
Giovanni Boccaccio habe gewissermaßen die Erbschaft Walthers von der Vogel-
weide angetreten. Hier sind wir aber schon beim zweiten Thema angelangt, bei der 
Sündhaftigkeit. Beide Dichter widmen sich in der Jugend einer sinnlichen Liebe (in 
literarischer Form zumindest), und beide erleben mit zunehmendem Alter eine er-
schütternde Bekehrung von dieser Weltlichkeit, wenn sie in ihr schließlich Sünde 
und Verdammnis erkennen. Von Boccaccio steht das alles als biographische Tatsache 
fest; von Walther ist es nur erschlossen, aber schon die Möglichkeit einer solchen Er-
scheinung zeugt für den Krisengedanken bei ihm, ob nun die Chronologie stimmt 
oder nicht. Zwischen den beiden besteht jedoch ein großer Unterschied. Mit. schwär-
merischem jugendlichen Eifer vertritt Boccaccio in seinem Dekameron eine allem an-
anderen übergeordnete Naturethik: Eros als Naturkraft rechtfertigt alles, auch 
schlimmste Lüge und Betrug. Und wenn er seinen Fehler schließlich erkennt, schwenkt 
er ebenso schwärmerisch auf die andere Seite um. Er ist nun von Reue ergriffen, 
bangt um seine Seele und ist sogar schwer davon abzuhalten, die Handschriften sei-
ner Jugendwerke zu verbrennen. Von diesem Extrem zum anderen springend, 
schwört er z. B., nie wieder in der Volkssprache zu dichten, und schreibt danach tat-
sächlich immer nur Latein und nur die erbaulichsten Werke. Was aber auf den ersten 
Blick wie eine schöne Lösung erscheint, ist in Wirklichkeit keine. Boccaccio flüchtet 
nur in die alten Lösungen des Mittelalters, statt dem neuen Problem der Weltlichkeit 
mutig ins Auge zu schauen und ihm gerecht zu werden. Wer liest denn heute noch 
die Werke des alten Boccaccio, und wer das Dekameron} Seine große Begabung 
ging an seinem neurotischen Fanatismus zugrunde. Er war wahrhaftig ein krisen-
hafter Charakter, wenn es so etwas gibt: er konnte keinen Mittelweg finden, kei-
nen Kompromiß suchen, um Seelenheil und Weltlichkeit einander näher zu rücken — 
darin ist er aber für seine Zeit gar nicht untypisch 15. Wie anders bei Walther! Beide, 
die hohe minne und seine neugeprägte nideriu minne, verschaffen ihm Leid, und 
so bittet er Frou Maze, ihm zu Hilfe zu eilen: Daz ir mich ebene werben leretU 
wirbe ich hohe, ich bin verseret16. Für ihn gibt es noch die Hoffnung auf einen Mit-
telweg, er hat noch den idealistischen Glauben an eine Lösung, die jedem Anspruch 
gerecht wird. 

Richtet man nun beim Vergleich von Hoch- und Spätmittelalter sein Augen-
merk auf die allgemeine Frage nach der Sündhaftigkeit der Welt, so erkennt man 
in der früheren Zeit überall noch den Optimismus eines Ideals. Die Literatur des 
Rittertums war eine Literatur des Optimismus, und wie schlecht auch die Welt war, 
es blieb dem Ritter immer die positive Pflicht, das Böse zu bekämpfen und das 
Gute zu schützen und zu fördern. So münden z. B. der Ruf nach Bekehrung und die 
Mahnung an die Sünden der Welt oft in einen Aufruf zum Kreuzzug: 

Diz kurze leben verswindet 
der tot uns sündic vindet 

15 Vgl. S c a g l i o n e , A.: Nature and love in the Middle Ages. Berkeley 1963. 
19 Die Lieder Walthers von der Vogelweide. Hrsg. v. F. M a u re r. Bd. 2. Tübingen 1969, 

Nr. 81, V. 7 f. 
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Bi swaere ist gnade funden: 
nu heilent Kristes wunden, 
sin lant wirt schiere enbunden . . . " . 

Es bleibt noch ein Weg: mit der Eroberung des Heiligen Grabes Gottes Willen auf 
Erden zu erfüllen und dabei durch den Märtyrertod ein sicheres Heil zu finden. 
Literarisch druckt sich der Optimismus aber auch anders aus: im Gral. Durch rit-
terliche Bewältigung des Bösen konnte man noch trachten, etwas von den ursprüng-
lichen paradiesischen Zuständen hier auf Erden wiederherzustellen. Im Hochmittel-
alter konnte man noch etwas tun, um aus der Klemme zu kommen. 

Aus den Mahnungen des Spätmittelalters dagegen klingt ein Ton der Verzweif-
lung und der Machtlosigkeit. Im Wandel der Zeit wurde der Optimismus hinweg-
gefegt, und es besteht keine Hoffnung mehr, aus dieser Welt etwas Gutes zu machen. 

. . . uf erden hie 
din sach ist nit, des sag ich wie: 
din sel muosz ewig sin. 
Schön und kraft muosz gar zergan 
bi sinnen macht du nit bestan: 
der tod der nimptz dahin 18. 

So singt Hugo von Montfort, und so haben mit ihm viele andere gesungen. Aber 
wir dürfen das Gesamtbild keineswegs aus dem Auge verlieren. In der Literatur des 
Spätmittelalters herrscht eine Mannigfaltigkeit und entfalten sich Kontraste, wie 
es sie früher einfach nicht gab. Man erkennt hier ein neues, positives Lebensgefühl 
und spürt auch eine neue Freude an allem, was das Leben bietet, vom Essen und 
Trinken bis zur Dichtung selbst. Die realistische Schilderung des Menschen macht 
nun offensichtlich Spaß: Neben ernsten Erläuterungen der verschiedenen Stände 
und Orden der Gesellschaft gibt es viele Schwanke, die sich über die Leute lustig 
machen. Ein neues Interesse an der Naturwissenschaft erwacht: Astronomie, Phy-
sik, Zoologie u. a. werden gepflegt, und in vielen Texten findet man nun eine solche 
Menge von Wissen, wie sie in den Werken des 12. Jahrhunderts nie begegnet. Aus 
dem fernen Osten kommen Berichte über andere Menschen; jeder liest seinen Mande-
ville. Eine moderne Leidenschaft für die Wirklichkeit, ob nun wahr oder nicht, 
verdrängt den alten Idealismus. 

Sie kann aber nicht alles Transzendente verdrängen. Schließlich war jeder auch 
gezwungen, an die letzten Dinge zu denken. Und wer das tat, konnte nicht anders, 
als die Nichtigkeit dieser ganzen interessanten Welt zu erkennen. Wenn einmal die 
idealistischen Hoffnungen und Energien verloren waren, blieb für diese Welt nach 
Gottes Ordnung keine andere Rolle übrig als die einer Versuchung. Gerade als die 
Welt sich von dieser freudigen und interessanten Seite zeigte, erwies sich, daß man 
nichts mit ihr anfangen konnte. Sie entlarvte sich als Sünde und Betrug. 

17 E b e n d a I, Nr. 3, 2,1 ff. 
18 In: Deutsche Literatur im späten Mittelalter. Hrsg. v. W. W e n t z l a f f - E g g e -

b e r t. Bd. 1. Hamburg 1971, Nr. 16, V. 13 ff. 
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Diese Machtlosigkeit der Menschen hat zur Folge, daß die spätmittelalterlichen 
Texte, die dieses Thema behandeln, von einer introvertierten, ja sogar selbstischen 
Gesinnung gekennzeichnet sind. Dieser Krisengedanke führt zu keinen sozialethi-
schen Überlegungen. Die Welt ist nicht mehr zu retten, höchstens die Seele des 
einzelnen, der sich aus dem Sündenpfuhl befreien kann. Der Bekehrte kann ledig-
lich seine zerknirschte Reue und Abscheu gegenüber der Welt offenlegen und zu 
Gott und seiner gnädigen Mutter innig um sein Seelenheil beten. 

Das erklärt aber noch nicht vollständig die Krisenempfindung der Zeit. Man ist 
doch gezwungen, in dieser Welt zu leben, auch wenn ihre ganze lockende Schönheit 
sich als gräßlicher Morast der Sünden entpuppt hat. Und wenn sich auch nichts mehr 
tun läßt, um die Welt selber zu bessern, so liegt doch die einzige Hoffnung der 
Seele darin, ihre wahre Sündhaftigkeit zu erkennen. Unentwegt von Sünden um-
geben, kann die arme Menschenseele ihnen auf keinen Falle entkommen; sie kann 
höchstens verhindern, daß der Feind ihr etwas anhat; das heißt: sie muß ihn immer 
als Feind erkennen und nennen. In dieser Erkenntnis liegt daher in erster Linie 
der Krisengedanke des Spätmittelalters. Das Zeitalter empfand die ganze Situation 
des Menschen als schicksalhafte Krise. Aber der einzige glückliche Ausweg aus dieser 
Notlage bestand darin, sie unentwegt und mit allen Mitteln als Krise zu bezeichnen. 
Deswegen erscheint es uns, die wir diese Literatur nun lesen, um so mehr als Krisen-
zeitalter. 

Der Tod ist eine Funktion der Zeit, und vor dieser Dimension, in der der Mensch 
sich nicht mehr frei wie im Raum bewegen kann, standen die Dichter und Denker 
von damals ebenso ratlos wie in jeder Epoche. Wieviel die Menschen des 14. Jahr-
hunderts auch über die Welt zu wissen glaubten, und wie schön und herrlich sie es 
manchmal fanden, so änderte das nichts an dem menschlichen Los des Sterbens. Der 
Tod als Übergang, als Scheidewand zwischen der nichtigen zeitlichen Existenz des 
Menschen und dem zeitlosen Bestehen des heilbringenden himmlischen Reiches, 
bzw. der ewigen Pein in der Hölle, war immer der eigentliche Mahner zur Abkehr 
von der Vergänglichkeit und der Sünde. Denn ohne den Tod gäbe es keinen zeit-
lichen Unterschied und kein anderes Heil als die Freuden dieser Erde. In Witten-
wilers Ring ist es der endgültige Tod der langumworbenen Geliebten und damit der 
Verlust aller geschätzten weltlichen Dinge, der die krisenbedingte Bekehrung des 
Helden auslöst: 

„Wer heut lebt, der stirbet morn! 
Wie schier ein man auch hat verlorn 
Alles, das er ie gewan!" 
Da mit gedacht er auch dar an, 
Wie sich älleu dinch vergend, 
Die an unsern werchen stend, 
Dann allaine gottes vorcht, 
Gottes minne unverworcht ,9. 

Das memento mori als Krisenerscheinung gab es aber schon im Hochmittelalter. 
In religiösen Texten erscheint es öfters in der Form einer Mahnung zur Reue, aber 

Heinrich Wittenwilers Ring V. 9684. 
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hier und da findet man es auch neben der Minnethematik in den Kreuzliedern des 
Rittertums. Man hat aber auf die besondere Vorliebe hingewiesen, mit der das 
Spätmittelalter das Thema Tod dramatisch behandelt. Hier bekommt der Tod so-
gar seine eigene literarische Gattung — den Totentanz 20. Sicherlich ist das richtig, 
wenn auch der Vergleich mit früheren Zeiten wegen der Zunahme der literarischen 
Gattungen im Spätmittelalter überhaupt subjektiv bleibt. Ebenso berechtigt ist 
wohl auch der Hinweis auf den Einfluß der schrecklichen Heimsuchungen der 
Menschheit in einem Jahrhundert, wo Pest und Hunger innerhalb weniger Jahre 
eine Gegend um einen beträchtlichen Teil ihrer Bevölkerung bringen konnten. Je-
doch nur die statistische Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen oder frühzeitigen To-
des nimmt dadurch zu; die beängstigende Tatsache, daß jeder Mensch einmal ster-
ben und die schöne Welt verlassen muß, bleibt immer dieselbe. So ist z. B. bemer-
kenswert, daß im Ackermann aus Böhmen die Anklage wegen eines vorzeitigen 
Eingriffes durch den Tod zugunsten eines Angriffs auf seine Existenz überhaupt 
zurücktritt. 

Hier ist wieder ein Vergleich mit Früherem nützlich. Der Ritter, der sein Leben 
mit tugendhaften ritterlichen Taten verbracht hat, vermag dem Tod ruhig ins Auge 
zu schauen, ob er ihm nun in der Schlacht oder sonstwo begegnet. Er schließt sich 
mit bestem Gewissen dem Kreuzheer an und geht seinem Tod sogar glücklich ent-
gegen, sich bewußt, er hätte nichts Besseres mit seinem Leben machen können. Im 
14. Jahrhundert hingegen gab es nur die zwei schroffen Alternativen: diese Welt 
voll sündiger Freuden, die zur Hölle führen, oder Entsagung gegenüber dieser 
Welt mit dem ewigen Leben als Lohn; beide lassen sich nicht vereinen. Der Versuch 
eines Kompromisses wäre nur ein Faust-Vertrag; wer sich dieser Welt im geringsten 
widmet, ergibt sich den Sünden, und nur Bekehrung kann einen solchen Sünder ret-
ten. Aber wozu soll er sich bekehren? Mit wenigen Versen findet Wittenwiler für 
seinen Bertschi den traditionellen Ausweg: 

Also fuor er hin so bald. 
Enmitten in den Swatzwald. 
Da verdienet der vil gwär. 
In gantzer andacht an gevär 
Nach diesem laid das ewig leben 21. 

Das hört sich an wie eine neue witzige Parodie. Bertschi ist ja ein dummer Bauer, 
ein Muster an weltlicher Torheit und Derbheit, und gerade er soll sich als frommer 
Einsiedler in den Schwarzwald zurückziehen! Ich glaube aber, es ist kein Witz. 
Eine solche Bekehrung erlaubt eben keinen Kompromiß, und auch für den welt-
lichen Bertschi Triefnas gibt es keine Alternative, wenn er einmal die Vergänglich-
keit des Irdischen erkannt hat. Aber eine solche Flucht ist eigentlich eine Verneinung 
des Lebens. Man flieht nicht nur vor der Welt, sondern auch vor dem Leben selbst, 
indem man in der Weltferne ein inaktives Leben sucht. So sucht man zielbewußt 
den Tod dieses weltlichen Lebens, um nur mehr auf den eigentlichen Tod zu warten, 

20 Siehe im allgem. R e h m , W.: Der Todesgedanke in der deutschen Dichtung. Halle 
1928, Nachdr. Darmstadt 1967. 

21 Heinrich Wittenwilers Ring V. 9692 ff. 
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mit den Gedanken fest auf Gott und das ewige gute Leben gerichtet, das der Tod 
mit sich bringt. 

Für Bertschi erscheint uns das freilich als eine unwahrscheinliche oder sogar un-
glaubwürdige Lösung. Aber viele haben es versucht und sich den zahlreichen Orden 
und häretischen Sekten angeschlossen, die damals entstanden. Boccaccio suchte einen 
Weg auf seine gebildete Art und flüchtete aus der lasziven Welt seines Dekameron 
nicht nur in die Religion, sondern auch in die antike Philosophie und die Ästhetik der 
lateinischen Metrik. Der Tadel, er habe mit dem Problem nicht fertigwerden kön-
nen, trifft eigentlich das ganze Zeitalter, nur macht sein extremer Umschwung den 
Kontrast deutlicher. Auch sein viel ruhigerer Freund und Mentor Francesco Pe-
trarca verachtete gänzlich die Freuden dieser Welt und betrachtete das Leben auf 
Erden im Grunde als eine Last, die bis zur Befreiung durch den Tod nur stoisch 
zu ertragen sei. Zwischen der Vollkommenheit des Himmelreiches und der Verderbt-
heit des Erdenreiches klafft hier ein Abgrund, über den als Brücke nur der Tod 
führt. Und es bleibt dem Menschen erspart, auch nur das kleinste Stück von Gottes 
Reich hier auf Erden bauen zu müssen. Bezeichnend ist wohl auch das unter den 
Bekehrten des 14. Jahrhunderts beliebte ethische Ideal der imitatio Christi und des 
vermeintlichen Lebensstils der zwölf Jünger: Auch das bedeutet Verwerfung des 
weltlichen Lebens durch Armut und Entsagung. Man zitierte gern Christus: regnum 
meum non est de mundo hoc22. Das mag nun vereinfacht und dramatisiert klingen. 
Es ist es gewissermaßen auch, aber nur insofern, als die Krisenstimmung des 14. Jahr-
hunderts auch absichtlich vereinfachte und dramatisierte. In dieser interessanten 
Epoche lebten jedoch auch genug Menschen nach ihrer eigenen Art von Idealismus, 
die mit christlichen guten Werken Gottes Gnade zu erwerben suchten. Doch selbst 
aus ihnen spricht meistens dieser Geist der Bekehrung und vor allem der Wunsch, 
ihre Mitmenschen von der eigenen Sündhaftigkeit zu überzeugen und damit die 
Krisenstimmung zu propagieren. 

Für den Durchschnittsmenschen, der im allgemeinen geneigt war, den Gedanken 
an das Jenseits aufzuschieben und sich den Freuden der Welt hinzugeben — sei es 
nun der Sinnlichkeit, der Machtsucht, oder der Geldgier —, kam die Bekehrung 
immer als Schock und als Krise. So erscheint auch der Tod in der Literatur sehr oft 
als ein fürchterliches und grausames Geschöpf, das alles Schöne auf der Erde zer-
stört oder raubt und dem niemand entkommt. Im Ackermann ist der Tod kalt und 
gefühllos, gebieterisch, überlegen und voller Verachtung für die Macht des Men-
schengeschlechtes. Er verkörpert wirklich die Brücke zwischen den beiden Welten: 
auf der einen Seite pures Naturgesetz, notwendig, um allen Überfluß auszurotten, 
auf der anderen unüberhörbarer Mahner, dessen Taten die Menschen selbst zur 
Verachtung des Irdischen bewegen wollen. Bei Oswald von Wolkenstein erscheint 
er wie ein fürchterliches Tier: 

Ich spür ain tier 
mit füssen brait, gar scharpf sind im die hören; 
das wil mich tretten in die erd 
und stösslichen durch boren. 

22 Joh. 18,36. 
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In seinen Versen ändern sich aber ständig die Bilder. Der Totentanz beginnt: 

Ich bin erfordert an den tanz 
do mir geweiset würt 
all meiner sünd ain grosser kränz, 
der rechnung mir gebür t . . . 

Die Schwächen der Welt sind nur allzu klar: 

O kinder, freund gesellen rain, 
wo ist eur hilf und rat? 
ir nempt das gut, lat mich allain 
hin varen in das bad, 
da alle münz hat klainen werd, 
neur gute werck, ob ich der hett gemert. 

Und er schließt wie schon Boccaccio und Bertschi Triefnas mit Verachtung dieser 
Welt und wendet sich in seinem Gebet zur nächsten: 

O weit, nu gib mir deinen Ion, 
trag hin, vergiss mein bald! 
hett ich dem herren für dich schon 
gedient in wildem wald, 
so für ich wol die rechten far: 
got, schepfer, leucht mir Wolkensteiner klar 23. 

Zu Zeiten jedoch, wo die Menschheit sich vor anscheinend unlösbare Probleme 
gestellt sieht, gibt es einige Köpfe, die unermüdlich versuchen, ihnen Rechnung zu 
tragen. Chaucer war einer von ihnen; aber wie immer, wenn Ironie im Spiel ist, 
stellt er mehr Fragen, als er beantwortet. Johann von Tepl, der Dichter des Acker-
mann, spricht direkter. Er analysiert am tiefsten, so scheint mir, den Krisengedan-
ken der Jahre um 1400. Früher wollte man hier, wie allgemein bekannt, ein Werk 
der anbrechenden Renaissance sehen 24. Das war wohl übertrieben, aber das Maß an 
Selbstgefühl und Achtung vor der Menschheit im Munde des Ackermanns, dem von 
Gott zwar nicht der Sieg, wohl aber die Ehre zugesprochen wird, sollte man nicht 
beiseiteschieben, wie mittelalterlich auch die Rhetorik klingen mag. Ich meine hier 
doch Züge zu sehen, die in die Zukunft weisen und vielleicht ebensoviel auf den 
Geist der deutschen Reformation deuten als auf die Renaissance. Die Ehe erscheint 
dem Ackermann nicht mehr als Problem wie bei Chaucer; seine vom Tode zer-
störte Ehe schien ihm gut und glücklich nicht nur vom persönlichen Standpunkt aus, 
der natürlicherweise im Vordergrund steht, sondern auch vom moralischen: 

. . . künde ich darumb Gote volgedanken, werlich ich tet es willichen . . . 
O aller gewaltigster himelgrave, wie wol ist dem geschehen, den 

Die Lieder Oswalds von Wolkenstein, Nr. 6, S. 16. 
B u r d a c h , K.: Der Dichter des Ackermann aus Böhmen und seine Zeit. 1932; Bur-
dach schadete seiner eigenen Sache, indem er zu weit ging; er und seine Kritiker (vor 
allem A. H ü b n e r in ZfD 51 <1937) 225 ff.) legten zu viel Wert auf Pcriodisierung. 
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du mit einem reinen unvermeiligten gaten hast begatet! Freue dich, 
ersamer man, reines weibes, freue dich, reines weib, ersames manns . . .25. 

Früher nannte er seine verstorbene Frau auch „tugendhaft", „reich der eren", 
„wahrhaftig und züchtig der worte", „keusch des leibes", u. ä. Hier zeichnet sich 
schon der Anfang des Ehebildes der Lutherzeit ab, jener biederen, bürgerlichen und 
gottgefälligen Lebensführung, deren Ethik bewußt auf strengen Prinzipien und 
dem Gewissen beruhte. Das ist wohl auch die Eheauffassung, die Albrecht von Eyb 
und Wittenwiler anstreben, die aber letzterer zumindest mit jener Institution zur 
bloßen Einlenkung des Sexualtriebes noch nicht erreichte. Johann von Tepl ist na-
türlich nicht deswegen einzigartig, weil er seine Ehe mit solchen Worten beschreiben 
kann — hier darf ich das autobiographische Element annehmen. Es gab wohl Tau-
sende, die dies auch vermocht hätten. Das Neue liegt darin, daß er diese Eheauf-
fassung in den Bereich des existenziellen Krisengedankens rückt. Wir dürfen diese 
implizite Eheverteidigung auch nicht von der „ere" ausschließen, die dem Acker-
mann zuerkannt wird; sie ist ja ein wesentlicher Teil seines Arguments. Dabei geht 
es ihm aber in erster Linie nicht um die Ehe selbst, sondern bloß darum, seinen 
Verlust zu beklagen. Die disputatio geht von diesem Punkt nur aus, um die Frage 
nach dem möglichen Wert des menschlichen Lebens überhaupt zu untersuchen. Eifrig 
ergreift der Ackermann Partei für die Menschheit, lobt die vielen Fähigkeiten, die 
Gott und Natur in sie legten, und erwärmt sich für alle menschlichen Bemühungen, 
aus dem Leben etwas Nützliches und Gutes zu machen. Menschlichen Verstand sowie 
Wissenschaft, Schönheit und Kunst weiß er zu würdigen, und er tut es unermüdlich. 
Jedoch kommt er nicht um die Tatsache herum, daß sowohl die geliebte Frau als 
auch alles andere, was ihm wert und lieb erscheint, dem Tode erliegen müssen. So 
scheint im Sieg des Todes wieder der spätmittelalterliche Krisengedanke zu siegen. 
Der Ackermann beharrt darauf, alles wäre wert, bestehen zu bleiben; trotzdem ist 
alles vergänglich. Doch dieser Sieg ist nicht mehr absolut. Schon durch die Tatsache, 
daß der verächtliche Tod selber den Ackermann nicht überzeugt und daß dieser 
seine Sache schließlich vor den Richterstuhl Gottes bringt, unterscheidet sich der Aus-
gang von so vielen anderen. Der Ackermann bekehrt sich nicht, um in einem dra-
matischen Umschwung selbst die Welt und das Menschenleben als leere vanitas und 
Sünde zu verurteilen und seine Mitmenschen mit rhetorischen Predigten gleichfalls 
bekehren zu wollen. Ganz im Gegenteil: die Vergänglichkeit des Menschlichen kann 
dessen Wert nicht total aufheben. In diesem Streit eines Lebenden mit dem Tod 
scheint Johann von Tepl etwas ganz Natürliches zu sehen — diese zwei müssen ja 
Feinde sein. Das Leben definiert sich als Kampf mit dem Tod, als Versuch, trotz 
der Vergänglichkeit etwas Ehrenhaftes aus sich zu machen. So erringt der Acker-
mann tatsächlich mit seiner Parteinahme für die lebende Menschheit die „ere". 
Gott billigt seine Mühe und wird sie ihm wohl auch am Jüngsten Tag anrechnen. 
Hier wird nun der Krisengedanke des Spätmittelalters doch gewissermaßen wider-
rufen: Das Leben und die Bemühungen der Menschen sind nicht weniger ehrenvoll, 
weil alles dem Tod verfallen muß. Es gibt vielleicht doch genug im menschlichen 

25 J o h a n n von T e p l : Der Ackermann. Hrsg. v. W. K r o g m a n n . Wiesbaden 1969, 
Kap. 9. 
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Leben und Streben, was nicht bloß Sünde ist und was von Gott mit dem ewigen 
Leben belohnt werden kann. 

So scheint mir auch von Bedeutung, daß dieses Werk in einem altruistischen Ton 
ausklingt. Die eigene Seele ist nicht mehr das einzige, was es auf Erden zu retten 
gibt, und man hört hier kein ängstliches Bangen um das eigene Heil, kein egoisti-
sches Flehen um Vergebung der eigenen Sündhaftigkeit. Stattdessen schließt das 
Werk mit einem Gebet für die Frau. Die weltliche Liebe, die der Ackermann zu der 
Lebenden hatte, setzt sich hier in der Anerkennung des Todes fort und sucht Gottes 
Gunst für sie zu erwerben. So mag es sein, daß gerade diese weltliche eheliche Liebe 
ihr zum Heil gereicht. 

Verlust von Idealismus, Mangel an weltlich-moralischer Überzeugung, Festhalten 
am Alten, skeptisches Mißtrauen gegenüber dem Neuen: das alles machte das Spät-
mittelalter zur Krisenzeit. Auch die Kirche trug wesentlich zum Gefühl des Unbe-
hagens bei, indem sie nicht mehr versuchte, die Reue der Sünder in christliche Taten 
umzuwandeln. Als Sühne verlangten die Prediger nicht mehr den Kreuzzug, son-
dern Geld. Der Gewinn aus der Weltlichkeit selbst sollte deren Sündhaftigkeit auf-
wiegen. Es war ein Widerspruch, der nicht lange befriedigte, und bei einem sensib-
len Geist konnte er die Krise nur vertiefen, indem er die Kirche als korrupt dar-
stellte; und sie schied deswegen als Weg zum Heil aus. So löste sich die Krise nicht 
mehr im katholischen Spätmittelalter, sondern erst in der frühen Neuzeit, die eine 
andere Auffassung des Christentums vertrat. 



D I E A R M E N A U F D E M L A N D E 
I M S P Ä T E N 18. U N D F R Ü H E N 19. J A H R H U N D E R T 

Eine Strukturanalyse am Beispiel der Buquoyschen Herrschaft Gratzen 
in Südböhmen 

Von Margarete B u q u o y 

1. Die Aufklärung und die Armen 

Wie schwer sich fundierte Aussagen über die Unterschichten in früheren Jahr-
hunderten machen lassen, ist angesichts der schlechten Quellenlage hinlänglich be-
kannt. Freilich gibt es zahlreiche Einzeluntersuchungen, in denen Steuerlisten, Spi-
talabrechnungen u. a. m. ausgewertet wurden *. Der Grund für die lückenhaften 
Nachrichten über die ländlichen und städtischen Unterschichten, genauer über die 
Schicht der Armen, ist nicht bloß darin zu suchen, daß in früheren Jahrhunderten 
ihre Lebensverhältnisse außerhalb des Interesses derer lagen, die Beobachtungen 
schriftlich festhielten, und daß Herrschaft noch ohne Statistisches Landesamt aus-
geübt wurde; er liegt vor allem auch darin, daß noch eine ganz andere Einstellung 
zum Phänomen Armut herrschte2: Sie wurde nämlich als gottgewollt und unab-
änderlich angesehen. Die Armen hatten als Objekte der Wohltätigkeit einen festen 
Platz in der menschlichen Gesellschaft. Sie hatten sich in Gottergebenheit, Be-
scheidung und Dankbarkeit ihren Wohltätern gegenüber zu üben. Der übrige Teil 
der menschlichen Gesellschaft war hingegen zu christlicher Nächstenliebe verpflichtet. 
An eine Beseitigung der Armut, ja überhaupt an eine derartige Möglichkeit, dachte 
niemand. Der Arme wurde in der Armut erhalten, nicht daraus befreit. So ist es er-
klärlich, daß die sozialen Ursachen der Armut nicht interessierten, ja nicht gesehen 
wurden. Die beschränkte Erkenntnis der Ursachen ließ nur zwischen verschuldeter 
und unverschuldeter Armut unterscheiden. Zufälligen Ursachen suchte man mit 
Nächstenliebe zu begegnen, persönlichen mit Strafen und Zuchthaus. 

Erst die Aufklärung brachte die Erkenntnis, daß Armut ein sehr komplexes Pro-
blem ist und ihre verschiedenen Arten spezifisch behandelt werden müssen. In An-
sätzen begannen die aufgeklärten Sozialreformer da und dort neben den zufälligen 
und persönlichen Ursachen auch soziale Ursachen zu sehen. Die neue Sicht des Pro-
blems Armut bewirkte vereinzelt, daß durch Maßnahmen der Prophylaxe versucht 
wurde, die Quellen der Armut zu verstopfen. Diese Absicht sowie das Mehr an 

Zahlreiche solcher lokaler Einzeluntersuchungen werden in folgendem Überblick ver-
wendet: F i s c h e r , W.: Armut in der Geschichte. Göttingen 1982 (VR 1476). 
Für das folgende s. K o c h , L.: Wandlungen der Wohlfahrtspflege im Zeitalter der 
Aufklärung. Erlangen 1933, 131 ff. und 153 ff. 
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Staa t im 18. Jahrhunder t un d der Ruf der Aufklärer nach Unterscheidun g in ar-
beitsfähige un d nich t arbeitsfähige Arme un d nach geregelter Versorgung der letz-
tere n führt e dazu , da ß im letzte n Viertel des 18. Jahrhundert s vielerort s Armen -
beschreibunge n angelegt wurden , so in Braunschwei g un d Mainz . Zunächs t waren sie 
meist nicht s andere s als rein e Namenslisten , allenfalls mit einem Vermer k über die 
Höh e der Zuteilung . Dabe i war der damalig e Zweck dieses Vermerk s wohl weniger 
der , eine Übersich t über die wirtschaftlich e Lage der Armen zu gewinnen , als viel-
meh r einen Nachwei s über die Verwendun g von Spendengelder n zu haben . 

Erst die Armenbeschreibunge n des 1779 auf der Herrschaf t Gratze n in Südböhme n 
gegründete n Buquoysche n Armeninstitut s 3 stellen die ersten Anfänge einer Armen -
statistik dar , die aufgrun d ihre r Genauigkei t eine geregelte un d individuell e Be-
handlun g der Armen , d. h. eine nach dem Gra d der Bedürftigkei t gestaffelte Unter -
stützung , ermöglichte . Dan k dieser Armenbeschreibunge n konnt e Gra f Johan n von 
Buquoy , der Gründe r dieser neue n Organisatio n zur geregelten Sammlun g un d Ver-
teilun g von Almosen , den entscheidende n Schrit t von der gewiß oft großartigen , 
aber planlose n un d punktuel l eingesetzte n Wohlfahrtspfleg e der Barockzei t hin zu 
einer umfassende n öffentliche n Fürsorg e tun . Den n er schuf die erste im großen 
durchgeführte , positive — also nich t repressive —, systematisch e armenpflegerisch e 
Einrichtun g Mitteleuropas , die sich zwar auf das Existenzminimu m beschränkte , 
dafür aber allen Armen Unterhal t gewährte , un d deren Träger eine wohltätig e 
Vereinigun g war, die von der Obrigkei t in ihre r Arbeit unterstütz t un d kontrollier t 
wurde . 

Di e Armenbeschreibunge n spiegeln Buquoy s Interess e an den Ursache n der Armu t 
un d an Möglichkeite n der Prophylax e wider. Diese Sicht des Problem s Armu t teilt e 
er mit seinen beiden Mitarbeiter n un d ehemalige n Studienkollege n aus den Moral -
un d Pädagogikvorlesunge n des Reformkatholike n un d Aufklärers Kar l Heinric h 
Seibt in Prag , nämlic h mi t seinem Sekretä r Bernhar d Joseph Spatziere r un d dem 
Dechante n seiner grundherrliche n Stad t Kaplitz , Ferdinan d Kindermann , dem Or -
ganisato r der Volksschulreform un d Armenpflege in Böhme n un d spätere n Bischof 

Daz u s. B u q u o y , M.: Das Buquoysche Armeninstitu t — Vorläufer der staatliche n 
Fürsorge . Ein Beitrag zur josephinische n Sozialpolitik . ZfO 31 (1982) 255—269. — 
P e t r a ň o v á , A.: Vývoj chudinstv í v Čechác h v době josefínské [Entwicklun g des 
Armenwesens in Böhme n im josephinische n Zeitalter] . Masch.schriftl . Diplomarbei t 
Pra g 1958, bes. Kap . 6. — S t e k l , H. : Soziale Sicherun g und soziale Kontrolle . Zur 
österreichische n Armengesetzgebun g des 18. und 19. Jahrhunderts . In : Bericht über den 
14. österreichische n Historikerta g in Wien . . . 1978. Wien 1979, 136—151 (Veröffentl . 
des Verbandes österr . Geschichtsverein e 22). — M a y r , J. K.: Zwei Reformatore n 
der Wiener Armenfürsorge . Jb. des Vereins für Gesch . der Stadt Wien 8 (1949/50 ) 
110—135 u. 9 (1951) 151—186. Davon behandel t Teil 1 die Reform Buquoys, Teil 2 
die Reform des Hamburger s Caspar Voght. — K o c h 1933, 149—153. — W i n -
t e r , E.: Der Josefinismus . Die Geschicht e des österreichische n Reformkatholizismu s 
1740—1848. Berlin  21962, 179—184. — L i e s e , W.: Geschicht e der Caritas . Bd. 1. 
Freibur g i. B. 1922, 312 f. komm t zu einem recht negativen Urtei l über die Armen-
pflege der Aufklärung im allgemeinen und über das josephinisch e Armeninstitu t nach 
Buquoys Muste r im besonderen . Zur Einführun g des Buquoysche n Armeninstitut s in 
Prag s. auch die knapp e Erwähnun g in V l k, J. : Chudinstv í královského hlavníh o 
města Prah y [Das Armenwesen in der kgl. Hauptstad t Prag] . Prag 1901, 18—25. 
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von Leitmeri tz . So w u r d e n die Buquoysche n Herrschafte n Gra t ze n u n d Rosenber g 
im Budweise r un d Libiegit z im Prachine r Krei s d a n k de r In i t ia t iv e dieser dre i Auf-
kläre r un d Sozialreforme r Model l un d Ausst rahlungszentru m für zwei bedeutend e 
Reforme n des späte n 18. J a h r h u n d e r t s : ab 1772 de r Theresianische n Schulrefor m 
mitsam t ihre r wirtschaftliche n un d soziale n Zielsetzun g für Böhme n un d ab 1780 
de r Refor m des Armenwesen s für alle Lände r de r Habsburge r Monarchie . 

Dabe i k a n n als sicher gelten , d a ß die bösen Er fahrunge n mi t de n Auswirkunge n 
de r europäische n Hungerkr i s e von 1770/7 1 für de n junge n Majora tsher r n ein ent -
scheidende r Impul s wa re n u n d in ih m de n Wunsc h entstehe n ließen , au f de m Ge -
bie t de r Armenpfleg e etwa s Systematische s zu schaffen . I n de r H u n g e r s n o t v on 
1770/7 1 w a r nämlic h de r Fon d von 3000 fl, de n Gra f J o h a n n von Buquo y 1767 
beim Herrschaf tsantr i t t für die Armenpfleg e bereitgestell t ha t te , fast gan z zusam -
mengeschmolzen . E r ha t t e seine Schüttböde n geöffnet u n d zu r Beschaffun g von Ge -
treid e für Bro t un d Saatgu t ein Kap i t a l von 60 000 fl zu r Verfügun g gestellt , dami t 
die Arme n kostenlos , die übrige n U n t e r t a n e n zu günstige n Preise n — u n d selbst als 
Aushilfe au f K r e d i t mi t großzügige n Abzahlungsfriste n — Getre id e bekame n  4 . 

4 Di e Hunge r jähre 1770/7 1 brachte n in ganz Europ a Mißernten . In Böhme n sank der 
Hektarertra g von Getreid e auf die Hälfte . Vgl. A b e l , W.: Massenarmu t un d Huh -
gerkrisen in Europa . Versuch eine r Synopsis. Hamburg-Berli n 1974, 193. Di e Krise 
von 1770/71 , ihre Ursache n un d Auswirkungen stehen im Zentru m dieser Unter -
suchung . Z u den Maßnahme n Buquoy s in der Hungerkris e 1770/7 1 vgl. Protokol l der 
„Vereinigun g aus Liebe des Nächsten" , Hauptbezir k Gratzen , 1779 Statn i Archiv 
Třebo ň (Staatsarchi v Wittingau) , Fon d Nov é Hrad y ( =  Gratzen) , Armeninstitu t 
(weiterhi n zit. : SAR Třeboň , N H , Ai), Nr . 4229. — S p a t z i e r e r , B. J. : Leben 
und Wirken des Grafe n Johann , MS , Notitzen , e b e n d a Hauptarchi v (weiterhi n 
zit. : HA) , n. 1401 a. •— Biographi e Buquoy s in G r a f v. A u e r s p e r g , J . C : Ge -
schicht e des königlich böhmische n Appellationsgerichtes . Teil 2. Pra g 1805, 61. — De r 
Betra g von 60 000 fl, den Spatziere r nennt , ma g auf den ersten Blick als Leistun g eine r 
sogenannte n Privatobrigkei t unglaublic h hoch erscheinen . Doc h seien zum Vergleich ein 
paa r Zahle n genannt . Di e Stad t Iglau erhiel t als Sofortmaßnahm e eine Lieferun g von 
15 000 Metze n Roggen un d 15 000 Metze n Gerste . Da s wären bei ca. 4 fl pro Metz e 
Roggen (Ernteprei s vom Herbs t 1771) un d 2 f 1 40 kr — 3 fl pro Metz e Gerst e (fest-
gesetzter günstigere r Vorjahrespreis ) ca. 60 000 fl + ca. 40 000 fl bis 45 000 fl. Fü r 
Pra g wurde 1771 ein Roggenbedar f von 70 000 Metze n in 3 Monate n veranschlag t 
(monatliche r Bedar f Wiens nu r 16 000 Metzen , Gesamtjahresbedar f für ganz Böhme n 
1,2 Millione n Metzen) . Da s würde für Pra g in den beiden Hungerjahre n einen Bedar f 
von 560 000 Metze n ergeben . Bei einem Prei s von 3 fl für 1770 un d 4 fl für 1771 sind 
dies Koste n von 1 960 000 fl. Wenn ma n feststellt, daß Kaiser Josep h II . angesicht s 
der No t in-Böhme n offenbar 80 000 fl für Böhme n un d 30 000 fl für Mähre n aus 
eigener Schatull e spendet e ode r da ß andererseit s die schwarzenbergisch e Herrschaf t 
Kruma u unangeneh m auffiel, weil sie 200 000 Metze n Getreid e gehorte t hatte , so er-
schein t ein Kapita l von 60 000 fl, das Gra f Buquo y teils als Spende , teils als Kredi t 
zur Verfügung stellte , zwar sehr hoch , aber angesicht s der Tatsache , da ß auf der Herr -
schaft Gratze n 18 000—20 000 Mensche n lebten (Pra g 77 577), notwendig . Den n davon 
konnte n bei einem Durchschnittsprei s von 3 fl 30 kr run d 17143 Metze n Roggen be-
schafft werden , was niemal s den Gesamtbedar f auf der Herrschaf t in zwei Jahre n 
deckte . Zu den Vergleichswerten s. W e i n z i e r l - F i s c h e r , E. : Di e Bekämpfun g 
der Hungersno t in Böhme n 1770—1771 durc h Mari a Theresi a un d Josep h I I . MÖSt A 7 
(1954) 478—514, bes. 485 ff., 496, 498 u. 511. — Buquoy s Idee , Kredit e für Getreide -
kauf zu geben, häng t mit der Überzeugun g zusammen , da ß die No t nich t nu r auf 
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Diese frühen Armenstatistike n der Buquoysche n Organisatio n sind nich t nu r ein 
entscheidende r Fortschrit t auf dem Wege zu einer geregelten Armenversorgung , sie 
stellen auch interessant e un d weitgehends t ungenutzt e Quelle n für die Struktu r der 
unterste n Schichte n in Böhme n un d Österreic h am End e des 18. Jahrhundert s dar 5. 
Allerdings werden in ihne n sogenannt e „unwürdig e Bettler " wie Arbeitsscheue , 
Landstreiche r un d Kriminell e nich t erfaßt , sonder n nu r die Ärmsten der Unter -
schicht , die Gruppe , die den heutige n Fürsorgeempfänger n entspricht . Di e folgende 
Untersuchun g befaßt sich also mit der Schich t der Armen , die unterhal b eines be-
stimmten , genau definierte n Existenzminimum s lag V Am Beispiel der Herrschaf t 
Gratze n in Südböhme n wird ihre Struktu r analysier t un d werden Frühforme n der 
sozialen un d wirtschaftliche n Sicherun g skizziert . 

2. Beschaffenheit und Aussagekraft der Quellen 

Auf der Herrschaf t Gratze n gab es. 14 Armeninstitutsbezirke , die mi t den Pfarr -
sprengeln identisc h waren , nämlic h Gratzen , Strobnitz , Brünnl , Beneschau , Meinet -
schlag, Buchers , Kaplitz , Pflanzen , Oemau , Welleschin , Schweinitz , Reichena u un d 
Sonnberg . 1787 kam noch Theresiendor f dazu , das Johan n Buquo y im Zuge seiner 

Gctrcidemangel , sondern auch auf akuten Geldmange l zurückzuführe n war. Diese 
Überzeugun g hatt e auch der kaiserliche Kommissä r Freiher r Kressel von Qualtenber g 
gewonnen , als er im Auftrag Mari a Theresia s Böhme n bereiste und die Hungersno t 
untersuchte . W e i n z i e r l - F i s c h e r 1954, 487. Da ß aber Gra f Buquoy selbst so 
liquid war, 60 000 fl aufzubringen , mag verblüffen. Doch hatt e er 1768 vor, sich ein 
Schloß außerhal b der Stad t in einem Par k zu bauen , das mehr Annehmlichkeite n bot 
als die Residen z am Gratzene r Ringplatz , die sieben Generatione n lang Wohnsit z der 
gräflichen Famili e war. Es bestand bereits ein Plan und ein Kostenvoranschla g von 
66 854 fl 3 kr. „Doc h kam dieser Bau aus unbekannte n Gründe n nich t zur Aus-
führung. " So lt. T e i c h l , A.: Geschicht e der Stadt Gratze n mit theilweiser Berück-
sichtigung der Herrschaf t Gratzen : Gratze n 1888, 178. So wird einerseit s klar, wieso 
Gra f Buquoy 1770/71 eine hohe Summ e zur Verfügung stellen konnt e und wieso er 
andererseit s seine Bauplän e fallen ließ. Erst 1801 ließ er einen neuen Plan ausarbeite n 
und den Bau eines Schlosses in Angriff nehmen . Als letzte Vergleichszahl sei ein Ka-
pital von 20 000 fl genannt , das Spatziere r 1781 veranschlagte , um die laufende n Un -
kosten des Gratzene r Siechenhause s von jährlich 800 fl zu decken . Diese Summ e stand 
damal s jedoch nicht zur Verfügung, weswegen die laufende Finanzierun g auf Sub-
skriptionsbasi s lief (1600 Anteile ä 30 kr). Protokol l der 2. mtl . Zusammentretun g der 
„Vereinigun g aus Liebe des Nächsten" . Gratzen , 7. 12. 1781, SAR Třeboň , NH , Ai, 
n. 4229. 

5 Bisher wurden nur die Armenbeschreibunge n der Czerninsche n Herrschaf t Neuhau s 
analysiert , nämlic h in P e t r a ň o v á , A.: Venkovská chudin a evidovaná v bu-
quoyském „zaopatřovacím " zřízení v druh é polovině 18. století [Die Armut auf dem 
Lande , erfaßt im Buquoysche n „Fürsorge"-Institu t in der zweiten Hälft e des 18. Jahr -
hunderts] . Jihočesky Sborní k Historick ý 30 (1961) 114—134. Von der Großstad t Wien 
sind die Listen offenbar nicht mehr erhalten . Da aber bis 1787 das Buquoysche Armen-
institu t als die von Joseph II . gewünschte For m der offenen Armenpflege außer in 
Freibur g i. B. und den Vorlanden fast überal l in den Länder n der Habsburge r Mon -
archie , inklusive Ungarn , eingeführ t worden ist, könnt e es noch eine Reihe von Herr -
schafts- , Kloster- , Dekanats - und Pfarrarchive n geben, in denen die detaillierte n Armen-
beschreibunge n aus Josephinische r Zeit aufbewahr t werden. 

6 Siehe Berechnun g des Existenzminimum s im folgenden Kapitel . 
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Kolonisationspolitik im südböhmischen Grenzwald als Dominikalsiedlung gründete. 
Es war zwar damals noch keine eigene Pfarrei, wurde aber in dem Jahre, als die 
Kirche erbaut wurde, offenbar ein eigener Armeninstitutsbezirk. In jedem dieser 
Armeninstitutsbezirke mußten 1780 von den gräflichen Beamten, den Magistraten 
der Städte und Marktflecken sowie den Richtern und Geschworenen der Dörfer 
unter Zuhilfenahme der Populationsbücher Haus für Haus durchgegangen und alle 
für eine Unterstützung in Frage kommenden Personen nach einheitlichen Gesichts-
punkten beschrieben werden. Danach setzte der Träger des Armeninstituts, die „Ver-
einigung aus Liebe des Nächsten", durch ihre ehrenamtlichen Helfer, nämlich die 
Pfarrer als Vorsteher des Instituts und die neu bestellten Armenväter, die Höhe 
der Unterstützung fest7. Die Armenbeschreibungen waren tabellenartige Formulare, 
in denen folgendes vermerkt wurde: Konskriptionsnummer, Name des Hausin-
habers, Name des Armen, sein Alter und Geschlecht, die Umstände, die den Armen 
arbeitsunfähig gemacht hatten, sein bisheriger Verdienst sowie Angaben über eine 
eventuelle kostenlose Wohnung. Außerdem war noch eine Rubrik für mögliche Ver-
änderungen vorgesehen 8. 

Für die vorliegende Analyse standen folgende Listen zur Verfügung: Aus den 
1780er Jahren die Armenbeschreibung von Kaplitz nach dem Stand von 1784, die von 
Welleschin nach dem Stand von 1781, die von Oemau ebenfalls nach dem Stand von 
1781, die von Brünnl von 1784, jedoch eine reine Namensliste ohne nähere Angaben 
über die Armen, drei Armenbeschreibungen von Buchers aus den Jahren 1786, 1787 
und 1788, eine von Theresiendorf von 1788 sowie eine von der Pfarrei Beneschau 
ohne Datum, nur die armen Kranken betreffend. Letztere könnte möglicherweise 
auch erst um die Jahrhundertwende entstanden sein. 

An Armenbeschreibungen, die eindeutig im 19. Jahrhundert angelegt worden sind, 
konnten ausgewertet werden: die von Beneschau nach dem Stand von 1801 mit der 
dazugehörigen Bestimmungsliste über die Höhe der Zuwendungen, die von Deutsch-
Reichenau von 1802, die von Theresiendorf von 1803, zwei von Brünnl von 1803 
und 1804, zwei von Buchers von 1803 und 1805, eine Almosenbestimmungsliste von 
Strobnitz von 1803, fünf Listen von Gratzen: nämlich eine Armenbeschreibung von 
1802, die in ihrem Anhang auch Arme außerhalb des Instituts umfaßt, das Ver-
zeichnis der Hausarmen9 von 1802, das Verzeichnis der Pfründner des Bürgerspitals 
von 1802 und eine Armenbeschreibung von 1805, schließlich eine Armenbeschreibung 
von Sonnberg von 1809. Offenbar nicht erhalten sind die Armenbeschreibungen von 
Schweinitz, Meinetschlag und Pflanzen. 

Zu der zweiten Gruppe, zu den Armenbeschreibungen vom Beginn des 19. Jahr-
hunderts, ist zu sagen, daß sie 20 und mehr Jahre nach der Gründung des Instituts 

7 [ S p a t z i e r e r , B. J.]: Zuverlässige und ausführliche Nachricht von dem Armen-
institute, welches auf den gräflich buquoischen Herrschaften in Böhmen im Jahre 1779 
errichtet worden. Prag 1780, 26—29. 

8 Ein Musterformular ist als Anhang zur „Zuverlässigen und ausführlichen Nachricht" 
abgedruckt. 

9 Die Bezeichnung „Hausarme" wird meist identisch mit „verschämte Arme" gebraucht, 
meint also solche, die sich schämen zu betteln. In manchen Fällen geht auch aus dem 
Zusammenhang hervor, daß es sich um verarmte Hausbesitzer, z. B. Häusler oder 
Handwerker, handelt, die ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten können. 
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angelegt worden sind, daß in dieser Zei t die Höh e der Unterstützungen , Proportione n 
genannt , gleich geblieben ist, währen d sich, beding t durc h die Kriege gegen die 
Franzosen , die wirtschaftliche n Verhältniss e verschlechter t haben . Wir müssen uns 
vor Augen halten , daß vielerort s in Böhme n im Laufe dieser zwanzig Jahr e für 
imme r meh r Institutsarm e die Portione n heruntergesetz t ode r gar ganz gestrichen 
worde n sind, weil infolge der allgemeine n wirtschaftliche n Situatio n auch die Al-
mosen zurückgegange n waren  10. Ma n muß . sich also darübe r klar sein, daß diese 
späten Armenbeschreibunge n nich t alle Armen erfaßten , sonder n daß es auch Men -
schen außerhal b des Institut s gab, die wirklich No t litten . 

Di e Armenbeschreibun g der Stad t Gratze n un d der zur Pfarre i gehörende n Dörfe r 
von 1802, die von der ursprünglichen , vom Armeninstitutsgründe r Gra f Buquo y 
vorgeschlagene n Musterbeschreibun g in manche r Hinsich t abweicht , zeigt dies deut -
lich. Unte r den fünf zusätzliche n Rubriken , die sie enthält , finden sich Frage n wie: 
„o b jene Arme welche noch etwas arbeite n mithi n sich Verdiens t schaffen können , 
un d diesen ihre n Leibeskräfte n angemessene n Verdienst leicht finden" , währen d 
in der ursprüngliche n For m der Beschreibun g nu r der bisherige Verdienst , nich t aber 
neu e Möglichkeite n verzeichne t waren ; dann : „o b diese Armen mit dem nöthige n 
Brennhol z zur haitzun g versehen werden?" ; eine weher e Rubrik : „o b sie neben 
der Institutsportio n noch eine Zulage verdiene n un d in was diese Zulage zu be-
stehen hätte? " un d schließlich : „Wieviel diese in Gel d betrage n dürfte" . Auffallend 
ist, daß zwei Rubrike n für eine Zulage auße r der Institutsportio n vorkommen , was 
zeigt, da ß die Portione n Anfang des 19. Jahrhundert s nich t imme r ausreichen d 
waren . Auch die Brennholzspend e war nich t ein Teil der Portion , sonder n wurde 
zusätzlich gegeben. Beide Maßnahme n mochte n ein Versuch gewesen sein, die ver-
schlechterte n Verhältniss e zu berücksichtigen . 

Da ß die Gratzene r Verzeichnisse von 1802 angefertig t wurden , um auf die 
schlechte n Zeite n angemessen reagieren zu können , geht auch darau s hervor , daß 
dari n Gruppe n erfaßt werden , die bisher noch nich t vom Institu t unterstütz t wur-
den , wie zum Beispiel die Hausarmen . Zusätzlic h wurde 1802 noch ein Verzeichni s 
der in der Stad t Gratze n befindliche n Pfründne r des Bürgerspital s angelegt . Seinem 
Inhal t entsprechen d ist es etwas ander s aufgebaut als die Armenbeschreibunge n aus 
dem gleichen Jahr . Auch hier wird deutlich , daß die Verantwortliche n des Armen -
institut s der Ansicht waren , da ß die Pfründ e des Bürgerspital s nich t meh r dem Exi-
stenzminimu m entspreche , den n nebe n den Angaben über Name , Alter, körperlich e 
Gebrechlichkei t un d Höh e der Pfründ e sind zwei Rubrike n für folgende Frage n vor-
gesehen : „o b die Unterstützun g durc h das Spita l ausreiche , welche Unterstützun g 
gegebenenfall s durc h das Institu t geleistet wird un d wie hoch sie ist, welche Zu -
lage die Pfründne r verdiene n würde n un d wieviel sie jährlich betragen solle". 

So war z.B. das Pfd. Rindfleisch von 1779 bis 1797 von 4 kr auf ca. 6 kr gestiegen, 
das Schweinefleisch von 4 V2 kr auf 7 kr. Der Kornprei s war zwar gleich geblieben, 
aber Weizen war von 2 fl 20 kr die Metz e auf 3 fl 2 kr gestiegen. Ein Tagelöhne r 
erhiel t 1805 in Gratze n nicht mehr 12 kr wie 1780, sondern 18—20 kr. Vgl. T e i c h 1 : 
Gesch . d. Stadt Gratze n 1888, 180 u. 240. — Zur angespannte n Lage des Armen-
institut s in Böhme n vgl. P e t r a ň o v á : Vývoj 1958, Kap . VI, Bl. 10. — D i e s . : 
Venkovská chudin a 1961, 126. 
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Erst die Gratzene r Armenbeschreibun g von 1805 entsprich t wieder der ursprüng -
lichen Form . In ihr ist tatsächlic h eine Reih e bisher nich t unterstützte r Armen neu 
aufgenommen . 

Aber von den schlechte n wirtschaftliche n Verhältnisse n infolge der Kriegszeite n 
einma l abgesehen , gab es von Beginn des Armeninstitut s an Leute , die am Rand e 
der Armu t in rech t dürftigen Verhältnisse n lebten un d die auch in günstigeren Zei -
ten nich t erfaßt worden wären , da das Existenzminimum , das das Armeninstitu t 
als Maßsta b anlegte , für heutig e Begriffe unglaublic h niedri g lag. Als Berechnungs -
grundlag e wurde ein Existenzminimu m von 4 kr täglich veranschlagt . Ein Tage-
löhne r verdient e 1780 in der Gratzene r Gegen d 12 kr täglich un d hatt e davon oft 
noch die Famili e zu ernähren . So mußt e eine Einzelperso n mit einem Dritte l dieses 
Betrages auskommen , von dem ma n sich folgendes leisten konnte : wöchentlic h 7 Pfd . 
Brot , 8 Seidel Meh l un d „Zugemüs" , wöchentlic h 7 kr für Wohnung , Heizun g 
usw. un d als Kleidun g jährlich 1 wollene ode r zwilchen e Hose , 2 grobe Hemden , 
1 Paa r wollene Strümpfe , 1 Paa r Schuhe , alle zwei Jahr e einen ganz- ode r halb -
wollenen Roc k un d alle 3 Jahr e einen Hu t ode r eine Mütz e für Männer . Als Klei-
dun g für Fraue n wurde n eine ganz- ode r halbwollen e Jacke , ein halbwollene r Rock , 
eine grobleinen e schwarze ode r braun e Schürze , ein Hals - oder Kopftuch , 2 grobe 
Hemden , 1 Paa r grobwollen e Strümpf e un d ein Paa r Schuh e veranschlagt . Dami t 
ma n sich ein anschauliche s Bild von der Beschaffenhei t der Armenbeschreibunge n 
mache n kann , sei ihre r Auswertun g eine Reih e unterschiedlichste r Beispiele voran -
geschickt" . Dabe i mag es genügen , wenn nu r die Rubrike n „Name" , „Alter " un d 
„Zustan d des Armen " bzw. „Grun d für die Arbeitsunfähigkeit " angeführ t wer-
den . Vor allem ist die letzter e Bemerkun g aufschlußreich , enthäl t sie doch aussage-
kräftige Angaben für eine Analyse der Randgruppe n der ländliche n Unterschich t 
un d zeigt das Interess e des aufgeklärte n Sozialreformer s Buquo y an den Ursache n 
der Verarmun g un d deren mögliche r Behebung . 

— Magdalen a Pech aus Oemau , 48 J. 
„ist ganz erkrump t /  kann gar nicht s arbeiten /  ihr Man n kann etwas Schuchflicke n 
und die Kinde r gehen für die Mutte r betteln" . 

— Wenzel Tausch aus Schlagles, Pfarre i Brünnl , 86 J. 
„ist krank /  beide Füße n krippelhaf t /  das Weib vernunftlos" . 

— Magdalen a Schubar t aus Gratzen , 13 J. 
„ist durch Fal l eines Kasten s auf sie sehr übel zugerichte t worden". 

In der Kaplitze r Armenbeschreibun g finden sich u. a. folgende Vermerke: 
— Mathia s Steinetz , 58 J. 

„verehelichte r Bürger, Metzger /  hat sein aigenes Hau ß /  ist lungensichti g und un-
vermögend das Handwer k zu treiben /  ist ein Hausarmer" . 

— Mathia s Starkbaum , 72 J. 
„ledig /  ist ein alter Mühlbursc h /  kann nicht s arbeiten /  halte t sich meisten s in Mühle n 
und Bräuhäuser n auf". 

— Sybilla Riedl , 65 J. 
„ledig taub und dalget /  kann nicht s arbeiten gehen". 

11 Armenbeschreibunge n der Herrschaf t Gratzen , SAR Třeboň , NH , Ai, n. 4288—4300. 
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— Magdalena Reichenschläger, 60 J. 
„ledig (sic!) / ist durch ihren Mann, welcher alles verschuldet um ihr weniges Ver-
mögen gekommen / kann altershalber nichts mehr verdienen / ist nicht fromm". 

— Mathias Winkler, 64 J. 
„ist vom Donnerschlag beschädigt worden, so daß er wegen Mühseligkeit fast nichts 
arbeiten kann". 

— Maria Prásek aus Klein-Poreschin, Pfarrei Kaplitz, 40 J. 
„gefallene Person, konnte zwar Arbeit verrichten allein wegen der Kindern muß sie 
miserabel leben, und gehet betteln, und spinnt für andere Leute". 

— die Kreundingerischen (?) Waisen 
„ihre Mütter sind wegen Verhüllung eines Diebstahls in der Halsgerichts Inquisition". 

— Maria Petschark, aus Stiegesdorf, Pfarrei Kaplitz, 60 J. 
„verheiratete ausnehmerin / ihr Mann der noch 5 Jahre zu wirtschaften hat ohngeacht 
es dem Sohn bereits 5 Jahre zugeschrieben ist lebet nicht mit ihr und haltet sie sehr 
miserabel". 

Aus den Armenbeschreibungen anderer Armeninstitutsbezirke der Herrschaft Gratzen 
stammen folgende Beispiele: 
— Johann Gangl aus Deutsch Reichenau, 22 J. 

„ein läppisch alberner Bursche, dabei eine Art Krankheit von Fallsucht, und sonstigen 
blöden Seelenkräften, spinnt der Woche Vs Schnalz Garn". 

— Maria Wisinger aus Deutsch Reichenau, 54 J. 
„Witwe, hat in Hinsicht ihres 17 Jahre alten Mägdchens, welche von der Geburt an die 
Händen und Füßen ganz vermißt12, folglich noch ganz als ein Kind von 1 Jahre be-
handelt werden muß das Almosen". 

— Apolonia Püchler, aus Glasern, Pfarrei Sonnberg, 59 J. 
„befindet sich in einer obrigkeitlichen Wohnung, und ist eine mit Leibschaden be-
haftete und schon ganz narrisch gewesene Witwe; lebt blos von ihrer und ihrer Tochter 
Handarbeit". 

— Joseph Bayer, aus Zapsch, Pfarrei Sonnberg, 15 J. 
„ist ein ganz krüppelhafter Knab, sein Vater der sich ganz verwirtschaftet hat kann 
bei seiner beziehenden sehr kleinen Ausnahm für dieses Kind die gehörige Zimmer-
wärme nicht bestreiten". 

In dieser Art werden 440 Personen erfaßt13. Nur bei den 22 Armen, die in der 
Liste der Pfarrei Strobnitz von 1803 aufgezählt werden, verfügen wir über keine 
Beschreibung. Als Zuteilungsliste enthält sie nur Angaben über Namen, Geschlecht 
und Höhe der Zuwendungen in Geld und Naturalien sowie Vermerke über zu-
sätzliche Brennholz- und Kornspenden durch die Obrigkeit, jedoch nicht über 
Alter, Ursachen der Armut und Grad der Bedürftigkeit. 

Auf dem südböhmischen Land hat sich von den 1780er Jahren bis ins frühe 
19. Jahrhundert das Phänomen Armut offensichtlich kaum gewandelt. Es mag 
quantitativ etwas zugenommen haben, qualitativ hat es sich jedoch nicht verändert, 
wir haben es noch mit demselben Typ von Armut zu tun. Von daher ist es ge-
rechtfertigt, für manche Fragestellungen sowohl die frühen als auch die späten Li-

12 Von miselsüchtig (= kränklich, immer leidend, lungensüchtig) oder miselsiech (= le-
pros), vgl. S c h m e l l e r , J. A.: Bayerisches Wörterbuch. Bd. 1. Aalen 1973 (3. Neu-
druck d. Ausg. München 21872—77). 

13 Es könnten auch nur 436 sein. Vgl. Anm. 17. 
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Gesamtbevölkerung und Arme 
1. Vergleichszahlen zur Bevölkerungsentwicklung auf der Herrschaft Gratzen 

A Einwohner in Tausend 
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Gesamtbevölkerung der Herrschaft' Gratzen 
lhochgerechnet aufgrund der Entwicklung der Häuser-
zahlen özw. ermittelt aus der Entwicklung der Ein-
wohnerzahlen ganz Böhmens, des Budweiser Kreises 
und aus späteren Einwohnerzahlen der Herrschaft) 

im Jahre 1781: 19 000-21000 

Arme unter dem Existenzminimum von 
t/3 Tagelöhnereinkünften (Institutsarme): 335 
= 1,6%- 1.8%(Aufbauphase), später2.7>A-3% 

(Schätzwert! 

*-
Budweiser Kreis 
Herrschaft Gratzen 

1761, 17901798 1&U2 1690 
nach UN. Hüllner, L.Kárniková. J. G. Sommer und A. Teichl, 
Armenzahl: Zweyte Nachricht von dem Fortgange des Armeninstituts..., Beilage 

2. Menschen unter dem Existenzminimum von 1/3 Tagelöhnerverdienst 
am Beispiel Wien 

Winterhalbjahr 1783/81, (Sept-März) 

3.27% Institutsarme 
mit maximal 56 kr. 
wöchentlich 

gemäf) den höheren Lebens-
haltungskosten in Wien 
(Gratzen 28 kr.) 
durchschnittlich 6269 Arme 

Gesamtbevölkerung Wiens 178U: 191465 Einheimische 

(Die 11660 Fremden hatten keinen 
Anspruch auf Unterstützung durch 
das Armeninstitut.) 

Vgl. Nachricht von dem in der k.k. Residenzstadt Wien aut Sr. Majestät allerhöchste 
Veranlassung eingeführten ArmeninsliMe, Wien 7784. 
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sten heranzuziehen . Schließ t ma n lückenhaft e oder offensichtlic h fehlerhaft e An-
gaben aus, so ergibt sich für die einzelne n Aspekte jeweils eine unterschiedlich e Zah l 
von untersuchte n Fällen , die groß genug ist, um einigermaße n gesicherte Aussagen 
mache n zu können . Dabe i wurde n natürlic h bei der Auswertun g kurz nacheinande r 
angelegte r Armenbeschreibunge n Doppelt -  un d Dreifachzählunge n von Armen ver-
mieden . 

Schließlic h stellt sich noc h die Frage , wieviel Prozen t der Gesamtbevölkerun g die 
untersucht e Grupp e ausmacht . Die s läßt sich nich t so ohn e weiteres beantworten , 
da keine Angaben über die Einwohnerzah l der Herrschaf t Gratze n zur Verfügung 
stehen . Sie läßt sich aber in etwa aus Vergleichen der Bevölkerungsentwicklun g in 
ganz Böhme n un d im Budweiser Krei s mi t spätere n exakten Angaben für die Herr -
schaft Gratze n extrapolieren . De s weiteren könne n aus der Zunahm e der Häuser -
zahle n Rückschlüss e gezogen werden . Bei all diesen Berechnunge n komm t ma n imme r 
wieder auf Zahle n zwischen 19 000 un d 21 000 Einwohne r für den Beginn der 
1780er Jahre . Fü r das Jah r 1781, die Anfangsphase des Armeninstituts , liegt die 
genaue Zah l der Institutsarme n der gesamten Herrschaf t vor. Es sind 335, also 
zwischen 1,6 °/o un d 1,8 9/o . Es mußte n aber bald meh r gewesen sein, da für die vor-
liegende Untersuchun g Angaben über 440 Persone n zur Verfügung stehen , obwoh l 
die Armenbeschreibunge n aus dre i Gemeinde n fehlen , darunte r aus dem großen 
Marktflecke n Schweinitz . Fü r die Großstad t Wien, wo ja 1783 das Armeninstitu t 
nach dem Gratzene r Model l eingeführ t wurde , lassen sich dagegen zum Vergleich 
genaue Berechnunge n anstellen . Dor t gab es 3,27 % Menschen , die unte r dem Exi-
stenzminimu m von einem Dritte l eines Tagelöhnerverdienste s lagen un d somit An-
spruch auf Unterstützun g durc h das Armeninstitu t hatten , d. h. es waren 6268 
Institutsarm e bei einer Gesamtbevölkerun g von 191 465 Einwohnern . 1785 nenn t 
Buquo y die Zah l von 6416 Institutsarme n in Wien  14. 

14 Das für die Schätzun g der Gesamtbevölkerun g der Herrschaf t Gratze n benützt e Zahlen -
materia l ist folgenden Werken entnommen : M ü l l n e r , J. N : Versuch einer statisti-
schen Geographi e von Böhmen . Prag 1805, 12. — S c h a l l e r , J. : Topographi e des 
Königreiche s Böhmen . Theil 13: Budweiser Kreis. Prag-Wie n 1789, 127—148. — 
S o m m e r , J. G. : Das Königreic h Böhme n statistisch-topographisc h dargestellt . Bd.9: 
Budweiser Kreis. Prag 1841, 123—154. — G ü r t l e r , A.: Die Volkszählungen Mari a 
Theresia s und Josefs II . 1753—1790. Innsbruc k 1909, Tabelle I—V u. VII . — 
H o r s k á , P. : L'Eta t actue l des recherche s sur l'evolution de la populatio n dans les 
pays tchěque s aux XVIII " et XIX e siěcles. In : Annales de démographi e historique . 
Pari s 1967, 181 ff., 186 f. — K a r n i k o v á , L.: Vývoj obyvatelstva v českých 
zemích 1754—1914 [Die Bevölkerungsentwicklun g in den böhm . Länder n 1754— 
1914]. Pra g 1965, 56 u. 59. — B o h m a n n , A.: Die Bevölkerungszahle n Böhmen s 
vom 16. bis 18. Jahrhundert . ZfO 10 (1961) 135. — T e i c h l , A.: Geschicht e der 
Herrschaf t Gratze n mit Zugrundelegun g des Urbar s vom Jahr e 1553. Gratze n 1899, 21. — 
Die Zah l der Armen der Herrschaf t Gratze n von 1781 findet sich in [ S p a t -
z i e r e r , B. J . ] : Zweyte Nachrich t von dem Fortgang e des Armeninstituts , welches 
auf den gräflich-Buquoische n Herrschafte n in Böhme n im Jahr e 1779 errichte t worden . 
Pra g 1782, Beilage. — Die Zah l der Armen in Wien ist als Durchschnittswer t ermittel t 
aus den Angaben in: Nachrich t von dem in der k. k. Residenzstad t Wien auf Sr. Ma-
jestät allerhöchst e Veranlassung eingeführte n Armeninstitute . Wien 1784. Die Zah l 
6416 in: Not e Buquoys vom 6. 2. 1785, SAR Třeboň , NH , Ai, n. 4118. 
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3. Die Altersstruktur der Armen 

Fü r die Untersuchun g der Altersstruktu r wurde n die frühe n wie die späten 
Listen herangezogen . Bei Mehrfachnennun g wurde jeweils die erste Erwähnun g in 
die Untersuchun g einbezogen . So stehen schließlich gesichert e Angaben über 380 
Persone n als Grundlag e für die Altersstatisti k zur Verfügung. Von diesen 380 Per -
nen sind 136 männlich , 244 weiblich: die arme n Fraue n überwiegen also bei weitem . 
Di e Armen sind im Durchschnit t 60 Jahr e un d 310 Tage alt , die Fraue n 60 Jahr e 
20 Tage, die Männe r etwas älte r mi t 61 Jahre n un d 69 Tagen . De r jüngste unter -
stützt e Arme ist ein Baby von einem Jahr , der älteste ein 98jähriger Mann , der auch 
noch als 101 jähriger erwähn t wird. 

Da s beigefügte Schaubil d zeigt, in welchen Jahrgänge n die Armen am stärksten 
vertrete n sind 15. Di e Fraue n sind zwischen 60 un d 70 am meiste n von Armu t be-
droht . Bei den Männer n verschiebt sich die Verarmun g meh r gegen das Alter von 
65 bis 80 Jahren . 

Währen d es Arme über 75 bei Frauen , relati v gesehen, nu r meh r in geringem 
Maß e gibt, erreiche n arm e Männe r im Durchschnit t ein höhere s Alter, vor allem 
wenn ma n die arme n Kinde r un d Jugendliche n nich t mitrechnet . Zu ganz ähnliche n 
Ergebnissen ist die tschechisch e Historikeri n Alena Petraňov á in ihre r Unter -
suchun g der Armenbeschreibunge n der Herrschaf t Neuhau s gekomme n  16. 

De r Grun d für diese Altersverschiebun g liegt wohl darin , daß die Fraue n mit 
60 vielfach schon verwitwet sind, bei Männer n dieses Alters jedoch selbst bei Ar-
beitslosigkeit oft eine etwas jüngere Ehefra u noch in der Lage ist, beide zu ernähren . 
Unerklärlic h erschein t auf den ersten Blick der Einschnit t bei den 75jährigen 
Männer n bzw. bei den 65jährigen Frauen . Er kan n nu r so erklär t werden , daß 
zahlreich e Arme weggestorben sind, vor allem dann , wenn sie wegen Krankhei t 
verarm t waren . Bei den 80jährigen Männer n bzw. bei den 70jährigen Fraue n ist 
jedoch wieder ein Zuwach s an Unterstützungsbedürftige n zu vermerken , da bei 
ihne n durc h Arbeitsunfähigkeit , Krankhei t oder Arbeitslosigkeit bzw. Tod des Ehe -
partner s die bisherigen Einkommensquelle n wegfielen. Dasselbe Phänome n zeigt sich 
in einem von Alena Petraňov á für die Herrschaf t Neuhau s erstellte n Schaubild . 

Was die jüngeren Jahrgäng e angeht , so häl t sich bei den Männer n zwischen 45 
un d 60 die Zah l der Armen in etwa konstan t un d beträg t nich t ganz die Hälft e 
der Armen in der Altersgrupp e zwischen 65 un d 70. Diese Personengrupp e würde 
heut e hauptsächlic h aus Frührentner n bestehen . Damal s fielen die, die durc h Un -
fall ode r Krankhei t vorzeitig arbeitsunfähi g wurden , in Armut . Bei den Fraue n 
gibt es unterhal b des heutige n Rentenalter s pro Jahrgan g etwa genauso viele wie 
Männer ; auffallend ist jedoch , daß auch bereit s erst dreißigjährige darunterfallen : 
es sind in der Regel nich t abgearbeitet e un d frühzeiti g aus dem Arbeitsproze ß aus-
geschiedene , sonder n kränklich e oder mit chronische n Leiden behaftet e Personen . 

Was die Kinde r angeht , so ist das Schaubil d etwas ungenau , da hier wegen feh-

13 Da in den Listen die Altersangaben in einigen Gemeinden.geschätz t und auf Fünfer -
zahlen auf- bzw. abgerunde t worden sind, werden auch für das Schaubild jeweils fünf 
Jahrgäng e zusammengefaßt , z. B. die Altersgruppen 63 bis 67 oder 68 bis 72. 

16 P e t r a ň o v á : Venkovská chudin a 1961, 128. 
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lender Altersangaben manche nicht berücksichtigt wurden. Der Fuß der Alters-
pyramide müßte also ein ganz klein wenig breiter sein. Auf jeden Fall sind es äußerst 
wenig Kinder, da im Normalfall Waisenkinder von der Verwandtschaft aufge-
nommen wurden. Die vom Armeninstitut unterstützten Kinder waren zumeist 
Waisen oder Halbwaisen ohne Angehörige, manche mit Gebrechen behaftet. Sie 
schieden als 12- bis 14jährige aus, sobald sie bei einem Bauern oder Handwerker 
in den Dienst traten. 

4. Die Ursachen der Armut 

Deutlich lassen sich vier verschiedene Kategorien von Gründen feststellen: 1. das 
Alter, 2. Krankheiten und Gebrechen, 3. besondere familiäre Situationen und 4. 
sehr allgemeine Begründungen wie Arbeitslosigkeit, die eine genauere Untersuchung 
der Ursachen nicht zulassen. 

An der Spitze der Ursachen stehen Krankheiten und Gebrechen, dicht gefolgt vom 
Alter. 193 von 411 erfaßten Personen — das sind 46 ,9% — sind krankheitshalber 
oder aufgrund von Behinderungen jeglicher Art in Not geraten. Vielfach ist Krank-
heit oder ein Gebrechen gekoppelt mit dem Alter. Überhaupt verarmen viele, näm-
lich 67 Personen, das sind 16,3%, gleichzeitig aus zwei, ja 15, das sind ca. 3,6%, 
sogar aus dreierlei Gründen. 

Wegen ihres Alters sind 173 Personen, das sind 42,1 %, verarmt. Davon werden 
in den Armenbeschreibungen 87 als altersschwach und ganz arbeitsunfähig bezeich-
net, 74 als alt und noch zu ein wenig Arbeit fähig wie zu Spinnen oder zu Boten-
gängen. 12 werden einfach als alt bezeichnet, ohne nähere Angaben über die Ar-
beitsfähigkeit. 

Will man die Beschreibungen der Krankheiten im einzelnen untersuchen, so ergibt 
sich die Schwierigkeit, daß im ausgehenden 18. Jahrhundert eher Symptome beschrie-
ben als Krankheiten benannt wurden. Dazu kommt, daß die Armenväter und obrig-
keitlichen Beamten keine Mediziner waren und volkstümliche Krankheitsbezeich-
nungen gebrauchten, die heute veraltet sind. Obendrein sind sie oft ungenau und 
mehrdeutig. Dessenungeachtet lassen sich doch zumindest Gruppen von Krank-
heiten oder Gebrechen erfassen. 

An der Spitze der zweiten Gruppe, der aus gesundheitlichen Gründen Verarmten, 
stehen mit 54 Fällen (ca. 13%) die Körperbehinderten, davon allein 11,6% Ver-
krüppelte. Hinzu kommen 1,2% Menschen mit gebrochenen Gliedmaßen, die da-
mals oft nicht richtig zusammengewachsen sind. Unter allen Armen der Herrschaft 
Gratzen findet sich dagegen nur 1 Invalide. In einer Gegend mit fast ausschließlich 
Feld- und Waldwirtschaft, die natürlich harte körperliche Arbeit erforderte, waren 
die Körperbehinderten am meisten von Arbeitslosigkeit bedroht. Eine erschreckend 
hohe Anzahl Armer stellen die Blinden und Augenkranken mit 40 Personen, das 
sind 9,7 %, wovon die meisten völlig blind waren. Es folgen der Häufigkeit nach 6 
Taube und 2 Stumme. 

Was nun die Krankheiten in engerem Sinn betrifft, so sind chronische Leiden 
Hauptursache der Armut. Zählt man alle Grade von den ständig Kränklichen bis 
zu den völlig Bettlägerigen zusammen, so ergeben sich 41 Personen, also 10%. 
Besonders erwähnt werden dabei immer wieder Arme mit offenen Füßen. Weiter 
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lassen sich folgende Gruppe n unterscheiden : Arme, die an den Folgen eines Schlag-
anfalles leiden , gibt es 11; einer wurde vom Blitz gestreift; an Lungenkrankheiten , 
insbesonder e an Schwindsucht , leiden 6 Personen , 4 weitere an sonstigen nament -
lich genannte n schweren Krankheiten . Im Bereich der Geisteskrankheiten , Nerven -
krankheiten , psychische n Leiden un d geistigen Behinderunge n lassen sich auch ge-
wisse Gruppe n unterscheiden , nämlich : 5 Arme mit Epilepsie , 16 Schwachsinnige , 
das sind 3,9 %, un d zwölf Geisteskranke , das sind 2,9 %. 

Ein e wesentlich geringere Ursach e für das Abgleiten in Armu t bildete n besonder e 
familiär e Situationen , nämlic h nu r in 46 Fälle n — das sind 11,2 %>. Davo n stellten 
alleinerziehend e Mütte r den größte n Anteil . Zumeis t waren es Witwen mit Kin -
dern ; aber auch ledige Mütte r wurde n unterstützt . Wenn nach den Grundsätze n des 
Institut s sogenannt e unwürdig e Arme ausgeschlossen waren , so betra f dies offen-
sichtlich bloß Kriminell e un d Landstreicher . Sonstige moralisch e Forderunge n wur-
den an die Institutsarme n anscheinen d kaum gestellt. Da s Institu t war tolerant . 
In 7 Fälle n mußte n relati v alte , meist alleinstehend e Väter kleine Kinde r ernähren . 
In 7 weiteren Fälle n war ein pflegebedürftiges Familienmitglied , das versorgt 
werden mußte , der Grun d für Arbeitslosigkeit un d Armut . 8 Waisen wurde n unter -
stütz t sowie vermutlic h 3 Kinde r von straffällig gewordene n Mütter n  17. Schließ -
lich gab es noc h 2 sitzengelassen e älter e Frauen . 

Bei dreien heiß t es bloß ganz allgemein „arbeitsunfähig" . Ebenfall s nu r drei — 
das sind 0 ,7 % — werden als ganz oder zum Teil arbeitslo s bezeichnet , ohn e An-
gabe von Gründen . Arbeitslosigkeit war offenbar auf dem südböhmische n Land e 
damal s noch kein brennende s Problem . Wer einigermaße n arbeite n konnte , fand in 
der Landwirtschaf t noch bescheiden e Verdienstmöglichkeiten , zumindes t meh r als 
die 4 kr Tagessatz des Armeninstituts . Maßnahme n zur Arbeitsbeschaffun g stießen 
auf kein Interess e 1 8. Bei 6 Armen ist die Ursach e der Armu t nich t vermerkt . Es 
sind teils sogenannt e verschämt e Arme, die nich t zur Beschreibun g erschienen , teils 
Arme, die in der herrschaftliche n Residen z in Brünn l Wohnun g hatten . 

Sieht ma n sich diese Armenstatisti k an , wo wird klar, daß es damal s eben noch 
nich t das soziale Net z gab, das uns heut e selbstverständlic h ist, mi t Krankenver -
sicherung , Unfallversicherung , Brandversicherung , Darlehenskassen , Altersrente , 
Witwenrente , Waisengeld, Lohnfortzahlun g im Krankheitsfal l bzw. Arbeitslosen -

1 7 Die genaue Zah l läßt sich wegen einer offensichtlich ungenaue n Eintragun g in den 
Listen nicht feststellen. Es könnt e die Altersangabe der Kinde r mit der Anzahl ver-
wechselt worden sein; s. Armenbeschreibun g der Pfarre i Kaplitz , SAR Třeboň , NH , 
Ai, n. 4293. 

1 8 So hatte n sich einige Geistlich e angeboten , Flach s zum Verspinnen herzugeben , aber 
nieman d meldet e sich zur Arbeit. Vgl.: Zuverlässige und ausführlich e Nachrich t 1780, 39. 
Auch der ursprünglich e Plan B. J. Spatzierer s von 1776, sich wegen Arbeitsbeschaffun g 
mit der Linzer staatliche n Wollspinnere i in Verbindun g zu setzen, ist später offenbar 
fallengelassen worden . Vgl. Denkschrif t B. J. Spatzierers . Gratzen , 18.02.1776, SAR 
Třeboň , NH , Ai, n. 4083. Die Errichtun g von Werkstätte n für die Armen zog Spat-
zierer dagegen überhaup t nicht in Betracht , da sie die Kräfte und Möglichkeite n einer 
„Privatobrigkeit " überstieg. Die Untersuchun g der Armen der Herrschaf t Neuhau s hat 
ebenfalls gezeigt, daß es sich auf dem böhmische n Land e hauptsächlic h um Kranke , 
Sieche und alte Leute handelte , nicht um arbeitsfähige Arbeitslose. Vgl. P e t r a ň o v á : 
Venkovská chudin a 1961, 128. 
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geld und Sozialhilfe. Letztere gab es jedoch in einer ersten Vorform, nämlich in den 
regelmäßigen Unterstützungen durch das Buquoysche Armeninstitut. 

Eine zusätzliche prophylaktische Maßnahme auf den Buquoyschen Herrschaften 
war die ebenfalls von Graf Johann von Buquoy gegründete Leihbank, für die er 
persönlich haftete und die Kredite gegen Verpfändung von Realitäten gab. Sie 
sollte die Untertanen vor Wucher schützen und Bauern und Handwerkern über 
wirtschaftlich schwierige Phasen in ihren Betrieben hinweghelfen. Mit der Leihbank 
verbunden war eine Waisenkasse 19. 

Eine erste private Altersversicherung auf der Herrschaft Gratzen wurde jedoch 
erst ein Jahrhundert später eingeführt — immerhin ein paar Jahre vor der Alters-
und Invalidenversicherung der Bismarckschen Sozialgesetze in Deutschland. Es war 
dies das 1878 gegründete Buquoysche Pensionsinstitut für die gräflichen Angestellten 
und Bediensteten, das in unserem Jahrhundert von der öffentlichen Rentenversiche-
rung übernommen wurde 20. 

Also nicht nur Menschen am Rande des Existenzminimums und solche, die nur 
von ihrer Hände Arbeit lebten, wie Tagelöhner, waren damals stark vom Ab-
gleiten in die Armut bedroht. Auch ein bürgerlicher Handwerker und Hausbe-
sitzer oder ein Bauer konnten plötzlich durch Krankheit oder Unfall arbeitsun-
fähig werden. Konnte dann nicht ein Familienmitglied zur Ernährung der Familie 
einspringen, verarmte diese. 

Nachdem untersucht wurde, welche Ursachen für Armut am Ende des 18. und 
zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus den Armenbeschreibungen des Buquoyschen 
Armeninstituts ersichtlich sind, sollte auch gefragt werden, welche darin nicht er-
wähnt werden. Überhaupt nicht tauchen soziale Ursachen auf, jedenfalls nicht so 
verstanden, daß wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wandel ganze Schichten mit 
dem Abgleiten in Armut bedrohte. Dabei hat es solche Ursachen im letzten Viertel 
des 18. Jahrhunderts durchaus gegeben, und zwar besonders infolge von Merkanti-
lismus und Industrialisierung und durch die Abschaffung der Zünfte in ihrer Funk-
tion als soziales Netz. Betroffen war davon vor allem das Handwerk. In Wien mit 
seinen bis zu 6600 Armen, davon allein 6000 in den Vorstädten, war diese neue 
Form der Armut sehr wohl spürbar S1. Offenbar war jedoch Südböhmen mit seiner 
agrarischen Wirtschaft und Gesellschaft davon nicht berührt. 

19 Vgl. Biographie Buquoys in G r a f v. A u e r s p e r g 1805, 68 f. — T e i c h l : Gesch. 
d. Stadt Gratzen 1888, 61. 

20 E b e n d a 63. 
21 Dies sind die offiziell von dem von Buquoy 1783 in Wien eingeführten Armeninstitut 

genannten Zahlen. Es sind also diejenigen, die unter dem von Buquoy definierten 
Existenzminimum, nämlich einem Drittel eines Tagelöhnerverdienstes, lagen. Vgl. 
Nachricht 1784. Der politische und soziale Sprengstoff, den diese neue Form von Ar-
mut darstellte, und die politische Rolle, die die rasch wachsende Masse der städtischen 
Armen ein, zwei Generationen später in der Wiener Revolution von 1848 spielte, ist 
erstmals von Wolfgang Häusler so recht deutlich gemacht worden. Bisher wurden die 
Ansätze zu proletarischem Klassenbewußtsein, wie sie auch in der Wiener Revolution 
deutlich wurden, zugunsten der liberalen und nationalen Aspekte der Bewegung von 
1848 weitgehend übersehen, während sie in den Pariser Ereignissen von 1848 unüber-
sehbar waren. Dabei läßt sich für Wien eine Linie von der neuen Armut im Mer-
kantilismus über die Entstehung des modernen Industrieproletariats und die Massen-
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Soziale Ursachen gab es allerdings insofern, als die bisherigen Unterschichten 
grundsätzlich so gut wie gar nicht gegen das Abgleiten in Armut gesichert waren. 
Soziale Ursachen dieser Art wurden im Zeitalter der Aufklärung schon erkannt, 
eher als die des ersten Typs. Sie wurden auch, wie noch zu zeigen sein wird, auf der 
Herrschaft Gratzen von Graf Buquoy und seinen Mitarbeitern durch eine Reihe 
sozialer, medizinischer, wirtschaftlicher und pädagogischer Maßnahmen zu be-
kämpfen versucht. 

5. Kinderzahl 

Man würde annehmen, daß kinderreiche Familien in ganz besonderem Maße von 
Armut bedroht gewesen sind. Das war aber nur sehr selten der Fall — und auch 
immer nur dann, wenn der Vater als Ernährer der Familie durch Arbeitsunfähigkeit 
oder Tod ausfiel. Von 340 untersuchten Fällen hatten allein 206 überhaupt keine 
Kinder; das sind 60,6 %. Darunter ist natürlich ein hoher Prozentsatz lediger, kränk-
licher Personen. Dazu gehören aber auch alte Ehepaare, Witwen und Witwer, die, 
gerade weil sie keine Kinder hatten, in Not gerieten. Normalerweise kamen damals, 
soweit es ging, die Kinder für ihre alten Eltern auf, so daß diese Gruppe alter 
Leute nicht vom Armeninstitut unterstützt werden mußte. 

Von 340 untersuchten Personen hatten 134 Kinder. Dabei kamen im Schnitt 2 
Kinder auf einen Armen. Bezieht man jedoch auch die Kinderlosen mit ein, so hatten 
die Armen durchschnittlich nur 0,8 Kinder. Anders dargestellt, 60,6 % der Armen 
hatten gar keine Kinder, 1 Kind hatten 20 %, 2 Kinder nur 8,8 %, 3 Kinder 5 %, 
4 Kinder 3,8 %, 5 Kinder 0,94 %, über 6 Kinder auch nur 0,9 %. Bei den Armen 
des 18. Jahrhunderts liegen also die Kinderzahlen eher bei unseren heutigen Werten 
als bei den Durchschnittswerten der damaligen Zeit. 

Da die Armen meist ältere Leute waren, handelte es sich zumeist um erwachsene 
Kinder. Von 272 Kindern von Armen waren 75 erwachsene Söhne und 86 er-
wachsene Töchter, also 27,6 % bzw 31,6 %. Offenbar taten sich erwachsene Töchter 
etwas schwerer, ihre Eltern zu ernähren, als erwachsene Söhne, so daß eher Eltern 
von ersteren vom Institut versorgt werden mußten. Erwachsene Kinder von Armen 
gehörten, soweit es sich ersehen läßt, meist dem ländlichen Proletariat an oder waren 
selbst kränklich. 

39 ,7% der Kinder von Armen waren noch klein. Von den 108 unversorgten, 
d. h. noch nicht bei einem Bauern im Dienst stehenden Kindern waren 33 Buben 
und 42 Mädchen; bei 33 war das Geschlecht nicht in den Listen verzeichnet. 

Die Ausführungen zeigen deutlich, daß im ausgehenden 18. Jahrhundert und zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts Kinder die Altersversorgung der Eltern waren. Die 
damalige Einstellung, das Kind als Altersversicherung anzusehen, wirkt auf uns 
Menschen des 20. Jahrhunderts befremdlich. Denn seit Einführung der staatlichen 
Rentenversicherung hat sich in dieser Beziehung die Einstellung zum Kind gewan-

armut im Vormärz bis zu der ihre Rechte fordernden Arbeiterschaft im Revolutions-
jahr ziehen. Vgl. H ä u s l e r , W.: Von der Massenarmut zur Arbeiterbewegung. De-
mokratie und soziale Frage in der Wiener Revolution von 1848. Wien-München 1979. 
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delt. Doch fragt sich angesichts unserer Alterspyramide, ob wir Heutigen nicht eine 
Milchmädchenrechnung aufgemacht haben. Irgendwer muß ja für die Altersver-
sorgung aufkommen. Im 18. Jahrhundert waren dies jeweils die eigenen Kinder. 
Im 20. ist es die nächste Generation der ganzen Nation. 

6. Verdienstmöglichkeiten 

Für die Untersuchung der Verdienstmöglichkeiten wurden die Beschreibungen 
von 382 Personen herangezogen, die genaue diesbezügliche Auskünfte enthalten. 
Einkünfte wie Unterstützungen durch Verwandte, durch die Obrigkeit oder Nutzung 
von Feldern und Wohnraum im Rahmen der Ausnahme für alte Bauern werden 
dabei nicht berücksichtigt. Unter Verdienstmöglichkeiten seien hier nur Einkünfte 
aus eigener Arbeit verstanden. 

Nun ist es nicht so, daß es unter den Armen ein Heer von Arbeitslosen gegeben 
hätte, die arbeiten wollten, aber keine Arbeit bekamen. Nur bei drei alten Frauen 
wird erwähnt, daß sie spinnen könnten, jedoch kein Material hätten. Das Gros der 
Allerärmsten im 18. Jahrhundert und zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren 
Alte, Kranke und Behinderte, die gar nicht mehr oder nur unter großen Anstren-
gungen und in geringem Maße arbeiten konnten. Über die Hälfte, nämlich 196 
Personen, war völlig arbeitsunfähig. Die übrigen 186 Personen waren in der Lage, 
etwas zu arbeiten — beileibe aber nicht als volle Arbeitskraft. 

Was für Möglichkeiten gab es nun im 18. Jahrhundert für nur mehr beschränkt 
arbeitsfähige Menschen auf dem Lande, etwas zu verdienen? Mit Abstand die mei-
sten, nämlich 132 von 186 — das sind 71 % — haben gesponnen, und zwar auch 
die Männer. Gesponnen wurde alles mögliche, hauptsächlich Rupfen, aber auch 
Baumwolle und Wolle, Werg und Flachs. Die Tagesleistung ist selten vermerkt. 
Oft beläuft sie sich auf 1U bis Vt Schnalz 22. Meist war die Arbeitsleistung gering. 
Die Leute waren alt oder hatten gar verkrüppelte Finger, so daß sich der Ver-
dienst nur auf 2 bis 3 kr belief, während die Bezahlung eines Tagelöhners im 
Gratzener Raum damals 12 kr betrug. Was dann zum Existenzminimum fehlte, 
zahlte das Armeninstitut durch den Viertel- oder halben Satz der Unterstützung. 

Manchen Armen boten sich auch mehrere Verdienstmöglichkeiten: 13 hatten 
zweierlei und 2 dreierlei Tätigkeiten. Daher gab es unter 186 arbeitenden Armen 
noch 70 — das sind 37 ,6% — mit anderen Arbeiten als Spinnen, und zwar alle 
im landwirtschaftlichen, häuslichen oder handwerklichen Bereich. 11 Personen ver-
dienten sich etwas durch Botengänge. An zweiter Stelle kamen mit beträchtlichem 
Abstand die sonstigen Textilarbeiten, nämlich Stricken 6 Personen, Schneidern 4 
Personen, Wollekrempen 2 Personen, Weben 1 Person, Garnspulen 1 Person und 
Handarbeit allgemein inklusive Sticken 5 plus 1 Person, wobei nicht sicher ist, ob 
damals der Ausdruck „Handarbeit" schon unsere heutige, eingeschränkte Bedeu-
tung hatte. Es mag sein, daß er in einigen Fällen auch dasselbe bedeutete wie der 
Ausdruck „lebt von ihrer Hände Arbeit", der bei zwei weiteren Personen auftaucht 

1 Schnalz = 100 Fadenumgänge um die Haspel = Vio Stren; s. S c h m e l l e r II 
31973, 574 f. 
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und der vielleicht nichts anderes als Tagelöhnerarbeit bezeichnet, die im Schaubild 
zusammen mit bäuerlichen Arbeiten und Dienen auf dem Bauernhof in einem 
eigenen Block dargestellt ist; durch Arbeiten dieser Art konnten sich 7 Personen 
etwas verdienen. Weitere Möglichkeiten waren: Handschuhnähen 5 Personen, und 
zwar in Kaplitz; Schuhflicken oder Flechtarbeit für Schuster 3 Personen, Federn-
schleißen 2 Personen; 2 weitere Personen verdienten ein klein wenig durch Wäsche-
waschen bzw. Besenbinden, 2 durch verschiedene weibliche Arbeiten, ohne daß ge-
sagt wird, worum es sich handelt; 2 Männern brachten mechanische Arbeiten etwas 
ein, nämlich Sägen feilen bzw. Uhren reparieren; 5 Arme arbeiteten gelegentlich 
ein bißchen in ihrem erlernten Beruf, zu diesen gehören ein Zimmermann, ein Hirt, 
eine Hebamme und ein Maurer; bei 6 Personen heißt es ganz allgemein „kann noch 
ein wenig arbeiten" oder „kann sich nur sehr wenig verdienen", ohne Beschreibung 
der Arbeit. Als letztes sei der Bettelvogt von Gratzen genannt. Dies ist zwar keine 
Arbeit im eigentlichen Sinn, sondern eine ehrenamtliche Tätigkeit, die in der Kon-
trolle fremder Bettler, in Almosensammeln u. a. m. bestand, brachte aber als be-
sondere Vergünstigung die doppelte Institutsportion ein. 

Insgesamt läßt sich sagen, daß die Einkünfte aus den erwähnten Arbeiten nur als 
sehr gering eingeschätzt werden dürfen, sonst hätte das Armeninstitut ja nicht zu-
sätzlich gezahlt. Aus den Formulierungen der Armenbeschreibungen selbst geht her-
vor, daß die erwähnten Tätigkeiten von den Zeitgenossen durchaus nicht als Arbeit 
im eigentlichen Sinne angesehen worden sind. Wie hart ein Leben ohne Altersver-
sorgung war, läßt sich ermessen, wenn wir lesen, daß sich ein 80jähriger aus Nieder-
thal bei Gratzen noch mit Tagwerken etwas verdiente und ein 76jähriger Blinder 
aus Kaplitz mit Handschuhnähen. 

Manchmal ist die Formulierung in der Beschreibung auch nicht eindeutig. Der 
Ausdruck „kann noch etwas spinnen" kann zum einen heißen: „hat die Möglich-
keit dazu", zum anderen auch: „wäre körperlich noch dazu in der Lage, ohne daß 
im Moment diese Verdienstquelle besteht". Nur da, wo ausdrücklich gesagt wird, 
daß kein Material zur Verfügung steht, wurde in der vorliegenden Untersuchung 
der Arme nicht zu den Arbeitenden gezählt. Es könnten also noch etwas weniger 
Arme mit Arbeitsmöglichkeiten gewesen sein als die Zahlen belegen. 

7. Die Wohnverhältnisse 

Für die Untersuchung der Wohnverhältnisse wurden die Angaben über 333 Per-
sonen herangezogen. Ein Bild über den Zustand der Wohnungen kann man sich auf-
grund der Armenbescheinigungslisten freilich nicht machen; denn Informationen 
über Mobiliar, Belüftung, Qualität der Bausubstanz u. a. m. fehlen dort gänzlich. 
Was dagegen eindeutig aus den Listen hervorgeht, ist die finanzielle Seite, d. h. es 
wird angegeben, wer für die Miete aufkam, bzw. wer eine Wohnung kostenlos zur 
Verfügung stellte. Dabei wird nach folgenden Gesichtspunkten differenziert: 1. Be-
zahlung durch den Armen, 2. Stellung der Wohnung aus Verbindlichkeit des Haus-
wirts und 3. Stellung der Wohnung aus Nächstenliebe. Mit Verbindlichkeit sind 
wohl hauptsächlich Verpflichtungen gemeint, die aus einer Regelung bezüglich des 
Ausgedinges, der „Ausnahm", erwuchsen. Mitunter ist dies ausdrücklich vermerkt 
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(genau zwölfmal) . Auch Verbindlichkeite n wie lebenslange s Wohnrech t nach dem 
Verkauf sind dami t gemeint , wie aus einer Formulierun g hervorgeht . In einem Fal l 
schließlich mußt e ein Teil der Miet e bezahl t werden , der ander e Teil entfie l wegen 
eine r alten Verbindlichkeit . Zu r dritte n Kategorie , zu jener , die die Wohnun g „au s 
Nächstenliebe " gestellt bekamen , werden in den Armenbeschreibungsliste n auch 
alle diejenigen alten Institutsarme n gezählt , die bei ihre n Kinder n wohnten , bzw. 
arme , krank e Kinder , die bei ihre n Elter n wohnten , so daß sich diese Grupp e nich t 
differenziere n läßt in solche, für deren Wohnun g die eigene Famili e aufkam , un d 
solche, die von andere n Leute n aus dem Dor f die Wohnun g kostenlo s erhielten . 
Dabe i gab es die damal s verbreitet e Praxis , Waisen un d arm e Krank e jahrelan g 
zur Verpflegung von Hau s zu Hau s zu schleppen , nach der Jahrhundertwend e nu r 
noc h ganz vereinzelt . Sie wurde bei 3 Waisen in Hardetschlag , Gemeind e Beneschau , 
un d bei einer 45jährigen geistig Behinderte n in Deutsch-Reichena u praktiziert . 
Auch ein Arbeitsunfähige r aus dem Dor f Alt-  un d Neuhütten , Pfarre i Heilbrunn , 
ging von Hau s zu Hau s un d wurde von der Nachbarschaf t ernährt , nu r daß dies 
laut Liste „au s Verbindlichkeit " geschah  23. 

Da s Beherberge n bei verschiedene n Familie n des Dorfe s wurde seit den achtzige r 
Jahre n des 18. Jahrhundert s im Rau m Gratze n als nich t zeitgemä ß un d im Wider-
spruch zu den Anforderunge n an eine modern e Armen - un d Krankenpfleg e emp -
funden . Immerhi n zeigt diese für uns Heutig e merkwürdig e Praxis , wie sich damal s 
in einem Gemeinwese n die Bürger für die Armen un d Kranke n verantwortlic h 
fühlte n un d einen solchen gemäß einem bestimmte n Turnu s für einen ode r mehrer e 
Tage bei sich aufnahmen . So unzureichen d un d lieblos die Versorgung im einzelne n 
gewesen sein mag — die Distan z zum verwaltete n Armen war jedenfalls noch nich t 
gegeben. 

Außer den dre i genannte n Rubrike n erlaub t eine Reih e von Bemerkunge n in den 
Armenbeschreibungen , Rückschlüss e auf den finanzielle n Aspekt der Wohnver -
hältniss e zu ziehen , so daß sich schließlich folgende Übersich t ergibt: 

Der Arme hat die Wohnun g 

1. „aus Nächstenliebe " 
2. „aus Verbindlichkeit " des Hausherrn 
3. gegen Bezahlun g 
4. teils aus Verbindlichkeit , teils gegen Bezahlun g 
5. als Hauseigentüme r 

Anzah l der Prozent -
Persone n satz 

156 46,8 % 
89 2 6 , 7 % 
45 13,5 % 

1 0,3 % 
10 3,0 % 

2 3 Armenbeschreibun g des Markte s Beneschau , nach 1801, SAR Třeboň , HN , Ai, n. 4289. — 
Armenbeschreibun g von Deutsch-Reichena u vom 31.3.1802, e b e n d a . — Armen-
beschreibun g des Markte s Heilbrun n von 1803 und vom 17.4.1804, e b e n d a n. 4290. 
Vor Errichtun g des Gratzene r Siechenhause s im Jahr e 1784 schien das Schleppe n 
Siecher und unheilba r Kranke r von Hau s zu Hau s die übliche Form der Versorgung 
armer Kranke r gewesen zu sein. Ein typischer Fall wird geschildert in: Zweyte Nach -
richt 1782, 60. 
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6. als Spitalinsasse in den Spitälern von Gratzen, 
Kaplitz, Beneschau und Heilbrunn bzw. im 
Krankenhaus Kaplitz 26 7,8 % 

7. in der gräflichen Residenz in Brünnl (ohne An-
gabe, ob der Arme Miete zahlt, oder die Herr-
schaft die Wohnung stellt) 5 1,5% 

8. im Gemeindehaus (ohne Angabc, ob Miete ver-
langt wird) 1 0,3 °/o 

Was die 7,8 % Spitalinsassen unter den Armen angeht, so muß diese Zahl dahin-
gehend ergänzt werden, daß es auf der Herrschaft Gratzen wesentlich mehr gab, 
daß aber außer den 13 Gratzener Spitalarmen, von denen eine eigene Liste von 
1802 vorliegt, nur solche in obiger Statistik erfaßt wurden, die zusätzlich die Unter-
stützung durch das Armeninstitut bezogen, und daß es zweitens Spitalpfründner gab, 
die zwar das regelmäßige Spitalalmosen aus dem Stiftungskapital bekamen, aber 
nicht im Spital wohnten. Beide Gruppen gehörten jedoch auch zu den Armen der 
Herrschaft Gratzen, selbst wenn sie ihren Unterhalt nicht durch das Armeninstitut 
erhielten. 

26 Arme waren, wie die Übersicht zeigt, Insassen der Spitäler der Städte und 
Märkte der Herrschaft bzw. Patienten des Krankenhauses in Kaplitz. Zu ihnen 
zählt auch ein Behinderter, der nicht Patient des Krankenhauses war, sondern als 
Krankenwärter und Bettelrichter dort kostenlose Unterkunft hatte. 

Zur letzten Gruppe der Übersicht sei angemerkt, daß es außer dem angeführten 
Fall in den Dörfern noch 16 Arme (4,8 %) gab, die im Gemeindehaus oder in einem 
der Gemeinde gehörenden Haus wie dem des Dorfhirten oder des Dorfschmiedes 
wohnten; sie erscheinen jedoch nicht als eigene Gruppe in der Statistik. Da in diesen 
Fällen teils Miete gezahlt wurde, teils die Wohnung aufgrund von Verpflichtungen 
oder aus Wohltätigkeit gestellt wurde, sind sie über die ersten drei Kategorien ver-
streut. 

Was die Höhe der Miete angeht, so sind die Armenbeschreibungen wenig auf-
schlußreich. Nur vereinzelt wird sie angegeben. In der Stadt Kaplitz wurde 1784 
von Armen eine Jahresmiete zwischen 3 *h fl und 4 fl bezahlt, im dahin einge-
pfarrten Dorf Klein-Poreschin 2 fl und in Oemau zwischen 1 fl und 2 fl. Nach der 
Jahrhundertwende bewegten sich die Mietpreise für Armeleutewohnungen24 1805 
in der Stadt Gratzen zwischen 4 fl und 9 fl, im Dorf Deutsch-Reichenau 1802 zwi-
schen 2 fl und 3 fl. In einem Gratzener Fall erhielt der Hausherr 2 fl in bar und das 
Brennholz. Ganz vereinzelt wurde die Miete auch durch Arbeit abgezahlt. Dies war 
der Fall bei einer 60jährigen Witwe in Sohorsch, Pfarrei Kaplitz, die bei einem 
Bauern helfen mußte, und bei einer alten Gratzenerin. In Hardetschlag, Pfarrei 
Beneschau, mußte ein 8jähriger Halbwaise als Hausbub dienen, damit er, seine 
Mutter und seine Geschwister Unterkunft erhielten 25. Dies war jedoch offenbar ein 

24 Vermutlich handelte es sich oft nur um Kammern. Näheres ist aus den Armenbeschrei-
bungen jedoch nicht ersichtlich. 

25 Das Datum ist unklar. Die Hardetschlager hatten eine eigene undatierte Armen-
beschreibungsliste nach dem Musterformular von 1779. Sie ist drei undatierten Be-
neschauer Listen beigelegt, der eigentlichen Armenbeschreibung, der Beschreibung armer 



60 Bohemia Band 26 (1985) 

Einzelfall, da in der Regel die Kinder erst mit 13 bis 14 Jahren bei einem Bauern 
in den Dienst traten, wie ihr Ausscheiden aus dem Armeninstitut zeigt. 

Mietzuschüsse gab es so gut wie nie. Nur einem Gratzener Armen gewährte laut 
Liste von 1802 Graf Buquoy persönlich einen Mietzuschuß von 4 fl. Das war aber 
schon zu einem Zeitpunkt, als die Armeninstitutsportion von 28 kr wöchentlich, 
wovon 7 kr für Wohnung und Heizung veranschlagt wurden, nicht mehr ausreichte. 

Einige der Listen enthalten zusätzliche Angaben über Heizkostenzuschüsse in 
Form von Brennholz 26. Danach lassen sich Aussagen über einen Personenkreis von 
150 Armen der Herrschaft Gratzen machen, und zwar stammen alle Angaben über 
Brennholzspenden aus der Zeit unmittelbar nach der Jahrhundertwende. 

Die meisten Armen erhielten Brennholz von der Obrigkeit, also von Graf Buquoy, 
und zwar in seiner Eigenschaft als Garant des Armeninstituts. Deshalb werden sie 
auch als Unterstützung durch den Hauptbezirk des Armeninstituts, durch die Zen-
trale Gratzen, in den Listen vermerkt. Davon werden juristisch fein säuberlich 
Schenkungen unterschieden, die Graf Buquoy persönlich „vermög Dekret" be-
stimmten Armen zukommen ließ. So läßt sich folgende Übersicht aufstellen: 

Menge und Art der Brcnnholzspcndc Zahl der Prozent-
Armen satz 

von Graf Buquoy als Obrigkeit und 
Garant des Armeninstituts 
1 Klafter jährlich 
2 Klafter jährlich 
3 Klafter jährlich 
4 Klafter jährlich 

von Graf Buquoy persönlich 
1 Klafter jährlich 
2 Klafter jährlich 
3 Klafter jährlich 

Brennholz durch den Armeninsti-
tutsbezirk (Pfarrei) ohne Angabe 
der Menge 1 0,7 % 

kein Zuschuß an Brennmaterial 
Institutsarme 5 3,3 % 
Arme außerhalb des Instituts (alle 
Gratzener Hausarmen) 21 14,0% 

97 64,4 % 
16 1 0 , 7 % 

3 2 , 0 % 
1 0,7 %> 

1 0 , 7 % 
6 4,0 % 
1 0,7 % 

Kranker und einer Almosenbestimmungsliste mit Eintragungen von 1799—1801. Der 
Fall des Kindes, das die Miete abarbeitet, könnte sich also auch erst um die Jahr-
hundertwende abgespielt haben. 

26 Die von Gratzen 1802, Brünnl, Heilbrunn, Sonnberg und Strobnitz. 
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In zwei Fällen erhielt ein Armer Brennholzspenden von verschiedener Seite, 
daher übersteigt die Summe 100%. Insgesamt hat Graf Buquoy 142 Klafter als 
Obrigkeit und 16 Klafter persönlich gespendet, das macht 158 Klafter jährlich 
allein für die 5 der insgesamt 14 Pfarreien, von denen Listen mit diesbezüglichen 
Vermerken erhalten sind» Das sind je nach Scheitlänge von 2 bis 3 Fuß maximal 
539 Raummeter 27. Deputate für ehemalige Angestellte und Waldarbeiter sind hier-
bei nicht mitgerechnet, da dieser Personenkreis seine Versorgung durch die Herrschaft 
erhielt und nicht vom Armeninstitut unterstützt werden mußte. Daß auch in den 
übrigen Ortschaften Zuschüsse in Form von Brennholz üblich waren, auch wenn in 
den jeweiligen Armenbeschreibungen keine Rubrik dafür vorgesehen ist, geht mit-
unter aus Randbemerkungen hervor, so wenn auf der Deutsch-Reichenauer Liste 
von 1806 in der Rubrik für Veränderungen bei zwei Armen vermerkt wird, daß sie 
2 Klafter Brennholz jährlich bekommen sollen, und in einem Fall, daß die Spende 
von 1 Klafter auf 2 Klafter erhöht werden soll. Vergleicht man die Heilbrunner 
Listen von 1803 und 1804, so merkt man deutlich die Tendenz, an den Brennholz-
spenden zu sparen. Dies betraf z. B. Spitalinsassen und eine alte Frau, die ohnehin 
schon vom Spital Holz gestellt bekamen. 

Daß die Brennholzspenden schon seit Beginn des Armeninstituts, seit den achtziger 
Jahren des 18. Jahrhunderts, üblich waren, ist aus B. J. Spatzierers zweiter Infor-
mationsschrift über das Armeninstitut ersichtlich. Demnach wurden die gräflichen 
Forstämter angewiesen, den Armen Brennholz und Klaubholz zu überlassen 28. 

Im Hinblick auf die Finanzierung der Wohnung sei abschließend nochmals her-
vorgehoben, daß in den Landstädtchen, Marktfleckchen und Dörfern der Herr-
schaft Gratzen beachtliche 46,8 % die Wohnung umsonst bekamen, und zwar 
größtenteils durch private Wohltätigkeit, teils von Angehörigen, teils von Nach-
barn, teils von sonstigen Mitbürgern bzw. Dorfbewohnern, in Einzelfällen jedoch 
auch von der Dorfgemeinschaft als solcher. Dazu kamen noch die Insassen der durch 
Stiftungen finanzierten Spitäler, des Krankenhauses in Kaplitz und ab 1884 des 
Siechenhauses in Gratzen, die hier nur zum geringen Teil erfaßt worden sind. Man 
kann aber für jedes dieser neun Häuser 8—9 Betten veranschlagen, so daß noch gut 
70—80 weitere Arme der Herrschaft Gratzen kostenlose Unterkunft hatten. Die 
Bereitwilligkeit, einen Armen bei sich aufzunehmen, hörte aber zumeist dann auf, 
wenn dieser eine ekelerregende Krankheit bekam. Diese Tatsache war mit ein Grund 
für den Bau des Siechenhauses 29. 

8. Der Lebensunterhalt 

Der in den Armenbeschreibungen erfaßte Personenkreis bezog seinen Lebens-
unterhalt weitgehend aus der Unterstützung durch das Armeninstitut. Wegen der 
zunehmenden Teuerung Ende des Jahrhunderts müssen die frühen und die späten 
Listen getrennt untersucht werden. Dabei ergibt sich zufällig ein jeweils gleich großer 

27 1 österr. Klafter (als Längenmaß) = 1,90 m, 1 Wiener Klafter (als Raummaß) = 
1 Kl. lang, 1 Kl. hoch und 24—36 Zoll tief = maximal 3,41 m3. 

23 Zweyte Nachricht 1782, 44. 
29 E b e n d a 61 f. 
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Querschnitt von 150 Personen mit exakten Angaben über die Höhe der Instituts-
unterstützung. Wegen jährlicher Spenden, z. B. an Brennholz, Bargeld oder Korn, 
ist jedoch insgesamt ein weit größerer Kreis erfaßt worden. Die wöchentliche Unter-
stützung durch das Institut läßt sich wie folgt aufschlüsseln: 

1. In den achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts so 

die ganze Portion von 28 kr 41 Personen (27,3 %) 
Va Portion von 14 kr 75 Personen (50,0%) 
% Portion von 7 kr 34 Personen (22,6 %) 

2. Nach der Jahrhundertwende (1801—1809 
die doppelte Portion von 56 kr 1 Person (0,7 %) 

(der Bettelvogt von 
Gratzen) 

die ganze Portion von 28 kr 65 Personen (43,3 %) 
3A Portion von 21 kr 18 Personen (12,0%) 
Va Portion von 14 kr 53 Personen (35,3 %) 
% Portion von 7 kr 13 Personen (8,6%) 

Es läßt sich also ganz deutlich eine Tendenz zu höherer Unterstützung feststellen: 
In den achtziger Jahren bekommen noch 72 ,7% weniger als den halben Satz, nach 
der Jahrhundertwende sind dies nur mehr 44 % — und das, obwohl sich für einzelne 
Gemeinden nachweisen läßt, daß versucht wurde, strengere Maßstäbe anzulegen. 
Dies gilt vor allem für die Jahre 1803 bis 1805. 

In manchen der späteren Armenbeschreibungen, die zugleich Almosenbestimmungs-
listen sind, wurden die wöchentlichen Portionen aufgeschlüsselt nach Anteilen an 
Bargeld und Naturalien, genauer nach Pfund Brot und Seidel Mehl oder „Zuge-
müß", also z. B. Erbsen 31. Die Aufteilung ist recht unterschiedlich. Während in 
Beneschau die Armen grundsätzlich 6A ihrer Unterstützung in bar erhielten, sind es 
in Sonnberg meist nur 4 2 % und in Strobnitz gar um die 2 5 % . Eine allgemein-
gültige Aussage für die gesamte Herrschaft läßt sich also nicht machen. 

Die Strobnitzer Liste zeigt zudem, daß dort die De-facto-Beteiligung unter dem 
Soll blieb. Offensichtlich flössen die Spenden spärlicher 32. 

39 Die Vergleichszahlen für die Anfangsphase des Armeninstituts auf den Herrschaften 
Gratzen, Rosenberg und Libiegitz (1781) sind: bei 554 Armen 223 Personen (40,3%) 
mit 1 Portion, 249 mit Vs Portion (44,9%) und 82 mit 1/t Portion (14,8%). Vgl. 
Zweyte Nachricht 1782, Beilage. — Für Wien gilt für den Winter 1783/84 im Durch-
schnitt 1 Portion: 7,6%, a/i Portion: 12,05%, Vi Portion: 43,9% und V4 Portion: 
36,45 %, bei deutlichem Herunterdrücken der Portionen in den Wintermonaten De-
zember und Januar. Errechnet nach den Angaben in: Nachricht 1784. 

31 In Beneschau (1801), Strobnitz (1803) und Sonnberg (1809). 
32 Diese Strobnitzer Praxis von 1803 widerspricht den Grundsätzen des Armeninstituts. 

Bei unzureichenden Spenden in einer Gemeinde hätte, nach dem Prinzip der gegen-
seitigen Aushilfe der Armeninstitutsbezirke eines Hauptbezirks (d. i. einer Herrschaft 
oder eines Dekanats), vom Hauptbezirk der Fehlbetrag bezahlt werden müssen. Richt-
schnur für die Höhe der Unterstützung war nicht die Menge des eingehenden AI-
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Verschiedentlich sprang nach der Jahrhundertwende der Hauptbezirk mit be-
sonderen Unterstützungen ein. In Heilbrunn erhielten zwei Arme statt der Unter-
stützung durch den Pfarreibezirk monatlich 1 fl vom Hauptbezirk Gratzen, in 
Deutsch-Reichenau geschah dies in einem Fall sogar zusätzlich zur Institutsportion. 
Die Obrigkeit gab in späterer Zeit außer Brennholz Spenden an Bargeld und Korn33. 
Die Listen von drei Gemeinden mit insgesamt 81 Armen enthalten zusätzliche An-
gaben über finanzielle Unterstützung durch die Obrigkeit. Daraus ist folgendes zu 
ersehen: 

Gezahlt wurden jährlich an Arme der drei Pfarreien 29 fl 24 kr, und zwar 

6 x 1 fl 2 kr 
2 x 2 f 1 2 kr 
2 x 4 f 1 4 kr 
3 x 3 f 1 
1 x 8 fl. 

Aus den Listen von vier Gemeinden ersieht man Angaben über Kornspenden der 
Obrigkeit an einzelne Arme. Demnach bekamen von 150 Armen 

16 Personen 1 Metze Korn 
8 Personen 2 Metzen Korn 
1 Person 3 Metzen Korn 
1 Person 6 Metzen Korn 

und 
1 Person 3 Metzen Korn 
1 Person 2 Metzen Korn 

von Graf Buquoy persönlich 34. Zusätzlich stiftete Buquoy als Obrigkeit den Armen 
von Strobnitz 12 Metzen Korn, das monatlich vermählen wurde, und 3 Klafter 
Brennholz für den Bäcker, damit er daraus für die Armen Brot backen konnte. 

Daß um die Jahrhundertwende der volle Wochensatz des Armeninstituts nicht 
mehr dem Existenzminimum entsprach, geht daraus hervor, daß ihn in Gratzen 
12 Arme zusätzlich zum Spitalalmosen von 2 V» kr täglich erhielten. Auch in Heil-
brunn bezogen drei Arme die Spitalpfründe von 5 fl (wohl jährlich) sowie das 
Spitalholz zusätzlich zur halben bzw. ganzen Unterstützung des Armeninstituts, 
während noch in der Kaplitzer Liste von 1784, bei anderweitigen Bezügen wie 1 fl 

mosens, sondern der in der Armenbeschreibung festgelegte Grad der Bedürftigkeit. Der 
Grund für die Abweichung von den Richtlinien mochte einmal darin liegen, daß das 
finanzielle Polster des auf freiwilligen Spenden beruhenden Armeninstituts in Zeiten 
der Teuerung sehr dünn geworden war, da die Bevölkerung nicht mehr in gleichem 
Maße Almosen geben konnte, zum anderen war selbst nach 20 Jahren Armeninstituts-
praxis das Prinzip der Solidarität, das heute selbstverständlich in jeder Versicherung 
praktiziert wird, damals wohl immer noch so ungewohnt, daß leichter dagegen ver-
stoßen wurde. 
Erhalten sind Angaben aus den Gemeinden Brünnl, Heilbrunn, Sonnberg. Bzgl. Korn-
spenden der Obrigkeit enthält auch die Gratzener und die Strobnitzer Liste Vermerke. 
1 österreichische Metze = 61,5 1. 
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15 kr monatliches Spitalalmosen, 5 kr wöchentlich aus der Almosenbüchse oder 
2 Seidel Bier täglich von Graf Buquoy, nie der volle Satz des Armeninstitüts gezahlt 
wurde. Ja in einem Fall wurde einer alten Frau überhaupt nichts zugeteilt, da sie 
von der Gemeinde jährlich 6 fl erhielt und noch etwas Rupfen spann. Zu einer Er-
höhung der Tagessätze gemäß den gestiegenen Lebenshaltungskosten hat sich das 
Armeninstitut offensichtlich nicht durchringen können; statt dessen bewilligte der 
Hauptbezirk immer wieder einmalige Zahlungen an einzelne Arme, z. B. in Brünnl 
und Heilbrunn 1803 dreimal 5 fl für 1 Metze Korn und eine nicht zweckgebundene 
Zahlung zwischen 2 fl und 3 fl jährlich oder für eine Schwachsinnige in Buchers eine 
Zulage von 42 kr wöchentlich. 

Die frühen wie die späten Armenbeschreibungen informieren exakt über Ein-
kommen aus öffentlichen oder halböffentlichen Geldern wie Zahlungen durch das 
Armeninstitut, den Armeninstituts-Hauptbezirk, die Dorfgemeinde, die Obrigkeit 
oder den regelmäßigen Bezug eines Spitalalmosens. Auch Invalidengeld von 5 kr 
täglich, das ein Invalide mit Kindern zusätzlich zur ganzen Institutsportion bezog, 
wird erwähnt. Nicht vermerkt werden dagegen normalerweise Einkünfte von pri-
vater Seite wie Bargeld und Naturalien im Rahmen des Ausgedinges. Einkünfte 
aus eigener Arbeit werden manchmal als Schätzwert angegeben. Freie Kost bei An-
gehörigen oder Nachbarn wird zumeist vermerkt, jedoch nicht in Geldwert umge-
rechnet. Für alle drei Formen privater Unterstützung galt in den achtziger Jahren, 
daß sie etwa die Differenz ausmachten, zwischen dem dem Armen zuerkannten Satz 
und der vollen Unterstützung durch das Armeninstitut. Diese Rechnung stimmt für 
die Listen um die Jahrhundertwende und danach nicht mehr so recht, da die Summe 
der Einkünfte 28 kr wöchentlich häufig überstieg. 

9. Mobilität 

Schließlich seien noch einige Bemerkungen zur Mobilität der erfaßten Schicht 
gemacht, zunächst zur geographischen Fluktuation. Diese war äußerst gering, da 
ortsansässige Arme, die in der Regel alt und krank waren, natürlich wenig Interesse 
daran hatten, den Wohnort zu verlassen, zumal sie dort Anspruch auf Unterstützung 
durch das Armeninstitut hatten. Nur ganz wenige Beispiele für einen Umzug von 
einem Ort zu einem anderen sind bekannt und das oft noch innerhalb des Pfarr-
sprengels, z. B. von Rauschenschlag nach Neuhütten und umgekehrt, von Oemau 
nach Ottenschlag, von Brünnl nach Silberberg. Insgesamt 9 solcher Umzüge inner-
halb der Herrschaft werden vermerkt. Dazu kommen nur 2 Arme, die aus der 
Herrschaft weggezogen sind. Mobilität dieser Art findet sich eher bei den soge-
nannten unwürdigen Bettlern, zu denen auch die Vagabunden zählen. 

Was die soziale Mobilität angeht, das Aufsteigen in eine andere Schicht — denn 
Absinken ist ja hier kaum mehr möglich —, so bietet sich ein ähnliches Bild. Wer arm 
war, blieb zumeist arm. In den meisten Fällen schied der Arme erst mit dem Tod 
aus dem Institut aus, von 2 sogenannten Unwürdigen abgesehen. Die eine war von 
Kaplitz ins Armenhaus nach Gratzen gebracht worden; dort war sie ausgerissen, 
wodurch sie den Anspruch auf Unterstützung verwirkt hatte. Die andere war eine 
Gratzener Spitalbewohnerin gewesen, die wegen Hehlerei ausgeschlossen wurde: Sie 
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hatte ihr Almosen an Holz, das dem Spital gebührte, verkauft. Das Ausscheiden aus 
dem Institut war natürlich auch in diesen Fällen kein Indiz für eine soziale Mo-
bilität, denn die beiden verblieben in der ländlichen Unterschicht. Ansonsten gab es 
eine gewisse saisonbedingte Veränderung und einzelne Fälle von Verbesserung oder 
Verschlechterung aufgrund von Krankheit oder der familiären Situation. 

Ein einziges Unfallopfer schied dank Heilung ganz aus. Eine echte Chance, aus 
der Schicht der Allerärmsten herauszukommen, hatten bloß Waisenkinder, die mit 
12 bis 14 Jahren irgendwo in Dienst traten. Freilich gehörten sie damit zu denen, 
die im Alter wieder leicht in die Gruppe der ganz Armen zurückfielen 35. 

Soziale Mobilität läßt sich auch kaum innerhalb einer Generation feststellen. Um 
sie bei den Gratzener Armen am Ende des 18. Jahrhunderts zu beleuchten, müßte 
untersucht werden können, ob und wie die verschiedenen flankierenden Maß-
nahmen sozialer, medizinischer und wirtschaftlicher Art sowie die prophylaktischen 
Maßnahmen wirkten, die Buquoy und seine Mitarbeiter durchgeführt hatten. Es 
müßte zum Beispiel untersucht werden können, wie viele Kinder armer Leute durch 
die von Johann Buquoy mitbegründete und geförderte Kindermannsche Volks-
schule und ihre praktische Ausbildung in sozial höhere und wirtschaftlich gesichertere 
Schichten aufsteigen konnten. Steile Karrieren wie die des späteren Ministers An-
dreas Freiherrn von Baumgarten, dem Stifter in der Gestalt des Freiherrn von 
Risach im „Nachsommer" ein Denkmal gesetzt hat, bildeten eine seltene Aus-
nahme. Baumgarten war als Sohn eines Bäckers in Friedberg a. d. Moldau auf der 
Buquoyschen Herrschaft Rosenberg geboren und dort in die von der Kindermann-
schen Schulreform geprägte Volksschule gegangen. Sein Vater stammte aus einem 
Dorf derselben Herrschaft, war 1778 von Graf Johann Buquoy aus der Leibeigen-
schaft entlassen worden und hatte es vom mittellosen Bäckergesellen zum bürger-
lichen Bäckermeister und Gastwirt gebracht36. 

Generell blieb der waldreiche südliche Zipfel Böhmens ein armes Land, das seine 
Bevölkerung nur kärglich ernährte. Manches, was sich so hoffnungsvoll entwickelt 
hatte, sank wieder in sich zusammen wie die von Graf Johann von Buquoy ab den 
siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts gegründeten Glashütten, die einen enormen 
Aufschwung nahmen, sich eine Spitzenstellung auf dem Weltmarkt eroberten und 
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts blühten. Dann jedoch wurde die Glasproduk-
tion wegen der rapide steigenden Holzpreise uninteressant. In der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts bis weit ins 20. Jahrhundert hinein ist der hohe Prozentsatz an 
Menschen, die aus der Gratzener Gegend weggingen, ein Beweis dafür, wie gering 
die Chancen für die ländliche Unterschicht waren, Arbeit zu finden. Die wirtschaft-
liche Struktur hatte sich sehr wenig verändert, und es war nicht diese Fülle von 
Klein- und Mittelbetrieben wie in Nordböhmen entstanden, die vom Geschick ihrer 
Facharbeiter lebten. 
35 Solch eine geringe Mobilität erwähnt F i s c h e r 1982, 51 auch für Frankreich, wobei 

er sich auf Huf t o n , O. W.: The Poor of Eighteenth-Century France. Oxford 1974,34 
bezieht. 

88 L a c h i n g e r , J.: Andreas Freiherr von Baumgartner, Naturwissenschaftler, Mi-
nister und Förderer Adalbert Stifters. Informationsbrief für sudetendeutsche Heimat-
archive und Heimatmuseen 22 (1982) 51—65. Baumgartners Lehrer war der Mit-
arbeiter Kindermanns und Musterlehrer Johann Nepomuk Maxandt gewesen. 
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10. Flankierende Maßnahmen in Armenpflege und Gesundheitswesen 

Die umfassende Versorgung durch das Buquoysche Armeninst i tu t war , wie wir 
gesehen haben, die erste Vorform der öffentlichen Fürsorge in einer Zeit, die von 
unserem heutigen sozialen N e t z mit seinen komplexen Versicherungssystemen noch 
wei t entfernt w a r . Das besagt aber nicht, d a ß es nicht auch schon damals zusätzlich 
gewisse Einrichtungen und Regelungen gab, durch die verarmten oder von der A r m u t 
bedrohten Gruppen geholfen wurde . Es waren dies neben den tradi t ionel len kar i -
ta t iven Einrichtungen die von der Aufklärung beeinflußten sozialen, medizinischen 
und wirtschaftlichen M a ß n a h m e n Johann Buquoys sowie seine Bemühungen um 
prophylaktische Armenpflege. 

Sechs Gemeinden hat ten für verarmte Bürger Bürgerspitäler, die teils auf ural te 
Stiftungen zurückgingen, teils im 18. J a h r h u n d e r t ents tanden: 

Stadt/ 
Marktflecken 

erste Erwähnung und ein-
schneidende Veränderungen 

Leistung Zahl der 
Pfründner 

Gratzen Bürgerspital 
im Urbar von 1553 schon erwähnt 
nach dem neugefaßten Stiftsbrief 
von 1803: 

Kaplitz Bürgerspital oder Gemeinde-
Armenhaus 
1504 erstmals erwähnt 
1610 im Testament des Peter Wok 
v. Rosenberg mit 500 Schock Gro-
schen meißn. bedacht 
1793 Errichtung als Bürgerspital 
St. Martin 

1802: Wohnung, 
Heizung und 2 Vs kr 
täglich 

14 Pfründner 
(1839 auf 8 
reduziert) 

8 Pfründner 

Beneschau 

Schv 

Spital 
im Urbar von 1553 schon erwähnt 
1610 im Testament des Peter Wok 
v. Rosenberg mit 500 Schock Gro-
schen meißn. bedacht 
1683 Spitalbau 
1713 beherbergte es . . . 

Bürgerliches Spital 
1520 erstmals erwähnt 
1610 im Testament des Peter Wok 
v. Rosenberg mit 300 Schock Gro-
schen meißn. bedacht 

5 Pfründner 
(nach der 
Neuregelung 
von 1807 
ebenfalls 
5 Pfründner) 

Wohnung, Brennholz 5 Pfründner 
und 8 kr täglich, an (nach Laden-
Dreifaltigkeit 30 kr, bauer) 
an Adalbert 16 kr, an 4 Pfründner 
Katharina 12 kr (nach 

Sommer) 
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Strobnitz Bürgcrspital 
1610 im Testament des Peter Wok 
v. Rosenberg mit 300 Schock Gro-
schen meißn. bedacht 
1773 neu errichtet 

Heilbrunn 1625—30 entstanden 

Brünnl 1728 errichtet Wohnung, Heizung 
und 28 kr wöchent-
lich 

5 Pfründner 

7 Pfründner 

Außerdem bestand in Kaplitz seit 1738 ein Krankenhaus mit 10 Betten, auch Ge-
meindespital genannt, das vom Pfarrer Benedikt Janouscheck zur Aufnahme und 
Verpflegung sowohl kranker Kaplitzer als auch plötzlich erkrankter fremder Per-
sonen, besonders armer, verlassener Wandersieute, gestiftet worden war, von einem 
Krankenwärter betreut und von wohltätigen Kaplitzern unterhalten wurde. In 
einigen Gemeinden standen auch sogenannte milde Stiftungen zur Verfügung. Diese 
traditionellen Formen der Armenversorgung wurden durch die von der Aufklärung 
beeinflußten Reformen des Armenwesens nicht aufgelöst und ersetzt. Vielmehr trat 
die umfassende Versorgung durch das Armeninstitut ergänzend dazu: Dieses unter-
stützte die Masse der Armen, die kleine Spitalpfründe hatten, und sprang auch bei 
den Spitalpfründnern immer dann ein, wenn das tägliche Spitalalmosen nicht aus-
reichte, d. h. es zahlte ll* oder V» Portion, so daß auch die Spitalinsassen über das 
festgelegte Existenzminimum verfügten 37. 

Neben die Unterstützung aller Armen durch das Armeninstitut traten einige 
flankierende Maßnahmen. Sicherheitspolizeiliche, rein repressive Maßnahmen 
können dabei übergangen werden, zum einen, weil auf der Herrschaft Gratzen 
nichts anderes praktiziert wurde, als was das Kreisamt vorschrieb, zum anderen weil 
das Vorgehen gegen einheimische und fremde Bettler die hier behandelte Schicht der 
Armen nur insofern betraf, als das Almosen, das den Bettlern wegen des Bettel-
verbots von der Bevölkerung vorenthalten wurde, nun dem Armeninstitut gespendet 
wurde und damit allen Armen der Herrschaft gleichermaßen zugute kam und die 
einheimischen Bettler an das Institut verwiesen wurden 38. 

37 T e i c h l : Gesch. d. Stadt Gratzen 1888, Kap. Wohltätigkeitsanstalten 158-—163. — 
D e n . : Gesch. der Herrschaft Gratzen 1899, 16, 29, 67, 102, 155, 228, 287, 341 u. 
300. — S o m m e r 1842, 135. Die dort gemachten Angaben über das jeweilige 
Stammvermögen und die Zahl der Pfründner sind für die achtziger Jahre des 18. Jahr-
hunderts nur bedingt gültig, da sie den Stand in der Mitte des 19. Jahrhunderts an-
geben und somit auch Neufassungen der Stiftsbriefe aufgrund veränderter Vermögens-
verhältnisse des Spitals und der Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage überhaupt 
sowie spätere Schenkungen berücksichtigen. Sommer verwechselt wohl das Kaplitzer 
Spital mit dem Krankenhaus, wenn er eine Stiftung des Pfarrers Janouschek von 1738 
für das Spital erwähnt. — L a d e n b a u e r , W.: Das Sociale Wirken der katholi-
schen Kirche in der Diöcese Budweis (Königreich Böhmen). In: S c h i n d l e r , F. 
(Hrsg.): Das Sociale Wirken der katholischen Kirche in Österreich. Bd. 9. Wien 1899, 
260, 263 ff., 271 f. u. 300. 

38 Zuverlässige und ausführliche Nachricht 1780, 43 f. 

5' 
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Wichtiger ist hier die positive Armenversorgung, zum Beispiel die sozialen 
Maßnahmen, die bestimmte Gruppen betrafen, die im besonderen Maße von Armut 
bedroht waren. Reisende Handwerksburschen, die am Ort keine entsprechende 
Zunft vorfanden, erhielten vom Armeninstitut 4 kr bis maximal 6 kr Zehrpfennig, 
wenn sie ihre Zugehörigkeit durch eine glaubwürdige sogenannte Kundschaft nach-
weisen konnten, und zwar wurde dieser Zehrpfennig nur in den Städten und Markt-
flecken Gratzen, Strobnitz, Beneschau, Kaplitz, Welleschin und Schweinitz ausbe-
zahlt, wobei der Handwerksbursch in Strobnitz und Brünnl nur den halben Betrag 
erhielt, da die Entfernung zwischen diesen Orten sehr gering war. Der jeweilige 
Rechnungsführer des Armeninstituts führte für seinen Bezirk ein Register über die 
unterstützten Handwerksburschen, und letztere erhielten auf ihrer Kundschaft 
Ort, Datum, nächstes Reiseziel und die Höhe des Reisegeldes vermerkt. So konnte 
sich das Armeninstitut vor Mißbrauch schützen. Erschien nämlich ein Handwerks-
bursche allzu häufig am selben Ort, wurde er abgeschoben. Wegen der Handwerks-
burschen wurden die Zünfte einmal jährlich um Spenden gebeten 39. 

Die zweite Gruppe, der Graf Johann von Buquoys Aufmerksamkeit galt, waren 
die Waisenkinder. Bekanntlich wurde in der Wohlfahrtspflege der Aufklärung offene 
Fürsorge der Anstaltsversorgung vorgezogen. Dies war ja auch der Grundsatz 
Josephs IL, der in diesem Sinne die Versorgung der Waisenkinder in der gesamten 
Habsburger Monarchie reformierte. Statt also für die Herrschaft Gratzen ein Wai-
senhaus zu bauen, wofür ohnehin kaum die Mittel vorhanden gewesen wären, hielt 
es Graf Buquoy für wichtiger, mehr Pflegeeltern zu gewinnen. Er sicherte deshalb 
1780 den Waisen und Pflegeeltern bestimmte Rechte zu und gab seinen Wirtschafts-
ämtern entsprechende Anweisungen. Die Waisen sollten als leibliche Kinder der 
Pflegeeltern angesehen werden und nicht gegen deren Willen in fremde Dienste ge-
geben werden können. Wenn sie erwachsen waren, wurden sie von der Verrichtung 
gewöhnlicher Meierhofdienste bzw. deren Ablösung durch Bargeld befreit. In einer 
Reihe weiterer Fälle wurden ihnen die üblichen Gebühren an die Obrigkeit er-
lassen, nämlich bei Handwerksbewilligung, bei Entlassung aus der Untertänigkeit, 
egal ob sie in die Freiheit entlassen wurden oder in eine andere Untertänigkeit 
überwechselten, und schließlich bei der Heiratsbewilligung. Ganz allgemein sagte 
Graf Johann von Buquoy den Pflegeeltern und Waisen seinen obrigkeitlichen Schutz 
Zu „in Fällen, wo es um die Beförderung ihres Glückes zu thun ist". Tatsächlich 
fanden sich daraufhin viele Pflegeeltern. Der kinderlose Graf selbst ging mit gutem 
Beispiel voran und nahm eine Ziehtochter auf 40. 

E b e n d a 101 ff. und 119 f. (= Unterricht für den Rechnungsführer), Beilage II. 
Das Register war ein Formular, in dem Ankunftsdatum, Name und Beruf des Hand-
werksburschen, Ausstellungsort und -datum der Kundschaft sowie die Höhe der Reise-
zehrung vermerkt wurden. 
Zusicherung der Obrigkeit zugunsten der Waisen und ihrer Pflegeväter, 4.6. 1780, 
abgedruckt in: Zweyte Nachricht 1782, 21 ff. Die Zusicherung bzgl. der gebühren-
freien Entlassung aus der Untertänigkeit wurde noch vor der Aufhebung der Unter-
tänigkeit am 1. 12.1781 gegeben. Graf Buquoys Pflegetochter, Freiin v. Abfaltern, 
wird erwähnt in [ G y r o w e t z , A.]: Biographie des Adalbert Gyrowetz. Wien 
1848, 83. 
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Auch die medizinisch e Versorgung der Armen verbesserte sich in den achtzige r 
Jahren . Bis dahi n war sie ein echte s Problem . Di e sieben Spitäle r auf der Herrschaf t 
waren Armenhäuse r un d keine Versorgungskrankenhäuse r ode r Pflegeheime . Da s 
kleine Krankenhau s für arm e Durchreisend e in Kaplit z war zwar für die Aufnahm e 
mehrere r Kranke r eingerichtet , der Fon d reicht e aber für die Wartun g un d Pflege 
nich t aus. So herrschte n im Hinblic k auf arm e Krank e die damal s übliche n grauen -
vollen Zustände : Wie oben erwähnt , wurden bettlägerige Sieche un d unheilba r 
Krank e zur Verpflegung jahrelan g bis zu ihre m Tod e von Hau s zu Hau s ge-
schleppt . Auch das neu e Armeninstitu t war mit der Pflege arme r Kranke r un d deren 
Versorgung mit Medikamente n überfordert . Doc h schon im Jah r seiner Entstehun g 
regelte Gra f Johan n von Buquo y mit der Instruktio n für seine Wirtschaftsämte r 
vom 1. Oktobe r 1780 un d einer Reih e weitere r Verfügungen die medizinisch e Ver-
sorgung auf seiner Herrschaf t Gratzen : Ein Chirur g stan d den Armen aus Gratze n 
un d der engsten Umgebun g kostenlo s zur Verfügung, ein weitere r für die übrige 
Herrschaft , un d der Kreisphysiku s von Budweis behandelt e unentgeltlic h Arme mit 
schweren Krankheiten . De r Gratzene r Apotheke r gab für Arme die Arzneien zum 
halben Prei s ab; die ander e Hälft e wurde vom Hauptbezir k des Armeninstitut s 
übernommen , d. h. das Gratzene r Armeninstitu t kam auch bei den Armen der übri -
gen Gemeinde n der Herrschaf t für die Arzneimittelkoste n auf. 1782 wurde n zum 
Beispiel in der Gratzene r Apothek e Medikament e im Wert von 17 fl 42 kr für arm e 
abgegeben, so daß das Armeninstitu t 8 fl 71 kr zu bezahle n hatte . Weiter sorgte 
Gra f Buquo y dafür , daß geprüfte Hebamme n zur Verfügung stande n  41. 

In den Jahre n 1782—1784 entstan d in Gratze n schließlich ein Siechenhau s für 
10 bis 20 Kranke . De n entsprechende n Beschluß hatt e die „Vereinigun g aus Liebe 
des Nächsten" , die Trägeri n des Armeninstituts , 1782 gefaßt. Dabe i wurde n 5 kr 
pro Patien t un d Tag veranschlagt , sowie 500 fl für Heizun g un d Wartung , so daß 
ma n schließlich mi t 800 fl Unkoste n pro Jah r rechne n mußte . Da s Siechenhau s war 
ein einstöckige r Bau mi t sieben Zimmer n unterschiedliche r Größe . Gratzene r arm e 
Kranke , aber auch arm e Dienstbote n von den Meierhöfe n wurde n dor t von einer 
Krankenpflegeri n betreut . Di e Verwaltun g führt e ein gräflicher Beamter . Finan -
ziert wurde n der Bau un d die laufende n Koste n zunächs t aus Subskriptionen . 

Späte r wurde n die Koste n zum Teil aus den Zinse n des Stiftungskapital s un d 
der Restbetra g aus gräflichen Rente n bezahlt . Seine schwierigste Zei t hatt e das 
Gratzene r Siechenhau s 1809, als nach der Schlach t bei Aspern 90 verwundet e Sol-
date n bis zu ihre r Genesun g dor t ernähr t un d gepflegt wurde n  4 2. 

4 1 Zweyte Nachrich t 1782, Kap . IX: Von der Versorgung der kranke n preßhaften , und 
siechen Armen 58—68. — Instruktio n für die gräflichen Wirtschaftsämter . Gratzen , 
1.10.1780, SAR Třeboň , NH , Ai, n. 4086, abgedruck t in: Zweyte Nachrich t 1782, 
36—47. — In gleicher Weise wurde die ärztlich e Versorgung der Armen auf der Bu-
quoyschen Herrschaf t Libiegitz, Prachine r Kreis, geregelt. Zu den Arzneimittelkoste n 
vgl. Rechnun g des Apotheker s Wölk, 21.1.1783, SAR Třeboň , NH , Ai, n. 4288. Zu 
den Hebamme n S p a t z i e r e r : Leben d. Grafe n Johann . 

4 2 T e i c h 1 : Gesch . d. Stadt Gratze n 1888, 167 ff. — Zweyte Nachrich t 1782, 66 ff. — 
Zum Kostenvoranschla g s. Protokol l der 1. monatl . Zusammentretun g der „Vereinigun g 
aus Liebe des Nächsten" , Gratzen , 29.8.1781, SAR Třeboň , NH , Ai, n. 4229. Zur 
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11. Soziale Sicherung durch Prophylaxe 

Wenn Graf Buquoy und seine Mitarbeiter Ferdinand Kindermann und Bernhard 
Joseph Spatzierer als aufgeklärte Sozialreformer schon einen gewissen Blick für 
die sozialen Ursachen der Armut hatten, wenn sie der Untersuchung der Ursachen 
in den Armenbeschreibungslisten der Herrschaft Gratzen breiten Raum gaben und 
wenn Buquoy ab 1784 als Präsident des Sozial- und Gesundheitswesens für die Ge-
samtmonarchie und Kindermann ab 1786 als Verantwortlicher für das Armenwesen 
in Böhmen diese Gratzener Musterformulare beibehielten, so ist zu erwarten, daß 
sie sich auch um prophylaktische Armenpflege bemühten. Und in der Tat sind ver-
schiedene wirtschaftliche Maßnahmen unter diesem Gesichtspunkt zu sehen. Dies 
waren einmal die bereits erwähnten Überlegungen und Versuche zur Arbeitsbe-
schaffung wie der Plan Spatzierers, den Armen der Herrschaft Arbeit in einer Art 
Verlagssystem für die Linzer staatliche Wollspinnerei anzubieten und das Ganze 
über die Gemeinden abzuwickeln, oder wie das Angebot verschiedener Geistlicher, 
Wolle zum Spinnen zur Verfügung zu stellen. Spatzierer ließ seinen Plan wieder 
fallen und das Angebot der Geistlichen wurde nicht angenommen. Die Arbeits-
losigkeit mit 0,7 % war angesichts der Altersstruktur der Allerärmsten in dem süd-
böhmischen Land in der Tat das geringste Problem 43. 

Unter dem Aspekt der prophylaktischen Armenpflege sind auch Buquoys land-
wirtschaftliche Reformen gemäß den neuesten Theorien aus England zu sehen, näm-
lich Bodenverbesserung, Ertragssteigerung, größere Bandbreite in den Feldfrüchten, 
Schwerpunktverlagerung von Feldbau auf Viehzucht, verbunden mit vermehrtem 
Futtermittelanbau, sowie qualitative Verbesserung des Viehbestandes. Ihr Haupt-
ziel war zwar, das Kapital „Land" rentabler zu machen, sie hatten aber den durch-
aus beabsichtigten Nebeneffekt, daß die gräflichen Meierhöfe als Mustergüter auf 
das bäuerliche Umland wirkten und so zur „Hebung des Wohls der Untertanen" 
beitrugen. Als Mitglied der böhmischen Agrikulturgesellschaft sah es Buquoy als 
seine Pflicht an, beim Landvolk Vorurteile gegenüber Neuerungen zu zerstreuen 
und ihnen „richtige Begriffe beizubringen". Dieser Agrarreform dienten auch 
Kindermanns Feldbaukurse in seiner Kaplitzer Privatschule. Die Agrarreform war 
ebenso wie die Schulreform von 1772 und die Reform der Armenpflege von 1779/80 
eine Reaktion auf die Hungerkrise von 1770/71. Bei den landwirtschaftlichen Re-

Öffentlichkeitsarbeit und den Subskriptionen vgl. Protokoll der 2. monatl. Zusammen-
tretung, Gratzen, 7. 12. 1781, e b e n d a. 
Siehe Anm. 16. — Es ist freilich nicht gesagt, daß es über die 0,7% in den Armen-
beschreibungen erfaßten Arbeitslosen hinaus nicht arbeitsfähige Tagelöhner, jüngere 
Bauernsöhne, Knechte und Mägde gab, die Arbeit suchten, auch wenn sie bisher auf 
den Bauernhöfen oder bei der Herrschaft in den Meierhöfen, als Waldarbeiter oder 
Handlanger und Fuhrknechte in den Glashütten untergekommen waren. Inwiefern 
diese ländliche Unterschicht auf der Herrschaft Gratzen damals schon zum Potential 
der Abwanderungsbewegung in die Städte wurde, ist unklar. Da diese Schicht zwar 
in Armut lebte, aber noch über dem Existenzminimum von Vs eines Tagelöhnerver-
dienstes, ist sie nicht in den Armenbeschreibungen erfaßt. Also gehen daraus auch nicht 
entsprechende Entlassungen aus der Untertänigkeit und Abwanderungen wegen Ar-
beitssuche hervor. 
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forme n stande n nich t allein physiokratisch e Theorie n un d das englische Vorbild Pate , 
sonder n es wird auch ganz einfach das Bestreben deutlich , durc h ein reichere s An-
gebot an Feldfrüchte n die extrem e Abhängigkeit der breite n Massen von den galop-
pierende n Roggenpreise n zu mindern . Doc h war den Reforme n auf der Herrschaf t 
Gratze n wohl kaum der erwünscht e Erfolg beschieden , was nich t wunde r nimmt , 
wenn ma n feststellt, daß die 14 Pfarrdörfer , Städt e un d Marktflecke n der Herr -
schaft im Schnit t ca. 620 m hoch liegen, von den übrigen Dörfer n un d .Weilern ganz 
zu schweigen. Di e waldreiche , gebirgige Gegen d war also für landwirtschaftlich e 
Reforme n nu r beding t geeignet 44. 

Di e Reforme n in der landwirtschaftliche n Produktio n un d Wirtschaftsweise 
hingen jedoch aufs engste mit sozialpolitische n Frage n zusammen , die an die Grund -
festen des gesellschaftliche n Systems rührten . Unte r den aufgeklärte n böhmische n 
Grundherre n un d ihren Güterdirektore n un d Wirtschaftsbeamte n wurde seit End e 
der sechziger, Anfang der siebziger Jahr e diskutiert , ob Aufgeschlossenhei t un d 
Flexibilitä t in der landwirtschaftliche n Produktio n un d intensiver e Nutzun g des 
Boden s möglich sei, wenn Leibeigenschaf t un d Robotregulierun g in der bisherigen 
For m beibehalte n würden . In der Diskussion wurde n Pächtermentalitä t der Bauer n 
einerseits , ihre rechtlich e Unsicherhei t andererseits , das Anwachsen der Robo t un d 
dami t eine schlechter e Bestellun g der bäuerliche n wie der herrschaftliche n Felde r un d 
letztlic h ein Rückgan g des Volkseinkommen s bedauert . Doc h vor radikale n Lösun -
gen warnte n selbst so aufgeklärt e Geiste r wie Igna z Born . 

Johan n Buquo y nah m auf seinen Güter n die Josephinisch e Abschaffung der Leib-
eigenschaf t praktisc h vorweg. Seine Untertane n hatte n fast alle Rechte , die ihne n 
die kaiserliche Verfügung zugestand , schon zuvor genossen. Di e Leibeigenschaf t 
gänzlich un d forma l aufzuheben , lag jenseits seiner Kompeten z un d war mit Rück -
sicht auf die Nachbarherrschafte n nich t gut möglich . Doc h gab Buquo y geheime 
Instruktione n an seine Beamte n aus, dem Unterta n gegenüber Gedul d zu üben un d 
„ih m alle vernünftig e Freyhei t zu lassen, keine Verehelichung , keine Erlernun g 
einer Profession oder Kunst , keine Überziehun g auf eine ander e Herrschaf t schwer 

S p a t z i e r e r : Leben d. Grafe n Johann . — Schreiben Spatzierer s über den Ankauf 
von Schweizer Vieh und die Ausbildung von Fachkräfte n für die Käsezubereitung , 
SAR Třeboň , NH , HA, n. 4776. — G r a f v . B u q u o y , J. : Gedanke n über Ökonomie , 
Volkswirtschaft und Staat ( =  Antwort auf den Wirtschaftsberich t des Domänen -
direktor s der Buquoysche n Herrschaf t Libiegitz), MS, e b e n d a n. 1396b. — Auf-
schlußreic h ist auch die Korresponden z zwischen Buquoy und Spatziere r aus den 
Jahre n 1773—75, die eine Reihe von Wirtschaftspläne n enthält . Sie konnt e jedoch für 
den vorliegenden Aufsatz nicht ausgewertet werden (SAR Třeboň) . Zum Zusammen -
hang zwischen der Hungerkris e von 1770/71 und den Agrarreforme n allgemein vgl. 
A b e l : Massenarmu t in Europ a 1974, 203. — Zum Wandel in der landwirtschaft -
lichen Erzeugun g überhaup t und den verschiedene n Epoche n d e r s.: Massenarmu t und 
Hungerkrise n im vorindustrielle n Deutschland . Göttinge n  21977, 65 f. — Ein Indi z 
für den mangelnde n Erfolg der landwirtschaftliche n Reforme n auf der Herrschaf t 
Gratze n ist wohl die Tatsache , daß 1806, also nach Johan n Buquoys Tod, 8 Meierhöf e 
in herrschaftliche r Regie geführt wurden und 8 verpachte t waren, währen d in den 70er 
Jahren , zur Zeit der Reform-Euphorie , die Herrschaf t 15 Meierhöf e in eigener Regie 
geführt hatte . 
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zu machen , kurz ihn bei keine r Gelegenhei t in seinem Glüc k zu verhindern . De r 
Nam e Leibeigenschaf t durft e in keine r Schrift meh r genann t werden , sonder n statt -
dessen mußte n sich die Aemte r damal s schon nu r des Ausdrucke s Untertänigkei t ge-
brauchen " 4 5. 

Schließlic h kan n auch die Kolonisationsbewegun g des 18. Jahrhundert s als Maß -
nahm e der sozialen Sicherun g gesehen werden . Sie ist Ausdruck des zunehmende n 
Mißverhältnisse s zwischen der anwachsende n Bevölkerun g un d den landwirtschaft -
lichen Nutzfläche n un d stellt den Versuch dar , die Ernährungslag e der Bevölkerun g 
zu verbessern, dadurc h daß weniger ertragreich e „Grenzböden " für den Ackerbau 
erschlossen werden . Die s trifft auch für die Herrschaf t Gratze n zu. Was die demo -
graphisch e Entwicklun g angeht , so zeigt sich hier dasselbe Bild wie überal l in Mittel -
europa . Im Laufe des 18. Jahrhundert s wurde n die Verluste des Dreißigjährige n 
Krieges, deren sichtbare s Zeiche n die leerstehende n Häuse r in den grundherrliche n 
Städte n Gratze n un d Kaplit z waren , ausgeglichen , un d der Bevölkerungsdruc k 
wurde wieder spürbar . Fü r die rasch ansteigend e Bevölkerun g der Herrschaf t 
Gratze n liegen zwar keine genaue n Zahle n vor, jedoch ist sie aus den wachsende n 
Häuserzahlen , vor allem in der 2. Hälft e des 18. un d in der 1. Hälft e des 19. Jahr -
hunderts , abzulesen (s. Schaubild) 46. So läß t sich die engagiert e Kolonisationspoliti k 
des Grafe n Johan n von Buquo y auch als Antwor t auf die Hungerkris e von 1770/7 1 
verstehen — aber nich t nur . Da ß es offensichtlic h nu r zum Teil ihr Zie l war, neu e 
Böden der Kultu r zuzuführe n un d dami t die Nahrungsmittelproduktio n auf der 
Herrschaf t zu steigern , wird allein schon angesicht s der beträchtliche n Höhenlage n 
dieser Kolonie n klar, wurde doch das Gro s im 8080 ha großen „Obere n Forst " 
im gebirgigen böhmisch-österreichische n Grenzwal d angelegt . Di e folgende Über -
sicht soll zeigen, welche seiner Koloniegründunge n am eheste n als Maßnahm e zur 
Sicherun g der Ernährun g angesehe n werden können . 

4 5 S p a t z i e r e r : Leben d. Grafe n Johann . — G r a f v. A u e r s p e r g 1805, 61. — 
Zur Diskussion über Leibeigenschaf t und Robotregulierun g in Böhme n vgl. K u t -
n a r , F. : Poddanstv í a Robot a v názorec h české osvícenské společnost i [Grundunter -
tänigkei t u. Robo t in den Anschauunge n d. böhm . aufgeklärten Gesellschaft] . Pra g 
1962, 7—63 (Acta Universitati s Carolina e — Philosophic a et historic a 3). 

4 6 So lt. A b e l : Massenarmu t in Europ a 1974, 33 f. — Die folgende Übersich t beruh t 
auf Angaben von S o m m e r 1841, 137 ff., 147—153. — T e i c h l : Gesch . d. Herr -
schaft Gratze n 1899, 287 f., 391 ff., 398, 402, 407 f., 410—414, 417 f., 420 f., 428, 
437—440. — Se h a l l e r 1789, 136 u. 138. — Die neuen Ortschafte n wurden gemäß 
einer beliebten Gepflogenhei t nach Mitglieder n der Famili e des Gründer s benannt : 
Johannesthal , Johannesberg , Johannesdörfl , Johannesru h und Nepomu k nach Johan n 
Nepomu k Gra f von Buquoy selbst, Theresiendorf , Theresienho f und Theresienhütt e 
nach seiner Frau , Leopoldsdor f nach seinem Bruder , Paulin a nach seiner Nicht e und 
Georgendor f und Ludwigsberg nach seinen Neffen . 
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Die demographische Entwicklung 
1. Die Häuserzahlen in den grundherrlichen Städten Gratzen und Kaplitz 

als Indikatoren für das Bevölkerungswachstum von 1654 bis 1842 
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2. Die Bevölkerungsentwicklung am Beispiel der grundherrlichen Märkte 

Häuserzahlen von 1789 und 1842, Einwohnerzahlen von 1842 
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Ort Meeres- Zahl der Sied- Häuserzahl Einwohner Art der 
höhe lerstellen, Orts- Siedlung, 

geschichte 1789 1842 1842 Berufe der 
Siedler 

Pfarrei Buchers, „Oberer-Forst" im böhmisch-österreichischen Grenzwald 

Buchers 918m 1693 Wirtshaus, 
1695 Glashütte, 
1758 erste Domi-
nikalistenansied-
lung, 
1788 regulierter 
Ortsplan für 
20 Siedler, 
1798:68 Häuser 
und 116 Familien, 
1791 Kirche, 
1802 Pfarrei 

Georgendorf 892 m 1782—91:14 An-
siedler auf 
Leiberpacht 

Bonaventura } 1794 Bau der 
Glashütte, Ar-
beiterhäuser 

Johannesthal 906 m 1777 Glashütte, 
1789 Ansiedler 

Silberberg 705— 
738 m 

1782 Glashütte 

Paulina 940 m 1780 Glashütte 

Pfarrei Theresiendorf, „Oberer-Forst" 

Theresiendorf 768 m 

Theresienhof 

Gereuthern 

Kohlstätten 

1769: 19 Ansied-
ler auf Erbpacht, 
1785Lokalie, 
1856 Pfarrei 

805 m 3 Siedlungsstellen 
auf Leiberpacht 

903 m 

792 m 

1738—1790: 
12 Ansiedler auf 
Leiberpacht 

Köhlereien, 
Siedlung 1740 
gegr. durch 
Johann Buquoys 
Vater, 
1786: 5 Siedler 

103 

32 

117 

22 

14 

15 

25 

12 

43 

13 

916 

161 

130 

110 

251 

162 

311 

75 

Professio-
nisten: 
Glasmacher, 
Glasmaler, 
Rahmen-
macher, 
Holzhauer 

Glasarbeiter 

Glasarbeiter 

Glasmacher, 
Glasarbeiter 

Glasmacher, 
Glasarbei-
ter, Wald-
arbeiter 

ehem. 
Meierhof-
gründe 

ehem. 
Meierhof 

ehem. 
Meierhof-
gründe 
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Ort Meeres-
höhe 

Zahl der Sied-
lerstellen, Orts-
geschichte 

Häuserzahl 

1789 1842 

Einwohner 

1842 

Art der 
Siedlung, 
Berufe der 
Siedler 

Leopoldsdorf 786 m 1750 Beginn der 
Ansiedlung, 
11 erste Ansiedler, 
1790 Ortsname 
durch Graf Jo-
hann Buquoy 

22 183 ehem. 
Wiese; 
Flößer, 
Holzhauer 

Thercsienhütte 813m 1764—84 Glas-
hütte 

ehem. 
Glashütte 

Ahornhütten 749 m 1790 gegr. 2 

Goldentisdi 743— 
759 m 

1791 gegr. 6 Flößer- u. 
Holzhauer-
kolonie 

Leberhart ? 2 

Schwarzthal 703 m 1790 gegr., 
1838 Bau der 
Glashütte 

47 Siedlung für 
Prahmen-
flößer, spä-
ter Glas-
arbeiter 

„Oberer-Forst" :, böhmisch-österreichischer Grenzwald 

Neuhütten 
b. Heilbrunn 

833 m 1707 erste An-
siedlung b. der 

35 210 

Alt- u. Neu-
Holland 
b. Heilbrunn 

Johannesdörfl 
b. Zettwing 

Ludwigsberg 
b. Meinetschlag 

Johannesberg 

751 m 

699 m 

768 m 

624 m 

Boor od. Bory 
b. Wellcschin 

Ulehle 
b. Wellcschin 

570 m 

Glashütte, 
1789: 17 An-
siedler 

1760 schon er-
wähnt, 
1793: 10 An-
siedler 

1760—1765 ent-
standen, 
1768: 11 An-
siedler 

1788—95: 
19 Ansiedler 

1786: 5 Siedler-
steilen durch 
Kauf von Bauern-
land, 
1786Lokalie, 
1856 Pfarrei 

1790: 6 Siedler 
auf Leiberpacht 

1786 gegr., 
1792 Siedler auf 
Leiberpacht 

11 

27 

71 

86 

165 

508 ehem. 
Baucrnland; 
Professio-
nisten, 
Tagelöhner 

ehem. 
Hutweiden 
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Ort Meeres-
höhe 

Zahl der Sied-
lerstellen, Orts-
geschichte 

Häuserzahl 

1789 1842 

Einwohner 

1842 

Art der 
Siedlung, 
Berufe der 
Siedler 

Hrachový Hory 
b. Wellcschin 

527 m 1786: 10 An-
siedler auf Leiber-
pacht 

auf ehem. 
Meierhof-
land 

Raum „Gratzen" 
Julienheim 
b. Gratzen 

470 m 1790: 43 Siedler 
auf Leiberpacht 

78 490 Moorsied-
lung durch 
Trocken-
legen eines 
Sumpfes 
von 600— 
700 Joch 

Johannesruh 
b. Gratzen 

485 m 1788 erwähnt, 
12 Ansiedler 

35 147 ehem. 
Hutweide 

Tonnberg 
b. Gratzen 

552 m 1785—1790: 10 
Ansiedler, teils 
auf Leiberpacht, 
teils auf 6—70 J. 

12 

Biberteich 
b. Gratzen 

? 3 Ansiedler 3 

Petrsin 
b. Gratzen 

460 m 1790: 14 An-
siedler auf 
Leiberpacht 

15 ehem. 
Meierhof 

Nepomuk, 
„Unterer Forst" 

496 m 20 Ansiedler 
auf Leiberpacht 

20 154 auf aufge-
löstem 
Meierhof 

Die Übersicht zeigt einmal das Bestreben, trotz der Höhenlagen, der waldigen 
Gebirgsgegend und des rauhen Klimas die Anbauflächen zu erweitern und damit die 
Ernährungsbasis der Gesamtherrschaft zu verbessern. Und in der Tat wurden selbst 
in über 900 m Höhe Roggen und Hafer angebaut. In Buchers waren sogar zwei 
Mühlen in Betrieb. Für die einzelnen Siedler war die Kolonisation durchaus eine 
sozialpolitische Maßnahme. Als Häusler, Waldarbeiter mit Nebenerwerbsland-
wirtschaft oder sogar als größere Bauern konnten Menschen eine Existenz aufbauen, 
die normalerweise keine Chance gehabt hätten, zu Haus und Hof zu kommen. In 
der Regel wurden die Siedlungsstellen auf Leiberpacht vergeben, d. h. auf die 
Lebensdauer von einer oder mehreren Personen, zumeist auf drei Leiber. Für ge-
wöhnlich waren das der Siedler, seine Frau und eines der Kinder. 1852 wurden diese 
Pachtverhältnisse abgelöst und das Siedlungsland ging in den Besitz der Pächter 
über. Auch Erbpacht kam vor. 

Die Verbesserung der Ernährungsbasis war aber kaum das vorrangige Ziel der 
Koloniegründungen Johann Buquoys, wie seine Glasmacher-, Waldarbeiter- und 
Flößerkolonien zeigen. Andere Motive wie merkantilistische Populationspolitik 
und die Erschließung der herrschaftlichen Wälder spielten offensichtlich eine vor-
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rangige Rolle . Da ß sich durc h die Gründunge n von Glashütten , den Ausbau der 
Flößere i im großen Stil un d die Torfgewinnun g die wirtschaftlich e Struktu r der 
Herrschaf t etwas verändert e un d der Arbeitsmark t verbesserte, war für die länd -
liche Unterschich t ein erfreuliche r Nebeneffekt . Handwer k un d Kunsthandwer k 
allerding s entwickelte n sich in den Kolonie n nu r zögernd . Di e Hinterglasmalere i als 
Broterwer b in Bucher s war da ein Sonderfall . 

Zu den wirtschaftliche n Maßnahmen , die auch als soziale Sicherun g anzusehe n 
sind, zähl t schließlich die erwähnt e Buquoysch e Leihbank , durc h die die Bauer n un d 
die unter e Mittelschich t gesichert werden sollten . Auch sie war eine Reaktio n auf 
die Erfahrunge n in den Hungerjahre n 1770/7 1 un d entspran g der Überzeugun g 
Gra f Buquoys , daß Geldmange l eine wesentlich e Ursach e der No t gewesen sei, einer 
Überzeugung , die er mi t Mari a Theresia s Kommissä r Kresse! von Qualtenber g 
teilte . Seine damalige n Kredit e an die Bauer n zum Kau f von Saatgu t waren eine 
erste Vorform der Leihbank . 

Ein e weitere For m der prophylaktische n Armenpfleg e war die Schulrefor m auf 
der Buquoysche n Herrschaf t Gratze n von 1772 ". Ih r Initiator , Dechan t Ferdinan d 
Kindermann , sah sehr deutlic h eine soziale Ursach e der Armu t in der mangelnde n 
Ausbildun g un d der fehlende n Erziehun g zur Arbeitsamkeit . Gut e Ausbildun g 
breiteste r Schichte n war für den Reformkatholike n un d Aufklärer Kinderman n 
prophylaktisch e Armenfürsorge . Sie war in seinen Augen der Austrit t des Mensche n 
aus seiner selbstverschuldete n wirtschaftliche n Not , um das bekannt e Wort von 
Kan t abzuwandeln . Dami t gerade auch die arme n Kinder , die etwa ein Dritte l 
ausmachten , in den Genu ß eines regelmäßige n Unterricht s kamen , beschlossen Bür-
gerschaft un d Magistra t von Kaplitz , das Schulgeld aus der Gemeindekass e zu be-
zahlen . In Buquoy s grundherrliche r Stad t Kaplit z entwickelt e Kinderman n in seiner 
Musterschul e schon ansatzweise das Konzep t für den spätere n Typu s der Industrie -
schule, in der praktisch e Fäche r nebe n die übliche n allgemeinbildende n trate n un d 
in der die ländlich e Bevölkerun g durc h Fäche r wie Ackerbau , Gartenbau , Obstbau , 
Viehzucht , Bienenzucht , Seidenraupenzucht , Gesundheitslehre , Spinnen , Stricken , 
Nähe n u. a. m. Fertigkeite n erwarben , die als später e Nebenverdienstquelle n eine 
gewisse Sicherhei t bei Mißernte n boten . Zude m wurde dadurc h bei der Land -
bevölkerun g der Küchenzette l abwechslungsreiche r un d dami t gesünder . Volks-

47 Zur mangelnde n Ausbildung als einer der Ursache n für Armut und zur Kindermann -
schen Volksschulreform als prophylaktische r Armenfürsorg e vgl. H a n z a l , J. : Kin-
dcrmannov a zvorna škola v Kaplic i [Die Kindermannsch e Musterschul e von Kaplitz] . 
Jihočesky Sborní k Historick ý 33 (1964) 156—163. — D e r s . : Ferdinan d Kinderman n 
und die deutsch e Pädagogik der zweiten Hälft e des 18. Jahrhunderts . Pädagogisch e 
Rundscha u 21 (1978) 813—822. — I v e n , K.: Die Industriepädagogi k des 18. Jahr -
hunderts . Langensalza-Berlin-Leipzi g 1929, 3—127 (Göttinge r Studien zur Päda -
gogik 15). Iven bringt eine aufschlußreich e Darstellun g der Zusammenhäng e zwischen 
der Kindermannsche n Industriepädagogi k und den Erfordernisse n des absolutistische n 
Staate s und seiner merkantilistische n Wirtschaft . Doch werden Kindermann s Ideen 
übertriebe n stark von denen andere r Pädagogen und Sozialreformer , z. B. Sextros 
und Pestalozzis , abgesetzt, so daß ihm zu Unrech t ein einseitig militaristisch-ökonomi -
scher Standpunk t zugeschrieben wird. — W i n t e r , E.: Ferdinan d Kinderman n 
Ritte r von Schulstein (1740—1801), der Organisato r der Volksschule und Volkswohl-
fahrt in Böhmen . Augsburg 1926. 
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bildung und Volkswohlfahrt waren die beiden untrennbaren Ziele Kindermanns. 
Als späterer Organisator des Volksschulwesens für ganz Böhmen überzog er das 
Land mit einem Netz solcher Industrieschulen. Das Erziehungsziel dieser Schulen 
war nicht nur der gute Mensch und fromme Christ, es war sehr stark der nützliche 
Staatsbürger, und zwar als homo oeconomus. Ohne die aus ihnen hervorgegangene 
Generation fleißiger, geschickter, flexibler und erfindungsreicher Bauern-, Hand-
werker- und Tagelöhnerkinder, ohne das ihnen vermittelte Arbeitsethos wäre das 
Aufblühen der Industrie in Böhmen, vor allem in Nordböhmen, undenkbar gewesen. 

Tatsächlich wird im Buquoyschen Armeninstitut der Zusammenhang von Wohl-
fahrtspflege und Schulbildung als prophylaktische Armenfürsorge nie aus dem Auge 
verloren. In den Armenbeschreibungslisten der Herrschaft Gratzen wird bei Wai-
senkindern jeweils eigens vermerkt, daß sie, wenn sie Unterstützung bekommen, 
zum Schulbesuch verpflichtet sind. 

Als auf dem Landtag von 1790/91 die böhmischen Stände aufgefordert waren, 
ihre Wünsche bezüglich der künftigen Gestaltung des Staates, besonders im Hin-
blick auf Verfassung, Finanzwesen und Robotregulierung zu äußern, nahmen Kin-
dermann als Bischof von Leitmeritz und Buquoy die Gelegenheit wahr, ihre Vor-
stellungen von der Beförderung des Wohlstandes breitester Schichten und von der 
Hebung von Handel und Industrie in Böhmen in zwei Denkschriften niederzu-
legen. Sie gingen als Beilage zu den dritten Desiderien der Stände an Leopold IL 
Bischof Kindermann wiederholte seine alte Forderung nach Aufklärung der ganzen 
Nation durch Industrial- und Handelsschulen. Buquoy und sein Schwager Graf 
Franz Anton Kolowrat forderten die Errichtung einer Leihbank für Böhmen. Sie 
wurde von Leopold IL gegen den Rat der Hofkanzlei gebilligt, kam aber im 1 S.Jahr-
hundert nicht mehr zustande. So hat das Interesse an den Ursachen der Armut, das 
sich in den Armenbeschreibungen des Buquoyschen Armeninstitutes niederschlug, 
auch auf Landesebene durch die beiden Sozialreformer Buquoy und Kindermann 
zu Forderungen nach prophylaktischen Maßnahmen geführt, nach Maßnahmen, 
deren Wirksamkeit bereits im überschaubaren Bereich der Herrschaft Gratzen er-
probt worden war 48. 
48 Bischof K i n d e r m a n n v. S c h u l s t e i n : Unmaßgebliche Gedanken über die 

Mängel der Industrie und des Kommerzes im Königreiche Böhmen und einige Mittel 
demselben abzuhelfen, 22.11.1790. — G r a f v. B u q u o y , J. / G r a f K o l o -
w r a t , F. A.: Entwurf des Vorschlags zur Errichtung einer Leihbank für die Hoch-
löbl. Böhmischen Landesstände, 3. 7. 1790. — Sie sollte ein Gründungskapital von 
20 000 fl haben und jährlich etwa 2 000 000 fl Papiergeld ausgeben, das durch Grund-
besitz gedeckt war. Ein Drittel des Wertes der landtäflichen Güter sollte dabei die 
Höchstgrenze sein. Insbesondere verwiesen Buquoy und Kolowrat in ihrer Denkschrift 
auf den Zusammenhang zwischen Kapitalmangel, fehlendem Aufschwung in Handel 
und Industrie und der Armut der Nation im allgemeinen und der Landbevölkerung 
im besonderen. Vgl. dazu K e r n e r , R. J.: Bohemia in the 18th Century. A Study 
of Political Economic and Social History with special Reference to the Reign of 
Leopold II 1750—1792. New York 1931, 210—253. Zu Buquoys Rolle als Führer der 
radikalen ständischen Opposition im böhmischen Landtag im allgemeinen und seinen 
kühnen Forderungen in Verfassungsfragen vgl. D r á b e k , A. M.: Die Desiderien der 
böhmischen Stände von 1791. Überlegungen zu ihrem ideellen Gehalt. In: S e i b t , F. 
(Hrsg.): Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl 
zum 75. Geburtstag. München-Wien 1983, 132—142. 
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I N D E R S C H L A C H T B E I S O K O L O V O 

(8. — 1 2. M Ä R Z 1943) 

Zu r Korrektu r der tschechoslowakische n Widerstandsgeschicht e 

Von Erich Kulka 

Die „Schlacht von Sokolovo" nimmt in der tschechischen Kriegsliteratur breiten 
Raum ein. Dabei gehen einige Vergleiche so weit an den historischen Tatsachen vor-
bei, den Einsatz eines tschechoslowakischen Freiwilligenbataillons auf sowjetischer 
Seite im März 1943 mit der Schlacht am Weißen Berg vom Jahre 1620 in Zusammen-
hang zu bringen. Bei allem Respekt vor dem Mut,  mit dem eine schlecht bewaffnete 
und unzureichend ausgebildete kleine Truppe sich einer deutschen Panzereinheit 
entgegenstellte, sind Korrekturen an den vorliegenden Darstellungen unerläßlich. 
Mit ziemlicher Ausschließlichkeit wird namentlich verschwiegen, daß dieser erste 
militärische Einsatz einer tschechoslowakischen Truppe gegen Hitlers Wehrmacht 
zum größten Teil von jüdischen Freiwilligen bestritten wurde. Der folgende Bei-
trag belegt das in Einzelheiten und sucht im übrigen die militärische wie die politische 
Bedeutung des Gefechts in größerem Rahmen zu erläutern. 

Die Entstehung der Kampfeinheit 

Am 21. Jun i 1941 wurde die Sowjetunio n von Hitler s Armeen überfallen . Etwa 
einen Mona t später , am 18. Jul i 1941, tra t die Sowjetregierun g von ihre r Aner-
kennun g des Münchene r Abkommen s zurüc k un d ließ in Londo n durc h ihre n Bot-
schafter Ivan M. Majskij ein entsprechende s Abkomme n mit dem Außenministe r 
der tschechoslowakische n Exilregierun g Jan Masary k unterzeichnen . Dari n war 
auch die Bildun g tschechoslowakische r Kampfverbänd e aus freiwilligen, in der So-
wjetunio n lebende n Tschechoslowake n vorgesehen . Am selben Abend noch gab Jan 
Masary k diese Nachrich t in Londo n in einer Rundfunkansprach e bekannt ' . 

Am 8. Dezembe r 1941 teilt e der sowjetische Genera l A. Panfilo w dem Che f der 
tschechoslowakische n Militärmissio n mit , ein selbständiges tschechoslowakische s 
Infanterie-Bataillo n un d eine Reserve-Kompani e aufzustelle n  2. Di e Freiwilligen 
dafür sollten hauptsächlic h in den sowjetischen Zwangsarbeitslager n bei inhaf -
tierte n Flüchtlinge n von 1938/3 9 gesucht werden , die inzwischen amnestier t worden 
waren . De r Umfan g dieser Amnesti e war Gegenstan d langwieriger Verhandlungen , 
da die sowjetischen Sicherheitsorgan e spionageverdächtig e Tschechoslowake n nich t 

1 YVA, Informačn í buletin čs. konsulát u v Jeruzalémě , 13. 9. 1941. 
2 S v o b o d a , Ludvík: Z Buzuluku do Prah y [Von Buzuluk nach Prag] . Prag 1963, 70. 
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entlasse n wollten . Ers t am 10. Janua r 1942 fand sich der NKW D dazu bereit 3 . 
Unmittelba r danac h begann die tschechoslowakisch e Militärmissio n in den sowjeti-
schen Medie n für das Freiwilligen-Bataillo n zu werben . 

Di e Einhei t sollte in der Bezirksstad t Buzuluk , 180 km südwestlich von Kujby-
sdiew aufgestellt werden . Nac h Kujbysdiew wurde wegen der deutsche n Offensive 
auch die tschechoslowakisch e Botschaf t samt der Militärmissio n verlegt. Zu m Kom -
mandeu r der neue n Einhei t wurde Oberstleutnan t Ludvík Svoboda bestimmt , 
der zuvor schon in Pole n eine tschechisch-slowakisch e Legion kommandier t hatte . 
Di e ersten Freiwilligen wurde n vorübergehen d noc h in den Räume n der Botschaf t 
in Kujbysdiew untergebracht. -  Aus ihne n wählt e Svoboda Dr . Pave l Steiner -
Skalický zum Adjutanten . E r sollte ein Vorkommand o nach Buzulu k führen , um 
dor t Quartie r für das Freiwilligen-Bataillo n zu machen . Steine r war Jude . Nac h 
Svoboda s Befehl sollten ihn vier weitere jüdische Freiwillige begleiten : Alter, Bělák, 
Same t un d Stemmer . 

Am 28. Dezembe r 1941 nah m auch der Kommandan t des Bataillon s in Buzulu k 
Quartier . Bald danac h begann der Zustro m von Freiwilligen . Di e ersten waren 
überprüft e un d anerkannt e politisch e Flüchtlinge . Sie wurde n von der Führun g der 
KPTsc h aus Moska u nach Buzulu k dirigiert . In seinen Erinnerunge n schrieb Svoboda 
später , jene 30 ersten Freiwilligen seien nu r „u m Haaresbreit e der Gestap o ent -
kommen" . Er erwähnt e nicht , daß 20 aus dieser Freiwilligengrupp e vor der nazi -
stischen Rassenverfolgun g flüchte n mußte n  4. 

Anfang Janua r 1942 kam die erste Fra u nach Buzuluk , die Krankenschweste r 
Malvin e Friedman n aus Berehovo . Nac h seinen Richtlinie n weigerte sich Svoboda , 
Fraue n als Freiwillige zu registrieren . Aber die resolut e Krankenschweste r bestan d 
auf ihre r Mitarbeit , zuma l in Wirklichkei t genug pflegebedürftige Krank e versorgt 
werden mußten . Mi t Svoboda s Hilfe organisiert e sie die erste Krankenabteilun g 
für das Bataillon , bald unterstütz t von weiteren Helferinnen , mi t dene n sie um -
sichtig auch einen Bahnhofsdiens t in Buzulu k organisierte , um den Freiwilligen gleich 
bei ihre r Ankunf t zu helfen . Di e meiste n kame n nämlic h in einem erbärmliche n Zu -
stan d un d etwa 70 Prozen t von ihne n mußte n sofort in das Krankenhau s einge-
liefert werden  5. 

Es gab auch junge Sowjetbürger unte r den Kriegsfreiwilligen, Söhn e von Tscheche n 
un d Slowaken , die nach dem Erste n Weltkrieg in Rußlan d geblieben waren . Außer-
dem fande n sich Tschechoslowake n ein, die währen d der Weltwirtschaftskris e in die 
Sowjetunio n ausgewander t waren . Sie waren durchdrunge n vom Ha ß gegen Hit -
ler-Deutschlan d un d von dem Wunsch , am Kamp f für die Befreiun g ihres Heimat -
lande s teilzunehmen 6. 

I m Janua r 1942 kam Davi d Elefan t mit einer Grupp e von sechs jüdischen Kom -
muniste n nach Buzuluk . Er wurde hier als der 100. Freiwillige registrier t un d be-
richtet e später : „Wir hatte n weder Uniformen , noch fühlte n wir uns als Soldaten . 
Aus der Ansprach e des Kommandante n Svoboda un d seiner Offiziere war eine 

3 AVHU, čs. mise v SSSR Nr . 1/1/ 2 č. j . 226/taj . 1942. 
4 S v o b o d a : Buzuluk 1963, 61 f. — YVA, Stemme r Bericht Nr . 03/3030 . 
6 RG 0-59-1 9 M. Fanta-Friedmann . 
6 F i í , Teodor : Mein Kommandeu r Genera l Svoboda. Wien 1969, 20 f. 
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antisowjetisch e Einstellun g un d die Loyalitä t zu Benešs Exilregierun g klar er-
kennbar . Svoboda war durc h unser gutes Aussehen überrascht , den n unser e Grupp e 
unterschie d sich merklic h von jüdischen Freiwilligen aus Zwangsarbeitslagern . 
Ein e kommunistisch e Parte i bei der Einhei t gab es noch nich t un d die Tätigkei t der 
Kommuniste n wurde erst späte r deutlic h  7 . " 

Anfang Februa r 1942 trafen in Buzulu k etwa 88 Mitgliede r der in Pole n einge-
setzten tschecho-slowakische n Legion ein. Etwa 800 Legionär e waren zuvor in 
kleinere n Transporte n zu den tschechoslowakische n Einheite n nach Frankreic h un d 
in den mittlere n Osten transportier t worden . Di e 88 letzte n kame n aus dem Inter -
nierungslage r in Oranki , wo sie von sowjetischen Instruktore n für ihre zukünftig e 
Aufgabe vorbereite t worde n waren  8. Aus dieser Grupp e sucht e Svoboda die ersten 
Befehlshabe r für die Bataillonseinheite n aus. In seinen Erinnerunge n nannt e er 
27 davon mi t Namen , darunte r aber keine n von den jüdischen Offizieren 9. Ihr e 
Name n bezeugt der damalig e diensthabend e Rottmeiste r Kare l Fanta : „I n dieser 
Grupp e waren etwa 20 Juden . Unte r den Offizieren waren vorerst die Ärzte 
Kodíček , Weiss, Blitz, Liebreich , Silbiger, Singer, der Dentis t Ma x Kriegel, Stabs-
kapitä n Kellner-Rosick ý un d ich  1 0. " Ähnlich wie Svoboda läßt auch die tschecho -
slowakische Historiographi e keinen Rau m für die zahlreiche n Jude n in dem neue n 
Bataillon . Sie sprich t von politische n Emigranten , ehemalige n Spanienkämpfern , 
Kommunisten , fortschrittliche r Intelligen z un d Flüchtlinge n aus der Tschechoslowa -
kei " . 

Da ß sich in dieser letzte n Grupp e eben meist Jude n befande n un d daß sich vor-
wiegend aus ihne n die neu e Einhei t rekrutierte , wird nu r spärlich erwähnt . Dem -
gegenüber bezeugen die Angehörigen der Einhei t den wachsende n Zustro m jüdische r 
Freiwilliger , wie etwa der schon genannt e ehemalig e Leutnan t Davi d Elefant : „Aus 
den verhältnismäßi g vorteilhafte n Bedingungen , in dene n auch unser e Grupp e 
lebte, kame n bis End e Janua r aus verschiedene n Gebiete n der Sowjetunio n etwa 
hunder t Freiwillige nach Buzuluk , meist Kommunisten , davon etwa 70 Prozen t 
Juden . Viel größer war noc h der Zustro m von Freiwilligen aus den sowjetischen 
Zwangsarbeitslagern , zum größte n Teil Juden . Ni e vorhe r habe n wir derar t ver-
elendet e Leut e gesehen, un d auf uns Kommuniste n wirkte ihr kläglicher Zustan d 
sehr deprimierend . Keine r von uns politische n Flüchtlingen ' war in solchen Lagern , 
un d soweit wir darübe r irgendwelch e vorsichti g formuliert e Erwähnunge n hörten , 
konnte n wir uns kaum eine Vorstellun g machen , in welch unmenschliche n Ver-
hältnisse n diese Gefangene n leben mußten . De r Zustan d dieser menschliche n Wracks 
wurde zum wichtigen Argument , besonder s für die antisowjetisc h denkende n 
Offiziere. Damal s hindert e sie Svoboda an ihre n sowjetfeindliche n Äußerunge n 
nicht , den n er war anscheinen d derselben Meinun g 1 2 . " 

7 RG 0-59-1 5 D . Elefant . 
8 Ursprünglic h zählte die Oranki-Grupp e 93 Mann ; fünf wurden nach einer Spezialausbil -

dung in der Sowjetunio n mit dem Fallschir m über Mähre n abgesetzt. Siehe Erwähnun g 
in S v o b o d a : Buzuluk 1963, 23. 

" S v o b o d a : Buzuluk 1963, 63. 
1 0 RG 0-59-19 K. Fanta . 
1 1 Malý slovník SNP . Preßbur g 1965, 30 und 38. 
1 2 RG 0-59-1 5 D. Elefant . 
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End e Februa r kam mit einer kleinen Grupp e politische r Flüchtling e ein führende r 
Funktionä r der tschechoslowakische n sozialdemokratische n Partei : Dr . Vilém 
Bernard . Er erinnert e sich: „E s gab dor t dre i Kategorie n von Freiwilligen . Nich t 
ganz hunder t derer , die aus der ,polnische n Legion ' übriggeblieben waren . Diese 
waren tonangebend , in ihre n Hände n lag das Kommando . Di e zweite Kategori e 
waren kleiner e zersplittert e Gruppe n politische r Flüchtlinge , welche die kritisch e 
Zei t in verhältnismäßige r Freihei t überleb t hatte n un d in ihre r Mehrzah l Jude n 
waren . Schockieren d wirkte auf uns dan n aber die Ankunf t zahlreiche r jüdische r 
ehemalige r Gefangene r aus den Zwangsarbeitslagern . Ich sah ganz junge Menschen , 
die unmittelba r nach ihre r Ankunf t an Fleckfiebe r starben . Oft mußt e ma n die An-
kommende n in hoffnungslose m Zustan d sofort in das Krankenhau s einliefern . Di e 
meisten fielen der Typhus-Epidemi e zum Opfer , jedoch gelang es den Ärzten , un d 
in Buzulu k gab es damal s nu r jüdische Ärzte, in verhältnismäßi g kurze r Zeit , die 
Epidemi e zu meister n  1 3." 

Es kam auch vor, daß die Kommandante n einiger Zwangsarbeitslage r es ab-
lehnten , die amnestierte n tschechoslowakische n Gefangene n zu entlassen , un d ihne n 
die Werbekampagn e für die Freiwilligeneinhei t verschwiegen. Wiewohl ma n aus 
diesen Lagern nich t schreiben konnte , fande n doch manch e Gefangen e einen Weg, 
die tschechoslowakisch e Botschaf t zu verständigen . Oft erfüllten mit solchen Briefen 
bereit s Entlassen e die Wünsch e der Zurückgebliebenen . In der Konsularabteilun g 
der tschechoslowakische n Botschaf t in Kujbysdiew bearbeitet e solche Fäll e eben 
Dr . Vilém Bernard , nachde m ihn sein Parteichef , Botschafte r Fierlinger , aus 
Buzulu k für dieses Amt angeforder t hatte : „Meisten s beschwerte n sich die Ge -
fangene n über die Sowjetorgane , die sich weigerten , Tschechoslowake n aus den 
Lagern zu entlassen un d ihne n die Bewilligung auszuhändigen , nach Buzulu k zu 
reisen . I n solchen Fälle n sandte n wir Note n an das sowjetische Außenministeriu m 
mit der Bitt e um Abhilfe. Meisten s fande n wir Verständnis . Di e Antworte n kame n 
jedoch sehr verspätet , manchma l erst nach einem halbe n Jahr , manchma l überhaup t 
nich t an . Di e häufigsten Antworte n lautete n dan n freilich, der Betreffend e sei nich t 
meh r am Leben , er sei im Lager ode r währen d des Transporte s nach Buzulu k ge-
storben . In solchen Fälle n erhielte n wir sorgfältig ausgefertigte Todesurkunden , in 
dene n als Todesursach e meist Herzschwäch e ode r Sklerose angegeben war. D a sich 
jedoch das Alter der Verstorbene n meist um die zwanzig Jahr e bewegte un d als 
Todesor t die Name n einiger bekannte r Lager benann t waren , wurd e uns allen in 
der Botschaf t der wahre Sachverhal t klar . Aus den Briefen an die Botschaf t wurde n 
dagegen die Verhältniss e nich t deutlich , in dene n die Gesuchstelle r lebten . Darübe r 
habe ich währen d meine s kurze n Aufenthalte s in Buzulu k genügen d Informatione n 
gesammel t un d sie aus persönliche n Berichte n der entlassene n Gefangene n ergänzt , 
die es fertig brachten , unser e Botschaf t zu besuchen . Da s bedeutet e für die Be-
sucher ein großes Risiko, den n währen d des Krieges durft e ma n in der Sowjetunio n 
nich t frei reisen . Mei n Vorgesetzter , Botschafte r Zdeně k Fierlinger , pflegte die 
Interventionsnote n zu zeichne n ode r wenigstens zu paraphieren . E r ta t es jedoch 
ungern , ebenso wie er es nich t liebte, alle negativen Erscheinunge n des Sowjetleben s 

1 3 RG 0-59-4 Vilém Bernard . 
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wahrzunehme n  1 4 . " Es ließen sich keine Informatione n darübe r erhalten , wo un d 
wie viele Tschechoslowake n in den Arbeitslagern lebten . Auch die Moskaue r KPTsch -
Führung , welche solche Informatione n besaß, schwieg darüber . Di e Militärmissio n 
war jedoch sehr dara n interessiert , alle kampffähige n Tschechoslowake n zu er-
fassen. D a behal f sich die Militärmissio n mi t den Aussagen der nach Buzulu k Ent -
lassenen un d fertigte eine Kart e mit Zahlenangabe n an , für deren Entlassun g fort-
an ihr Che f Obers t Pik a interveniert e 1 5. 

Nac h Buzulu k kame n auch Freiwillige, die bereit s in der Sowjet-Arme e gekämpft 
hatten . Eine r davon war der später e Obers t des tschechoslowakische n General -
stabes in Prag , damal s Korpora l Teodo r Fis. Er hatt e seit End e 1939 als politische r 
Flüchtlin g in Lember g (Lvov) gearbeitet , ging bei Kriegsbeginn zur Rote n Armee, 
nah m an den Kämpfe n bei Voroschilovgrad teil un d berichtet e von seiner Ankunf t 
in Buzuluk : „Wir waren damal s 15 un d kame n zum Bataillo n am 11. Februar , 
meine m Geburtstag . Bei der Assentierun g erhiel t ich die Registriernumme r 315 un d 
mein Korporalsran g wurde anerkannt . Als Leutnan t J. Kudlič , Mitglie d der 
Assentierungskommission , aus meine m Frageboge n sah, daß ich Jud e un d dazu 
noc h Kommunis t sei, warnt e er mich : ,Es wird hier keine politisch e Hetz e ge-
duldet , un d besonder s nich t von Kommunisten . Sollten Sie sich nich t danac h ver-
halten , sehe ich schwarz für Sie!' " Fis, der späte r zum Führe r der Parteigrupp e 
beim Bataillo n wurde un d Zugan g zu verläßliche n Informatione n hatte , gibt 
weiter an : „Nac h un d nach tra f in Buzulu k die ganze Grupp e von Flüchtlinge n 
ein, dene n seinerzei t die Beteiligun g an der in Kraka u 1939 gebildeten Militärgrupp e 
abgelehn t worde n war. Di e Zah l unsere r Flüchtlinge , die in der Sowjetunio n auf 
freiem Fu ß leben konnten , belief sich auf etwa 200. Davo n waren etwa 80 Prozen t 
Jude n  l e . " 

Di e Grupp e der Tschechoslowaken , die zwischen 1926 un d 1931 in der Aktion 
„Interhelpo " nach Rußlan d emigrier t waren , schätzt e Fis auf etwa 100 Per -
sonen . „Di e dritt e un d zahlreichst e Gruppe " — so Fis — „rekrutiert e sich aus 
der sogenannte n ökonomische n Emigration , welche sich in Lember g konzentrier t 
hatte . D a diese Flüchtling e nich t geneigt waren , sich beim sowjetischen Arbeitsein -
satz zu melden , wurden sie bei spätere n Razzie n erfaßt un d als unerwünscht e 
Fremd e in Zwangsarbeitslage r deportiert . Jetz t kame n sie nach Buzuluk , ausge-
mergelt , mit erfrorene n Gliedern , mit Fleckfiebe r un d Dysenterie . In dem Werbe-
aufruf sahen sie ihre eigene Chanc e un d unternahme n die Reise ohn e Rücksich t 
auf ihre n Gesundheitszustand . Viele von ihne n hielte n die Strapaze n der Reise 
nich t aus 1 7 . " 

Ein andere r Freiwilliger in Buzulu k war Kare l Hahn . Er war im Novembe r 
1939 aus dem deutsche n Konzentrationslage r Nisk o geflohen , un d danac h hatt e er 

1 4 E b e n d a . 
1 5 E b e n d a . Genera l Heliodo r Pika wurde 1951 in einem kommunistische n Proze ß in 

Prag zum Tode verurteil t und hingerichtet . Die von ihm angefertigten Karte n der 
Zwangsarbeitslage r wurden beim Proze ß präsentier t als Beweis seiner Spionagetätigkei t 
in der Sowjetunion . 

18 RG 0-59-2 2 T. Fiš. 
1 7 E b e n d a . 
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auch russische Zwangsarbeitslager überlebt. Später arbeitete er auf einer Kolchose 
bei Taschkent. Er berichtet: „Ich bin dort [in Buzuluk] im April 1942 angekommen 
und erhielt die Registriernummer 556. Dies war auch der damalige Zahlenstand 
des Bataillons. Davon waren etwa 400 Soldaten Juden. Als sich der Stand später 
auf 800 erhöhte, gab es ca. 600 jüdische Freiwillige 18." Die fünfköpfige Familie 
Lanzer aus Mährisch-Ostrau wurde bei der Entlassung aus dem Arbeitslager 
Panino aufgeteilt. Der Vater Eugen und seine Söhne Walter und Norbert wurden 
nach Buzuluk dirigiert. Die Mutter Malvine und der jüngste Sohn Kurt kamen 
nach Usbekistan zur Arbeit auf eine Kolchose. Erst nach einem halben Jahr be-
wogen die Bittgesuche der Frau Lanzer die Sowjetbehörden zur Umzugserlaubnis 
nach Buzuluk. Dort war inzwischen der Vater an den Strapazen der Reise ge-
storben. Im September 1942 wurde auch der 14jährige Kurt als Eleve zur Reserve-
kompanie eingezogen19. In dieser Elevenschule waren auch zwei 15jährige Söhne 
der Freiwilligen Frešl und Rosenbaum. 

Kurt Lanzer kam im Frühjahr 1949 mit der „Hagana-Brigade" aus der Tsche-
choslowakei nach Israel und nahm dort an den Kampfhandlungen teil. Später 
lebte er in Haifa. Als Zeuge sagte er aus: „Die Mehrzahl der Soldaten in Buzuluk 
waren jüdische Freiwillige, nach meiner Schätzung etwa 80 Prozent. In Buzuluk 
wurde nicht nur exerziert, dort wurden auch Konzerte veranstaltet und man 
konnte Kinofilme sehen. Wir wurden aber in unserer Freizeit auch gezwungen, 
Vorträge anzuhören, bei denen man uns Dankbarkeit bis zum Tod gegenüber der 
Sowjetunion zu vermitteln suchte, weil wir als Soldaten für unsere Freiheit kämpfen 
könnten. Die Existenz der Exilregierung Beneš in London wurde nie erwähnt. 
Beim Bataillon war auch eine Anzahl orthodoxer Juden, denen für ihre Gottes-
dienste ein besonderer Raum zur Verfügung stand. Auch konnten jüdische Soldaten 
an den religiösen Feiertagen vom Exerzieren und von anderen Diensten befreit 
werden 20." 

Die jüdischen Freiwilligen erwiesen dem Bataillonskommando und den Sowjet-
organen auch tatsächlich Loyalität und Dankbarkeit für die Entlassung aus den 
Lagern und die Möglichkeit, gegen das nazistische Deutschland kämpfen zu können. 
Sie litten jedoch unter der Erinnerung an ihre Erlebnisse in den sowjetischen Lagern 
und bewiesen in Diskussionen damit oft ihre antisowjetische Gesinnung21. Diejenigen 
Freiwilligen, die aufgrund ihrer kommunistischen Einstellung nicht in Lager ein-
gewiesen worden waren, sondern vor ihrer Rekrutierung „auf freiem Fuß" lebten 
und arbeiteten, wollten über die Zustände in den Zwangsarbeitslagern nichts hören 
und suchten ihre nicht-kommunistischen Glaubensgenossen zu beeinflussen, ent-
sprechende Nachrichten nicht zu verbreiten. Wer sich daran nicht halten wollte, 
wurde mit den sowjetischen Politruks und Organen des NKWD bedroht und mit 
der Möglichkeit, als „Friedensstörer" wieder in ein Lager eingewiesen zu werden. 
Ein Opfer dieser Disziplinierungsmaßnahme, ein ehemaliger Legionär und Offizier 
aus dem Ersten Weltkrieg, der bekannte Prager Rechtsanwalt und Marxist 

18 RG 0-59-30 K. Hahn. 
19 RG 0-59-81 Strebinger-Lanzer. 
20 RG 0-59-52 K. Lanzer. 
21 RG 0-59-4 V. Bernard. 



E. Kulka,  Tschechoslowakisches Militär in der Schlacht bei Sokolovo 85 

Františe k Polák , publiziert e nach seiner Rückkeh r seine Lagererlebniss e in zwei 
Bücher n  22. Wesentlich schlimme r erging es seinem Kollegen Dr . Kare l Goliat h aus 
Mährisch-Ostrau , den ma n nach dem Krieg bereit s für verschollen hielt . Doc h er 
lebte und wurde nach langwierigen Interventione n durc h seine Famili e 1955 aus 
einem sowjetischen Lager entlassen . Als er seine Rehabilitierun g hartnäcki g durch -
setzen wollte, ließ ihn die tschechoslowakisch e Justi z in eine psychiatrisch e Anstalt 
in Troppa u einweisen . In der Zei t des „Prage r Frühlings " macht e sein Fal l dan n 
Schlagzeilen . Damal s entlie ß ma n ihn in ein Rentnerhei m  23. 

Alle diese Zeugenaussage n un d Schicksale widerlegen zahlreich e Meldunge n un d 
Zusammenstellunge n der tschechoslowakische n Militärmissio n über Offiziere un d 
Soldate n des Freiwilligen-Bataillons . Unte r den Angaben über Nationalität , 
Religion , Beruf, Alter usw. fehlen stets Angaben über jüdische Soldate n un d Offi-
ziere. Ein e der seltene n offiziellen Angaben finde t ma n allerding s späte r in der 
Sammelpublikatio n „Smě r Praha" . Danac h setzte sich am l .Ma i 1942 die Zah l 
von 606 Freiwilligen in Buzulu k aus folgenden Nationalitäte n zusammen : 110 
Tschechen , 124 sowjetische Staatsbürge r tschechische r Nationalität , 43 polnisch e 
Staatsbürge r tschechische r Nationalität , 21 Slowaken , 19 Karpato-Russen , 3 Un -
garn un d 286 Jude n  2 4. Auch wenn diese 286 Soldate n jüdische r Nationalitä t mi t 
47 Prozen t den Antei l andere r Nationalitätengruppe n weit übertrafen , entsprac h das 
doch noch nich t den übereinstimmende n Angaben in den Erinnerunge n der jüdischen 
Kriegsteilnehmer . Dor t war jeweils von Schätzunge n zwischen 70 un d 80 Prozen t 
die Rede . Wie ist diese Differen z zu erklären ? 

Hie r hilft das Zeugni s der Eheleut e Taussinger , die dem Bataillo n von Anfang 
an angehörten : „Di e tschechische n Offiziere verfolgten bei der Assentierun g der 
Freiwilligen die Tendenz , nu r bei jiddisch-sprechende n Juden , die konsequen t auf 
ihre r jüdischen Nationalitä t beharrten , eine entsprechend e Registrierun g vorzu-
nehmen . Di e Mehrzah l der jüdischen Freiwilligen legte aber keinen besondere n 
Wert auf diese Eintragung , obwoh l sie Religion un d Herkunf t nich t geheimhielten . 
Sie protestierte n deshalb nicht , wenn sie ohn e Befragung nach ihre r Umgangssprach e 
den einzelne n Nationalitäte n zugeteil t wurde n  2 5 . " Dadurc h wurde also ein be-
trächtliche r Prozentsat z jüdischer Soldate n in die tschechisch e ode r slowakische 
Nationalitä t einbezogen . Besonder s politisch e Flüchtlinge , vor allem Kommunisten , 
legten nu r geringen Wert auf ihre jüdische Herkunft . Sie alle waren davon über -
zeugt, da ß der Kommunismu s nich t nu r soziale un d gesellschaftliche Problem e 
lösen werde, sonder n auch den Antisemitismu s zu beseitigen imstand e sei. 

2 2 P o l á k , František : Jak žili a umíral i sovětští otroc i [Wie die Sowjet. Sklaven lebten 
und starben] . Ne w York 1960. — D e r s . : Cestou ze sovětského koncentrák u [Auf 
dem Weg aus einem sowjet. Konzentrationslager] . Ne w York 1959. 

2 3 Š p l í c h a l , Václav: Dramatick ý život revolucionář e [Dramatische s Leben eines Re-
volutionärs ] . Revue dějin socialismu 8 (1968) 449—452. — Hanebn á odplat a za 
válečná strádání . Nová Svoboda/Ostrav a v. 9. Apríl 1968. — Korresponden z Dr . 
K. Goliat h und Sohn im YVA. 

2 1 Směr Praha . Sborník vzpomíne k příslušníku I. čs. armádníh o sboru v SSSR [Richtun g 
Prag. Sammelban d von Erinnerunge n der Angehörigen des I. tschechosl . Armeekorp s 
in der UdSSR] . Prag 1955, 484. 

2 3 RG 0-59-8 4 A. Taussingef. 
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Die Ausbildung 

Mi t der militärische n Ausbildun g wurde schon Anfang Mär z 1942 unte r dem 
Kommand o von Kapitä n Bohumi l Lomsk ý un d unte r der Aufsicht sowjetischer 
Instruktore n begonnen . Damal s gab es noc h keine Waffen. Wenn die Soldate n mit 
Holzknüppel n stat t Gewehre n durc h die Stad t marschierte n un d Holzattrappe n 
von Maschinengewehre n un d Kanone n hinte r sich zogen, erweckte n sie das Gelächte r 
der Kinde r von Buzulu k 2 e . Di e Ausbildun g mit den Holzattrappe n dauert e sieben 
Monat e un d mußt e mehrfac h wegen Epidemie-Gefah r unterbroche n werden  2 7. Daz u 
Teodo r Fis : „Of t hielte n wir unser e Bemühunge n für lächerlic h un d erniedrigend , 
besonder s wenn Svoboda selbst uns zusah . E r war zu dieser Zei t zum Obers t be-
förder t worden un d ich bemerkte , daß er an den Übunge n mit den Holzattrappe n 
sehr litt , ohn e es sich anmerke n zu lassen. Wenn einige Soldate n deshalb ihre Ent -
täuschun g äußerten , was mehrfac h geschah, den n die Attrappe n konnte n kaum 
unser soldatische s Selbstbewußtsei n heben , dan n schrit t Svoboda allerding s sehr 
energisch ein. Besonder s nach dem Abzug der Soldate n aus der polnische n Anders-
Armee wurde es in Buzulu k kritisch . Damal s gingen Gerücht e um, die Russen wollten 
uns keine Waffen zur Verfügung stellen , weil sie uns nich t für zuverlässig hielte n 
un d befürchteten , wir könnte n dem polnische n Beispiel folgen  2 8 . " 

Mitt e April wurde in Buzulu k die Offiziers- un d Unteroffiziersschul e eröffnet . 
Obers t Svoboda verfolgte den Grundsatz , die künftigen Führungskade r nach ihre r 
militärische n Befähigun g un d nich t nach ihre r Vorbildun g auszuwählen . Da s geriet 
den jüdischen Intellektuelle n zum besondere n Nachteil , den n infolge ihre r Studien -
zeit hatte n sie oft noch keine n Militärdiens t geleistet. Dahe r hatte n sie weder die 
Grundausbildun g noc h irgendwelch e Räng e vorzuweisen un d wurde n nu n auch zur 
weiteren Schulun g nich t zugelassen. Ums o meh r bekame n sie die Härt e des Exer-
zieren s zu spüren , wobei Kapitä n Lomsk ý seinen antisemitische n Gefühle n freien 
Lauf ließ 2 9 . 

Zu r selben Zei t wurde eine Ersatzkompani e aus ältere n Männern , Fraue n un d 
Kindern , meist Familienangehörige n der Offiziere un d Mannschafte n des Bataillons , 
gebildet . Sie wurde mit verschiedene n Hilfsarbeite n betraut . Nachde m Malvin e 
Friedman n mi t ihre r Initiativ e seinerzei t das Verbot , Fraue n zu rekrutieren , durch -
broche n hatte , folgten weitere weibliche Zugäng e zum Bataillon . Darunte r waren 
schwergeprüft e Fraue n aus den Zwangsarbeitslagern , politisch engagiert e Frei -
willige, Offiziersfrauen un d aktive Kommunistinnen . Insgesam t gab es schießlich 
24 Fraue n beim Bataillon , davon 19 jüdische 30. Alle Fraue n mußte n sich an der 
militärische n Grundausbildun g beteiligen . Danac h absolvierten 18 von ihne n 
Pflegekurse un d wurden einzelne n Kompanie n als Sanitäterinne n zugeteilt . An-
dere wurde n als Funke r geschult ode r für die Aufklärungsabteilung . Di e Juristi n 
Dr . Božen a Herman n dient e beim Feldgericht . 

2 6 RG 0-59-1 9 K. Fanta . 
2 7 AVHU, Spis [Schriftstück ] SSSR Nr . II/2/1/1 . 
2 8 RG 0-59-2 2 T. Fiš. 
2 9 RG 0-59-15 D. Elefant ; 0-59-6 3 M.Neuer . 
8 0 T i c h á , Věra: Po boku mužů [An der Seite der Männer] . Prag 1966, 12 f., 26, 17. 
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Am 26. Ma i 1942 besucht e eine Delegatio n der Moskaue r KPTsch-Führun g mit 
Klemen t Gottwal d un d dem Repräsentante n der tschechoslowakische n sozialdemo -
kratische n Parte i Bohumi l Laušma n an der Spitze das Bataillon . Gottwal d wurde 
dabei über die Situatio n im Bataillo n un d die Gesinnun g von Offizieren un d Mann -
schaften durc h seine Vertrauensleut e gründlic h informiert . De r KSČ-Che f erteilt e 
seinen Genosse n nach langen Beratunge n Richtlinie n für ihre weitere Tätigkeit . 
Mi t der Führun g der Partei-Grupp e im Bataillo n un d mit entsprechende n Kon -
takte n zur Moskaue r Zentral e wurde Gottwald s langjähriger Mitarbeite r Bedřich 
Reici n beauftragt 3 1. De r Besuch gipfelte in einer Ansprach e Gottwald s zu den etwa 
700 im Kinosaa l versammelte n Bataillonsangehörigen . De r KPTsch-Che f warnt e 
die Anwesende n vor allen antisowjetische n un d antikommunistische n Gesinnungs -
äußerunge n auf dem Boden der Sowjetunion . An die Adresse derer , welche ihre 
Erlebniss e in den sowjetischen Lagern nich t vergessen konnte n ode r wollten , sagte 
er: „Bedenkt , was Euch gedroh t hätte , hätte n Euc h Hitler s Henke r erreicht . Es 
ist höchst e Zeit , alle persönliche n Diskriminierunge n zu vergessen un d zu begreifen, 
daß eine große Sache der Natio n auf dem Spiel steht , für welche die Sowjet-Mensche n 
tausendma l meh r als Ih r alle miteinande r gelitten haben 3 2 . " Eine r der Soldate n faßte 
späte r die Ansprach e zusammen : „Gottwal d proklamiert e eine klare Richtlinie : 
Jedem , der es wagen würde , seine Zweifel über die Sowjetunio n auszusprechen , 
werden wir die Han d abhacke n  3 3 . " 

Wenig späte r besucht e der tschechoslowakisch e Botschafte r in Moska u Zdeně k 
Fierlinge r das Bataillon . Er führt e vertraulich e Gespräch e mi t Obers t Svoboda un d 
mit jedem der kommandierende n Offiziere 34. Di e Folgen machte n sich bald an ihre r 
Gesinnungsänderun g un d an Svoboda s Äußerunge n bemerkbar . Svoboda sprach 
nu n nich t meh r von Masary k un d Beneš; er begann , alles Sowjetische zu bewun-
dern un d sucht e seine Soldate n von der Notwendigkei t zu überzeugen , möglichs t 
bald an der Fron t gegen die Deutsche n zu kämpfe n  3 5. 

Nac h Fierlinger s Besuch begann die kommunistisch e Parte i mi t ihre r Schulun g 
im Bataillon . Bei der Kommandantu r wurde die Aufklärungsabteilun g verstärk t un d 
zu jeder Einhei t ein Aufklärungsoffizier entsand t mi t dem Auftrag, sowjetfeind-
lichen Gesinnunge n bei der Mannschaf t entgegenzuwirke n  3 6. Di e Exilregierun g in 
Londo n wurde durc h den Che f der Militärmissio n Obers t Pika über die Situatio n 
allerding s auf dem laufende n gehalten . Beneš entsandt e im Jul i 1942 seinen 
Verteidigungsministe r Genera l Sergej Ing r nach Buzuluk . Auch Ing r führt e Be-
ratunge n mi t dem Bataillonskommand o un d hiel t Ansprache n an die Mannschaft . 
Übe r das Ergebni s der Besuche aus Moska u un d Londo n schrieb Svoboda späte r 
in seinen Memoiren : „Nich t nach Ingr , sonder n nach Gottwal d habe n wir uns ge-
richtet 3 7." Er bekräftigte das auch in seinem am 28. August 1942 an Josef Stalin 

3 1 RG 0-59-2 2 T. Fiš. 
3 2 G  o 11 w a 1 d , Klement : Spisy [Schriften] . Bd. 1. Prag 1954, 48 f. 
3 3 RG 0-59- 4 V. Bernard . 
3 4 AVHU, Zuschrif t vom 31. 5. 1942, Schriftstüc k (File ) SSSR. 
3 3 RG 0-59-4 8 M. Kriegel. 
3 6 RG 0-59-2 2 T. Fiš. 
3 7 S v o b o d a : Buzuluk 1963, 84. 
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gesandte n Schreiben . Dabe i berief er sich auf Wünsch e un d Gefühl e der tschecho -
slowakischen Offiziere un d Soldate n un d bat um die Erlaubnis , mit dem Erste n 
Tschechoslowakische n Bataillo n an der Seite der Sowjet-Arme e an einem Front -
abschnit t antrete n zu dürfen  3S. Stalin s positive Antwor t tra f im Septembe r ein un d 
einen Mona t späte r kame n auch die ersten Waffen. Aus Londo n jedoch erhiel t 
Svoboda eine strenge Rüge : „ . . . wir betrachte n es als äußers t unangebracht , daß 
Sie sich allein direk t an den Repräsentante n der Sowjetunio n wandte n  8 9 . " Genera l 
Ing r hielt das Bataillo n für einen Fronteinsat z noch für ungenügen d ausgebildet un d 
schwach ausgerüstet . Besonder s beklagte er den Mange l an qualifizierte n un d er-
fahrene n Offizieren . Präsiden t Beneš befürchtete , daß im Verhältni s zu den 
Massen der Sowjet-Arme e das zahlenmäßi g schwache Bataillo n kaum fähig un d 
wenig bedeutsa m für eine selbständige militärisch e Aktion sein werde. Auch fürchtet e 
er die Dezimierun g der Einhei t bei ihrem Einsatz . Beides blieb unbeachtet . Weitere 
Einsprüch e wagten die Repräsentante n der Exilregierun g nicht , den n die Soldate n 
durfte n nich t erfahren , daß ihr Kommandan t mit ihre m Leben auf Gottwald s 
Befehl nu r deshalb hasardierte , weil die kommunistisch e Parte i der Tschedioslowa -
kei zur Stärkun g ihre r Positio n bei den Sowjets einen Beweis für die bedingungs -
lose Verbundenhei t mit der Sowjetunio n dringen d braucht e 40. 

Die Schlacht 

Nac h der Beendigun g der Ausbildun g entsprac h der Zahlenstan d des Bataillon s 
979 ausgewählte n kampffähige n Offizieren un d Mannschaften , die mi t dem 
Eschalo n (Transport ) Nr . 22 904 am 30. Janua r 1943 zur Fron t beförder t wurden . 
Di e restliche n Bataillonsangehörige n blieben mit der Ersatzkompani e in Buzuluk , 
wo inzwischen weitere aus den Lagern entlassen e Freiwillige ankamen . Da s ab-
fahrend e „Erst e Tschechoslowakisch e Selbständig e Bataillon " bestan d aus 26 
Offizieren , 10 Rottmeistern , 237 Unteroffizieren , 668 Soldate n un d 38 Fraue n 
(7 Unteroffizier e un d 31 Soldaten) 4 1. Nac h übereinstimmende n Vermerke n un d 
Aussagen der Teilnehme r betru g die Zah l der jüdischen Soldate n run d 70 Prozent 4 2 . 
Obwoh l die Aufstellung un d Existen z eine r kampffähige n militärische n Einhei t 
ohn e jüdische Beteiligun g also kaum möglich gewesen wäre, hiel t der Verteidigungs-
ministe r Ing r „eine n derarti g starken Prozentsat z des jüdischen Element s in der 
Armee für einen bedenkliche n Umstand " 4 3. 

3 8 S v o b o d a , Ludvík: Výbor z projevů a článků [Auswahl aus Reden und Auf-
sätzen] . Prag 1972, 24 f. 

3 9 AVHU, Velitelství čs. jednotk y v SSSR č. j . 786/dův , 15. 9. 1942. — T i c h á 1966, 36. 
4 0 G o s t o n y , Peter : Die tschechoslowakisch e Armee in der Sowjetunio n 1941—1944. 

In : Politisch e Studien . Münche n 1962, 572 ff. 
4 1 S v o b o d a : Buzuluk 1963, 86. 
4 2 Der jüdische Anteil wurde von mehr als 50 Teilnehmer n (YVA 0-59 Rero d Group ) 

auf 70—80 Prozen t geschätzt . Übereinstimmend e Schätzunge n finden sich in zahlreiche n 
Erinnerunge n der ehemaligen Kämpfer , erschiene n im „Věstník Rady Židovských ná-
boženských obcí v Praze" , Jahrgan g 1945—1951. Der Vorsitzende des Rate s der jü-
dischen Gemeinden , Ing. Františe k Fuchs , hat in seiner Ansprache im Mär z 1968 den 
Anteil der jüdischen Soldate n mit 75 Prozen t angegeben. 

4 3 B r o d , Toman : Tobruck é krysy [Die Ratte n von Tobruk] . Prag 1968, 28 und 30. 
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Am 20. Februa r tra f der Bahntranspor t an der Endstatio n Walujka ein. Noc h 
am selben Abend setzte das Bataillo n in erschöpfende n Fußmärsche n den Weg nac h 
dem 400 km entfernte n Charko v fort . Am l .Mär z erreicht e es die zerschossen e 
Stadt , aus welcher die Sowjet-Arme e kurz vorhe r die Deutsche n vertriebe n hatte . 

Kopora l Fiš berichtet : „Wir wurde n in eine r alten Schule  einquartier t un d 
bereitete n uns zu eine r Parad e vor. Währendde m wurd e in der Nach t Alarm be-
fohlen un d wir mußte n ohn e Ruhe , erschöpft , bei eine r Kält e von 30 Grad , sofort 
den Marsc h nach Süde n fortsetze n  4 4 . " Di e Situatio n an der Fron t hatt e sich uner -
warte t verschlimmert , den n die Deutsche n versuchte n Charko v als Vergeltun g für 
ihre Niederlag e bei Stalingra d zurückzuerobern . Di e Sowjet-Arme e war in schweren 
Rückzugsgefechte n derar t geschwächt worden , daß Regimente r oft nu r in Zahlen -
stärke von Bataillone n übriggeblieben waren . Da s Sowjetkommand o operiert e mi t 
diesen Einheite n jedoch , als hätte n sie volle Zahlenstärk e un d Ausrüstun g behalten . 
I n dieser Lage war das tschechoslowakisch e Bataillo n nu n auf einma l eine dringen d 
benötigt e Kampfeinhei t geworden . Sowjetgenera l Kozlo w wies Obers t Svoboda 
un d seinen Stab in eine Verteidigungsstellun g entlan g der Linie Timčenkovo -
Mirgorod-Sokolovo-Arťjuchovk a entlan g des Flußlauf s der Mž a ein. Er befahl, 
die Verteidigungsstellun g noc h in derselben Nach t einzunehme n un d gegen einen 
deutsche n Panzerdurchbruc h zu verteidigen  45. 

Von den tagelange n Märsche n war das Bataillo n erschöpft , zuma l die Lebens -
mittelversorgun g ungenügen d war. De r Zugführe r Korpora l Kare l Hah n berichtet : 
„Wir hatte n nich t einma l Schlitte n un d schleppte n unser e Waffen deshalb in primi -
tiven hölzerne n Trögen . Di e erschöpfte n Soldate n konnte n nich t meh r un d wir 
Unteroffizier e versuchte n ihne n den Weg zu erleichter n un d trugen ihre Gewehre 4 6 . " 
Am 3. Mär z erreicht e das Bataillo n die Verteidigungslinie . Di e Mž a war stellen-
weise bis zu 500 m breit über ihre Ufe r getrete n un d dan n zugefroren . Di e Mann -
schaft bezog die Verteidigungspositione n am niedrige n Abhan g des Nordufers . 
Fü r seinen Einsat z besaß das Bataillo n folgende Waffen: 192 halbautomatisch e 
un d 553 vollautomatisch e Gewehre , 10 Sneipergewehr e (?) , 47 leicht e un d 12 schwere 
Maschinengewehre , 16 Panzerabwehrgewehre , 2 Flugabwehrkanone n 45 mm , 
9 Minenwerfe r 82 mm un d 9 Minenwerfe r 50 mm . Sokolovo wurde nach dem vom 
Bataillonssta b erarbeitete n Pla n zum wichtigsten Abschnit t in der Verteidigun g un d 
der ersten Infanterie-Kompani e unte r Oberleutnan t Otaka r Jaro š zugewiesen. 
Diese Kompani e wurde mi t einem Teil der Maschinengewehr-Kompani e un d mi t 
einem Zu g der Granatwerfe r verstärkt , dazu mit einem Zu g der zweiten Kompani e 
un d mi t einem Zu g der Panzerabwehrscharfschützen . Di e solcherar t verstärkt e Ein -
heit zählt e meh r als 360 Soldate n un d Unteroffiziere , vorwiegend Juden 4 7 . Über -
dies wurde der Kompani e eine Sanitätspatrouill e unte r Befehl von Zugführe r 

4 4 RG 0-59-2 2 T. Fiš. 
4 3 Za svobodu Československa . Kapitol y z dějin československé vojenské jednotk y v 

SSSR za druh é světové války [Fü r die Freihei t der Tschechoslowakei . Kapite l aus der 
Geschicht e der tschechosl . militärische n Einhei t in der UdSS R währen d des 2. Welt-
krieges]. Bd. 1. Pra g 1959, 142. — AVHU, Spis (File ) SSSR II/2/1/2 . 

4 6 RG 0-59-3 0 K. Hahn . 
4 7 RG 0-59-2 8 D.Gláz ; 0-59-8 3 A. Taussinger . 
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Malvin e Friedman n zugeteilt 4 8. Zu r Unterstützun g erhiel t Jaro š zude m noch ein 
sowjetisches Artillerie-Regiment , welches jedoch nu r meh r über 4 Geschütz e ver-
fügte. Di e zweite Kompani e des Bataillons , unterstütz t von 4 sowjetischen Panzer n 
un d einem Zu g sowjetischer Scharfschützen , bildete den linken Flüge l der Ver-
teidigun g un d wurde im Dor f Arťjuchovka stationiert . Svoboda befahl den Aus-
bau der Feuerstellunge n am Nordufe r des Flusses bis zum 7. März . Bis zu diesem 
Zeitpunk t sollte das Bataillo n von einem im Nachbardor f Tarantovk a verschanzte n 
sowjetischen Garderegimen t geschütz t werden . Dieses Regimen t zählt e jedoch nu r 
noc h 95 Soldaten , un d Svoboda war sich dessen bewußt , daß diese kleine Schar der 
deutsche n Übermach t kaum ernste n Widerstan d leisten könnte . Deshal b bemüht e 
er sich, die Befestigungsarbeite n zu beschleunige n un d erhiel t dafür auch die Hilfe 
der Einwohne r von Sokolovo 4 9. De r recht e Verteidigungsflügel wurd e durc h die 
dritt e Kompani e gesichert , deren Stellunge n im Rau m von Mirogra d lagen. 

Di e ersten deutsche n Panze r stießen am 7. Mär z bis zum Dor f Pervomajskaj a 
vor un d zwangen die sowjetischen Panze r zum Rückzug . Am frühe n Morge n des 
8. März , als die Befestigungsarbeite n beim tschechoslowakische n Bataillo n soeben 
beende t waren , durchbrache n die Deutsche n die erste Verteidigungslini e bei 
Charkov . U m 13.30 Uh r näherte n sich aus dem Wald 14 deutsch e Panze r den tsche-
choslowakische n Verteidigungslinie n bei Sokolovo 5 0. Zwei sowjetische Geschütz e 
un d tschechisch e Panzerabwehrschütze n trafen dre i der Panzer , die im Vorfeld stecken 
blieben . Di e deutsche n Soldate n sprangen herau s un d suchte n Deckun g im Wald. 
Di e übrigen elf Panze r wendete n daraufhi n un d verschwande n ebenfalls im Wald. 
Minute n vergingen un d keine r der Verteidiger kümmert e sich um die regungslosen 
dre i deutsche n Panzer . Auch die Offiziere des Kommandostabe s an der Beobach -
tungsstelle dachte n nich t daran , da ß sie noc h operationsfähi g sein könnten . Di e 
Soldate n aber waren ermutig t durc h ihre n ersten Erfolg, trate n aus den Deckunge n 
herau s un d jubelten  5 1. Diese Unvorsichtigkei t wurde für den tragische n Verlauf un d 
die katastrophale n Folgen der Schlach t entscheidend . 

Ein Teil der Besatzun g war nämlic h in den bewegungsunfähige n Panzer n ge-
blieben un d beobachtet e die entblößte n Feuerstelle n des Feindes . Sie eröffnet e das 
Feuer , un d die überraschte n Verteidiger gerieten in Panik . Di e Panzerabweh r eben-
so wie die Maschinengewehrneste r der ersten Linie wurde n voll getroffen , un d die 
Soldaten , soweit sie nich t gefallen waren , suchte n verwirrt in die Ersatzstellunge n 
zurückzulaufen . Auch versuchte n sie ihre Waffen dorthi n zu bringen . Inzwische n 
aber kehrte n die deutsche n Panze r wieder zurück , die ihre n Rückzu g nu r vorge-
täusch t hatten , un d 5 davon griffen von rechts , 6 von links den Nordwestran d des 
Dorfe s Sokolovo an 5 2 . Gleichzeiti g drange n aus andere r Richtun g 20 deutsch e Scharf-
schütze n in das Dor f ein. Zwei Stunde n danac h kame n aus Richtun g Gonta r etwa 
weitere 60 deutsch e Panze r mit 2 Kompanie n Scharfschütze n in 20 gepanzerte n 

4 8 T i c h á 1966,183. 
4 9 F i š 1969, 43 f. 
5 0 Za svobodu Československa 1959, 146. 
5 1 S v o b o d a : Buzuluk 1963, 118. 
5 2 Za svobodu Československa 1959, 146 f. 
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Fahrzeuge n  5 3. Di e Panze r durchstieße n die zertrümmerte n Verteidigungsstellunge n 
bis in die Mitt e von Sokolovo un d zündete n mit Flammenwerfer n die Strohdäche r 
der Hütte n an . Es kam zum Nahkamp f mit Bajonette n un d Handgranaten . Di e 
bewaffneten Verteidiger sprangen aus den brennende n Häusern , die Bewohne r 
kame n in den Flamme n um . Einige deutsch e Panze r gerieten in Brand , ihre Be-
satzunge n wurde n unte r Maschinengewehrfeue r genommen . Di e Hälft e der 30 
Soldate n der Maschinengewehreinhei t waren Juden : die Brüde r Walter un d Nor -
bert Lanzer , Jako b Hans , Do v Glaz , Igna z Spiegel, Arnošt Steiner , Silbiger sind 
davon namentlic h bekannt . Diese Einhei t war dem Feue r der feindliche n Panze r 
voll ausgesetzt . Zwar hatte n die russische Artillerie un d Raketenwerfe r die neu e 
Angriffswelle der deutsche n Panze r beschossen , doch mit ungenügende r Wirkung . 
Di e Maschinengewehr-Grupp e wurde bald durch Volltreffer ausgeschaltet . De n ersten 
Treffer erhiel t der Zugkommandant ; es fielen acht Soldaten , darunte r eine r 
der Brüde r Lanzer . Vor der Übermach t der feindliche n Panze r verloren die Ver-
teidiger auf der ganzen Linie ihr e Position . Nu r wenigen gelang es, sich in ein nahe s 
Wäldche n zurückzuziehen , wo der Kommandosta b seinen Unterstan d ha t te 5 4 . 

I m zweiten Maschinengewehr-Zu g kämpft e Korpora l Hyne k Strompf : „De r 
Befehlshabe r unsere s Zuges fiel gleich zu Anfang des Gefechts . Da s Kommand o 
übernah m Kadet t Albert Elovič aus Berehovo , der als aktiver Maschinengewehr -
schütz e der tschechoslowakische n Vorkriegsarme e seine Aufgabe gut meisterte . 
Jedoc h nach zweistündige m Kamp f waren unser e beiden Gruppe n ausgeschaltet . 
Von den ach t schweren Maschinengewehre n blieb nu r eines übrig un d 26 von 50 
Soldaten . Di e schweren Verluste wurde n hauptsächlic h dadurc h verursacht , daß 
wir gegen die Übermach t der deutsche n Panze r nu r ungenügen d ausgerüste t waren . 
Hinte r unsere r Linie hatte n zwei russische Geschütz e ihre Feuerstellung , die aber 
bald nach Beginn des Kampfe s von deutsche n Treffern unschädlic h gemach t wur-
den 5 5 . " 

Gege n 17.00 Uh r erhiel t Obers t Svoboda von Oberleutnan t Jaro š die telefonisch e 
Meldung , daß der Fein d zur Ortsmitt e vordringe . Svoboda versprach Verstärkun g 
durc h einen Zu g un d 10 sowjetische Panzer . Er befahl Durchhalte n  5 6. De r Ent -
lastungsangrif f in meh r als Kompaniestärk e mi t Panzerunterstützun g blieb aller-
dings stecken . Gleic h der erste sowjetische Panze r brach im Eis des Flusses ein. 
Allerdings war dadurc h der Flu ß nu n auch für die deutsche n Panze r zum Hinderni s 
geworden un d im Grun d die Aufgabe des Bataillon s durc h ein natürliche s Hinderni s 
erleichtert , wenn nich t erfüllt . Dennoc h wurde der ungleich e un d auch schon über-
flüssige Kamp f fortgesetzt . 

Ein Artillerietreffe r veranlaßt e Oberleutnan t Jaroš , seine Beobachtungsstell e 
im Kirchtur m zu verlassen. Mi t seinem Beobachte r Hug o Redisch verstärkt e er die 
Ringverteidigun g um die Kirche ; beide sind da gefallen. Währenddesse n waren 
die Sanitäterinne n auch im heftigsten Feue r muti g um die Verwundete n bemüht . 

5 3 E b e n d a . 
5 1 RG 0-59-2 8 D . Gláz . 
5 5 RG 0-59-8 2 H . Strompf . 
5 6 S v o b o d a : Buzuluk 1963, 118—120. 
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Allein Malvin e Friedman n rettet e elf Verwundet e samt ihre n Waffen aus dem 
Kampfgebiet . Auch den Befehlshabe r der Minenwerfer-Einhei t bracht e sie zurück , 
obwoh l zu der Zei t die deutsche n Panze r bereit s in unmittelbar e Näh e vorgedrunge n 
waren 5 7 . De n Rücktranspor t der Verwundete n organisiert e Unterleutnan t Ma x 
Kriegel . Er besaß auch direkte n Kontak t zum Bataillonssta b un d konnt e vieles 
beobachten : „Auf eine vorgeschoben e Positio n über dem Flu ß wurde eine unge-
nügen d ausgerüstet e Infanterie-Kompani e hinausgejagt , zum größte n Teil Juden . 
Als Kommandan t Svoboda den höhere n Stäbe n meldete , daß die Deutsche n mit 
etwa 70 Panzer n zum Durchbruc h ansetzten , schickte n die Russen eine Katjusch a 
(Raketenwerfer ) zu Hilfe , die eine Salve in die deutsche n Stellunge n abfeuert e un d 
dan n wieder wegfuhr, da keine Munitio n meh r vorhande n war. Aus demselbe n 
Grun d war auch die sowjetische Artillerie ausgeschaltet . Bei der Verteidigun g von 
Sokolovo habe n unser e Scharfschütze n einige deutsch e Panze r unschädlic h gemacht . 
De r Spanien-Kämpfe r Leutnan t Igna z Spiegel stürzt e sich, als er die ausweglose 
Situatio n erkannte , mi t einem Satz von Handgranate n unte r einen feindliche n 
Panze r un d sprengt e sich mi t ihm in die Luft . Leutnan t Jiř í Frank , der zwei 
Minenwerfergeschütz e befehligte, ließ pausenlo s feuern , bis seine Stellun g mi t ihm 
vom feindliche n Maschinengewehrfeue r zerschossen wurde 5 8 . " 

Schließlic h besetzte n die Deutsche n das verbrannt e Dorf , errichtete n eine eigene 
Ringverteidigun g un d gruben sich jenseits des Flusses ein: Am nächste n Tag, den 
9. Mär z 1943, erhiel t Obers t Svoboda um 18.30 Uh r den Befehl, das von den Deut -
schen besetzt e Sokolovo anzugreifen . Di e Kräft e des Feinde s sollten gebunde n wer-
den , um dem rechte n Flüge l der Sowjet-Arme e einen Vorstoß zu ermöglichen . Da s 
Sowjet-Kommand o sagte für diese Aktion militärisch e Unterstützun g zu. Di e bis-
her noch nich t eingesetzt e zweite Kompani e erhiel t den Befehl zum Angriff. Mi t 
ihr ging auch Korpora l Glá z nach vorn , der tags zuvor in der Maschinengewehr -
Einhei t im verlorene n Sokolovo gekämpft hatte : „Di e Deutsche n ließen uns ganz 
nah e an das Vorfeld herankommen , dan n eröffnete n sie ein konzentrierte s Feue r 
un d verursachte n der zweiten Kompanie , deren Soldate n sich auf dem Eis nich t 
decken konnten , schwere Verluste. Di e dritt e Kompani e wurde nich t eingesetz t un d 
hatt e fast keine Verluste 5 9 . " An diesem nächtliche n Angriff nah m auch Korpora l 
Morit z Ho f man n teil, der berichtet : „I n der Nach t (vom 8. zum 9. März ) ver-
suchte n die Verwundete n der ersten Kompani e über das Eis der Mž a zuriickzu -
schleichen . Wir unternahme n alles, um sie aus dem feindliche n Feue r zu retten . Es 
war eine schrecklich e Nacht , un d trotzde m gingen wir gleich in der darauffolgende n 
Nach t unvorbereite t un d erschöpf t zum Gegenangrif f über . Mei n bester Kamera d 
Spiegel aus Mukačev o ist damal s neben mir gefallen. Di e zweite Kompani e zählt e 
150 Mann , un d meh r als die Hälft e davon waren Jude n  M . " 

Di e Folgen dieses nächtliche n Gegenangriffe s übertrafe n noch die Katastroph e 
vom Vortag. De r Kommandan t der Sanitätspatrouillen , die sich ohn e Paus e um die 

5 7 T i c h á 1966, 112. — Friedman n wurde für diese Tat mit einer sowjetischen wie auch 
mit einer tschechoslowakische n Medaill e ausgezeichnet . 

5 8 RG 0-59-4 8 M. Kriegel. 
5 9 RG 0-59-2 8 D . Gláz . 
6 0 RG 0-59-3 6 M. Hofmann . 
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Rettung der Verwundeten bemühten, berichtet davon: „Wir hatten schwere Ver-
luste, ohne Sokolovo zurückerobern zu können. Nur der Umstand, daß der Feind 
einen schlechten Nachrichtendienst besaß und unsere verzweifelte Lage nicht kannte, 
rettete uns vor einem vollständigen Massaker 61." Ähnlich erlebte und schilderte 
die Ereignisse später Unterleutnant Arthur Alter: „Im Verlauf von drei Tagen 
fielen etwa 500 Soldaten oder wurden verwundet, zum großen Teil jüdische. Oberst 
Svoboda benützte uns damals als militärische Versuchskaninchen im Kampf gegen 
die deutsche Wehrmacht62." 

„In der Nacht vom 11. zum 12. März führten die Deutschen am linken Flügel 
des Bataillons mit Panzerunterstützung einen Aufklärungsvorstoß durch. Sie wurden 
jedoch durch das Feuer vom gegenüberliegenden Ufer abgewehrt. Neun deutsche Pan-
zer brachen im Eis der Mža ein und blieben stecken. Nach diesem Fehlschlag unter-
ließen die Deutschen weitere Versuche, den Fluß zu durchqueren. Sie durchbrachen 
die russische Front dann an anderen Stellen und besetzten Charkov. Das schnitt 
unserem Bataillon sogar die Nachschubwege ab. Dabei vernichteten die Deutschen 
auch die Transportmittel, mit welchen die Versorgungseinheit von Oberleutnant 
Holzer den Nachschub heranbrachte und Verwundete zurückführte. Die Situation 
wurde noch schwieriger, als durch plötzliches Tauwetter die Schlitten unbrauchbar 
wurden, die wir hauptsächlich benützt hatten 63." 

Schließlich sammelten sich am Nordufer der Mža alle noch kämpf- und marsch-
fähigen tschechoslowakischen Offiziere und Soldaten. Am 13. März abends er-
hielten sie den Befehl zum Rückzug. Da die deutschen Truppen inzwischen Charkov 
eingeschlossen hatten, drohte auch dem tschechoslowakischen Bataillon die Gefahr 
der Gefangenschaft. Unter diesen Umständen behielten die Soldaten nur das 
Nötigste, um schnell zurückmarschieren zu können. Die einzige Möglichkeit zu ent-
kommen war ein schmaler Korridor zwischen den anfahrenden deutschen Panzer-
keilen, der sich an einigen Stellen bis auf zwei km verengte. Den Rüdtzugsweg 
sicherten russische Panzereinheiten. Das war eine politische Notwendigkeit, denn 
die Sowjets wollten es vermeiden, die tschechoslowakischen Soldaten als die ersten 
Verbündeten auf sowjetischer Seite in deutsche Gefangenschaft geraten zu lassen. 
Davon berichtete Korporal Fiš: „Traurig beobachten uns die russischen Soldaten 
bei ihren Panzerabwehrkanonen. Sie wissen, daß wir in die Sicherheit marschieren, 
während ihnen der letzte ausweglose Kampf ihres Lebens bevorsteht. Es fällt mir 
schwer, diese Soldaten anzusehen, die für unsere Sicherheit geopfert werden. Ich 
schäme mich ihnen gegenüber, weil sie in der feindlichen Umzingelung bleiben 
müssen, während uns hinter dem Donez im Norden eine sichere sowjetische Linie 
mit frischen Einheiten erwartet64." 

Obwohl das Bataillon auf seinem Rückzug die Mehrzahl seiner Waffen ein-
büßte, trotz aller Entbehrungen und trotz der Bombenangriffe der deutschen Luft-
waffe, war die Moral der Soldaten verhältnismäßig befriedigend. Ihre Stimmung 
wurde gehoben dank der Anerkennung durch die sowjetischen Befehlshaber und 

61 RG 0-59-48 M. Kriegel. 
62 RG 0-59-1 A. Alter. 
63 S v o b o d a : Buzuluk 1963, 158. 
64 RG 0-59-22 T. Fiš. 
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dan k der Aufmerksamkei t der Sowjetbürger , die den Tschechoslowake n bei ihrem 
Rückzu g bereitwillig halfen . Di e einzige unversehrt e Brücke über den Done z 
wurde , sobald der letzt e Solda t des Bataillon s sie überschritte n hatte , von den 
Sowjets gesprengt e5. Am frühe n Morge n des 17. Mär z trafen die gerettete n Soldate n 
in Nov ý Burlu k ein, wo ihne n keine Gefah r meh r drohte . Auch die Versorgungs-
Einhei t Oberleutnan t Holzer s schlug sich dorthi n durch . Svoboda macht e ihn für 
das Versagen des Nachschub s verantwortlich , riß ihm in einem Wutanfal l seine 
Rangabzeiche n ab un d ließ ihn verhafte n  e6. 

Nac h der Ras t in Nov ý Burlu k marschiert e das Bataillo n nach Volčansk. Di e 
marschunfähige n Soldate n blieben zurüc k un d wurde n der Gastlichkei t der Be-
völkerun g anvertraut . Übe r Zacharovk a brach das Bataillo n schließlich am 25. 
Mär z zur letzte n Etapp e auf, nach Veseloje, wo der Vortrup p am 31. Mär z 1943 
eintraf . 

Nach der Schlacht 

Di e Moskaue r Führun g der kommunistische n Parte i der Tschechoslowake i im 
Exil bemüht e sich, gemeinsa m mit dem tschechoslowakische n Botschafte r Fierlinge r 
un d Obers t Svoboda , das militärisch e Debake l von Sokolovo in einen politische n 
Sieg umzumünzen . De r Sowjet-Führun g imponiert e die Tapferkei t un d Hingab e 
der tschechoslowakische n Soldaten , un d sie präsentiert e ihre n ersten kämpfende n 
Verbündete n im besten Licht . Nac h Veseloje kam Nikit a Chruschtschow , damal s 
Mitglied des Oberste n Verteidigungsrates , mit Genera l Vatutin , um den Offizieren 
un d Soldate n persönlic h zu gratuliere n  67. Filmstreife n von dieser Militärparad e un d 
Aufnahme n von der Ordensverleihun g wurde n in den Kino s vorgeführt . De r 
Erla ß des Oberste n Sowjets, 87 tschechoslowakisch e Offiziere un d Soldate n aus-
zuzeichnen , wurde in der gesamten Sowjet-Press e veröffentlicht 68. Unte r den Aus-
gezeichnete n waren 33 Juden . De r Präsiden t des Oberste n Sowjets Kalini n über-
reicht e Obers t Svoboda im Krem l persönlic h den Lenin-Orden . 

Di e Moskaue r Rundfunknachrichte n über die tapfere n Tschechoslowake n wurden 
auch im Ausland gehört , von Presseagenture n übernommen , kommentier t un d ver-
öffentlicht . Da s illegale kommunistisch e Rud é právo im besetzte n Pra g berichtete : 
„Mi t welchem Stolz un d welcher Begeisterun g mu ß das Her z eines jeden Tscheche n 
über die Bericht e des tapfere n Verhalten s unsere r Brüde r an der Fron t erfüllt sein 69." 
Di e Beteiligun g von jüdischen Soldate n wurde dabei aber nich t erwähnt . Di e Nach -
rich t wirkte weiter . Di e Soldate n beim tschechoslowakische n Regimen t im Mittlere n 

6 3 F i š 1969,49. 
6 6 YVA, Nr . 03/3030 Stemme r Bericht . — YVA, Aussage von M. Kerne r 28. 7. 1975. — 

Erst nach 15 Monaten , Anfang Juli 1944, wurde Holze r in Sadagura vor ein tschecho -
slowakisches Feldgerich t gestellt und zum Tode verurteilt . Ausführlicher darübe r 
K u l k a , Erich : Židé v Československé Svobodově armád ě [Die Juden in der tschecho -
slowakischen Svoboda-Armee] . Toront o 1979, 254—258 (Ein Monsterproze ß beim 
Feldgericht) . 

6 7 F i š 1969,53—55. 
6 8 R ei e i n , Bedřich /  M a r e š , Jan : Sokolovo. Sborník reportáž í a dokument ů [So-

kolovo. Sammlun g von Berichte n und Dokumenten] . Prag 1948, 275—278. 
6 9 Za svobodu Československa 1959, 191. 
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Osten strebten ihre Verlegung zu Svobodas Bataillon an. Die Soldaten bei den 
tschechoslowakischen Einheiten in England telegrafierten an die Exilregierung in 
London: „Wir wollen an die Front, wir wollen ebenso tapfer und einsatzbereit 
wie die Unsrigen in der Sowjetunion kämpfen70." Der Chef der tschechoslowakischen 
Militärmission in Jerusalem, Oberst Gak, gratulierte Svoboda in einem Fernschrei-
ben: „In diesen glorreichen Tagen der siegreichen Kämpfe Ihres Bataillons sind 
wir mit Ihnen stolz auf Ihre Auszeichnungen und gratulieren 71." 

Die Nachrichten wurden auch von den in Prag herrschenden Deutschen ver-
folgt. Als Reaktion auf den Bericht „über die Auswirkungen der Meldungen des 
Moskauer Rundfunks über tschechische Freiwillige in der Sowjet-Armee" und als 
Nachhall einer populären Rundfunkansprache von Präsident Beneš im Londoner 
Rundfunk ließ der amtierende Reichsprotektor K. H. Frank fünf gefangene tsche-
choslowakische Soldaten nach Prag bringen 72. Ihre manipulierten Aussagen sollten 
über Rundfunk und Presse in der Öffentlichkeit den Eindruck vom ersten mili-
tärischen Auftreten tschechoslowakischer Freiwilliger an der deutsch-sowjetischen 
Front abschwächen. Die Aussagen der Gefangenen wurden mit einem Kommentar 
über die Organisation „einer jüdisch-tschechischen Einheit" in der Sowjetunion 
als Buch in Prag veröffentlicht73. Unter diesen Umständen betonte gerade die deut-
sche Propaganda den jüdischen Anteil an der kleinen Freiwilligen-Truppe, welchen 
die sowjetische und tschechoslowakische kommunistische Seite so hartnäckig ver-
schwieg. 

Die Bedeutung, die man in der offiziellen Geschichtsschreibung der Tschechoslowa-
kei dem Gefecht bei Sokolovo beimißt, wurde später deutlich aus einer Nachkriegs-
kundgebung von Präsident Klement Gottwald: „Die Schlacht bei Sokolovo war 
die Vergeltung für die Kapitulation der tschechoslowakischen Armee im Jahre 
1938, als die enttäuschten Soldaten verzweifelt fragten, ob wir, die Tschechen des 
20. Jahrhunderts, noch unserer hussitischen Vorfahren würdig seien. Unsere Feld-
einheit hat bewiesen, daß eine solche Verzweiflung unbegründet war und daß unser 
Volk sich der glorreichen Kampftradition von Jan Zižka wieder völlig würdig 
erweisen konnte." 

Die historische Tatsache, daß in dem Kampf bei Sokolovo die jüdische Beteiligung 
entscheidend war und daß die jüdischen Freiwilligen die Aufstellung einer kampf-
fähigen Einheit in der Sowjetunion überhaupt erst möglicht gemacht hatten, 
wurde in der Tschechoslowakei bis heute offiziell nie anerkannt74. Das Äußerste, 
was in diesem Zusammenhang je zu erfahren war, ist wohl eine Bemerkung des 
späteren Generals Svoboda, „die Bürger der jüdischen Nationalität" hätten sich 
„ebenso tapfer wie die Angehörigen anderer nationaler Gruppen verhalten" 75. 

70 E b e n d a 161. 
71 B r o d 1968,180. 
72 R e i c i n / M a r e š 1948, 281 f. 
73 E b e n d a . 
74 RG 0-59-30 K. Hahn. 
75 Aus dem Interview in der Moskauer Pravda v. 8. April 1943. 
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Die s sagte Svobod a in seine m In te rv ie w nac h de r Schlach t bei Sokolovo , wobei er 
sich, wie de r K o m m a n d a n t des Stabszuge s daz u bemerkte , dessen bewuß t war , 
„ d a ß die jüdische n Soldate n nich t nu r die Ehr e de r tschechoslowakische n Armee , 
sonder n auc h die Ehr e un d die Kar r ie r e ihre s K o m m a n d a n t e n gerette t h a t t e n " 7 6 . 

A B K Ü R Z U N G E N 

NKW D Narodny j Komissaria t Vnutrennyc h De l [Volkskommissaria t des Inneren ] 
YVA Yad Vashem Archive, Jerusale m 
KPTsc h Kommunistisch e Parte i der Tschechoslowake i 
ČSR Československ á republik a [Tschechoslowakisch e Republik ] 
SN P Slovenské národn í povstán í [De r Slowakische Nationalaufstand ] 
SSSR Svaz sovětských socialistických republi k [Unio n der sowjetischen sozialistische n 

Republiken ] 
AVHU Archiv vojenského historickéh o ústavu [Archiv des Institut s für Militär -

geschichte] , Pra g 
R G 0-59 Collectio n of Testimonie s and Document s on th e Participatio n of Czechoslova k 

Jews in the War against Naz i Germany . Jerusale m 1976 

7 6 R G 0-59-1 8 K. Fanta . 



D O C U M E N T S O N T H E S U D E T E N Q U E S T I O N : 
G E N U I N E O R F O R G E D ? 

Von Ronald M. S m eis er 

On e of th e importan t tasks of th e historia n is to evaluat e th e authenticit y of th e 
document s on which he is basing his analysis an d interpretation . I t is very importan t 
obviously tha t he does so, for th e credibilit y of his interpretatio n will often rest on 
th e genuinenes s of th e sources . And yet th e problé m is mor e comple x tha n that , 
because even forged materials , or genuin e document s of questionabl e provenance , 
can be useful unde r certai n circumstances , for the y can shed Light on those prota -
gonists in th e historica l proces s who find it necessar y or advantageou s to act in 
devious ways. 

Fo r th e historia n involved with th e German-Czec h controversie s in pre-wa r 
Czechoslovaki a th e problé m of documen t verification an d evaluatio n is of prim e 
importance . Particularl y with regard to th e Sudete n Germa n cam p thi s is th e case, 
for internecin e rivalries an d conflict s amon g th e Sudete n German s were often 
pursue d with as much treacher y as were th e conflict s between Sudete n German s an d 
Czechs . I t was no t at all uncommon , for instance , for member s from th e rank s of 
th e DNSAP , or th e Aufbruch circle , or th e Kameradschaftsbund, to carr y ou t thei r 
conflict s with one anothe r in th e form of denunciation s to th e authorities , forged 
or leaked correspondence , article s lance d to th e press, or plante d incriminatin g 
evidence , amon g othe r methods . 

Th e recor d attest s fully to such activitie s an d th e documentatio n arising out of 
the m whethe r spurious , forged, genuine-but-leaked , or in whateve r form is an im-
portan t witness to one of th e darker , but nonetheles s important , aspect s of th e 
backgroun d to the Sudete n crisis. On e very useful an d importan t bod y of evidenc e 
documentin g this kind of undergroun d politica l activit y an d a touchston e to th e 
questio n of th e authenticit y of historica l documentatio n from thi s perio d is re-
presente d by a collectio n of document s from th e Chanceller y of th e Presiden t of 
th e Repubü c (AKPR ) * to which thi s autho r gained access in 1968 an d which have 
no t yet been used in scholarl y analysis. Copie s of these document s are no w in th e 
custod y of th e Collegiu m Carolinum . 

Thi s documentatio n is from th e „Fond Tl39/34 : Konra d Henlein " an d repre -
sents, in par t at least, duplicate s of th e Originals. I t is in two sections . On e date s 
from th e perio d April to July 1937 an d consist s of correspondenc e between Walter 
Bran d an d Hein z Rutha , bot h highly placed leader s of th e Sudete n Germa n Part y 
an d confident s of Konra d Henlei n as well as a length y repor t by Ruth a detailin g 

1 Archiv Kancelář e President a Republiky . 
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his activities in England, particularly his attempts to contact prominent Englishmen 
attached to the League of Nations Society who might use their influence on behalf 
of the Sudeten German minority in Czechoslovakia. The other group of documents 
Spans the period February to June 1936 and consists of correspondence among 
Brand, Friedrich Bürger, Henlein's man in Berlin, and Friedrich Köllner, another 
prominent leader of the SdP as well as other individuals. 

The correspondence deals largely with internal rivalries within the SdP as well 
as with relations between the SdP and various agencies in Germany, particularly 
with Hans Pfundner, Staatssekretär in the Reich Interior Ministry, and Robert Ley, 
head of the Reich Labor Front. In addition, there is a protocol of a three day mee-
ting of the Bundestagung des Bundes für gesellschafts-wissenschaftliche Bildung und 
Erziehung at Hellbrunn, Austria, from March 16—18, 1936. This Organization in-
cluded among its members many prominent Sudeten German Party leaders as well 
as Austrian and German nationals, most notable Hans Steinadler, leader of the 
Volksbund für das Deutschtum im Ausland. 

These documents are important for they deal with some crucial elements of 
Sudeten German politics at a time of crisis and rapid change. During the years 
1935—1937 contacts across the border to Germany and Austria were proliferating 
and crcating a net in which the Sudeten German Party leadership would find it-
self inextricably entangled. At the same time, the SdP was becoming increasingly 
active on the international level, particularly in France and England, in an effort 
to communicate to the governments and influential people in those countries an 
understanding of the German minority problém in Czechoslovakia. This activity 
would also eventually come to represent a trap, since the resulting „internationali-
zation" of the Sudeten problém would offer Hitler a pretext for massive Inter-
vention. And finally, these years also witnessed a corrosive struggle within the 
SdP itself between radicals and moderates, replete with treachery and denunciation, 
a struggle which would not remain isolated but would become evermore inter-
twined in the complex web of relationships which bound the Sudeten German party 
to various Reich German agencies 2. 

The documentation here under discussion attests to all of that, but then so does 
much other materiál. More importantly, as we try to assess the value of this particu-
lar materiál, it becomes clear that the documents themselves, how they were gene-
rated at the time, how they were used, and how they got into the hands of the 
authorities assume an importance apart from their actual content in the political 
struggles which pitted Sudeten German against Czech as well as against his ethnic 
brothers during the late 1930s. The story behind these documents housed in the 
archives of the President's Chancellery represents an interesting detective story the 
unraveling of which should shed light on that dramatic period. 

All of which brings us back to the initial question about authenticity. Raising 
that question about these particular documents does not amount to presenting a 
straw man, for their authenticity has been denied by the very people who allegedly 

2 See S m e l s e r , Ronald M.: Das Sudetenproblem und das Dritte Reich 1933—1938. 
München 1980, 130—149. 
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generate d the m in th e first place : Walter Bran d an d Friedric h Bürger . In length y 
interviews with the two men in which the y were able to examin e th e documentatio n 
in detail , bot h Bran d an d Bürger insisted tha t th e materiá l represente d forgeries 
perpetrate d eithe r by thei r radica l enemie s in th e part y (Brand ) or possible by th e 
Reich Securit y Service, th e Sicherheitsdienst, which was in league with thei r enemie s 
in the part y (Bürger) . Both men also raised question s abou t th e propriet y of th e 
one schola r who to dát e had reprinte d a portio n of thi s materiál , Václav Krá l 3 . 

These objection s an d allegations , of course , mak e necessar y the task of authen -
ticatin g th e document s if the y are ever to be ušed by scholar s seriously, a task 
which th e autho r no w propose s to do . Ther e is evidenc e bot h circumstantia l an d 
interna l on bot h sides of th e question , but on balanc e th e weight of th e evidenc e 
suggests strongly tha t th e document s are genuine , tha t the y were writte n by th e 
peopl e whose name s appea r on them , tha t the y passed int o th e hand s of th e Czech 
authoritie s eithe r by confiscatio n or betraya l an d were subsequentl y ušed bot h in 
litigation an d as par t of a series of press exposés on th e Sudete n Germa n Party . 

On e must recal l th e contex t in which these document s were generated . Durin g 
th e years 1935—1937 th e Czechoslova k governmen t was becomin g increasingl y 
aware of th e growing numbe r of contact s between th e Sudete n Germa n Part y an d 
various part y an d statě agencies in th e Reich , contact s which it believed with some 
justificatio n were subversive and which would lead to a mountin g radicalizatio n 
of th e Sudete n German s an d a gradua l destabilizatio n of th e whole country . With 
thi s in mind , the governmen t redouble d its efforts to secure intelligenc e informatio n 
on the activitie s of leadin g SdP figures throug h heightene d surveillance , confis-
catio n of correspondenc e an d othe r document s an d infiltratio n of th e rival groups 
in th e Sudete n Germa n cam p 4. 

Th e governmen t was aided in thi s endeavo r by th e fact tha t precisely durin g th e 
perio d 1936 an d early 1937, when most of this materiá l was generated , th e interna l 
rivalries within the Sudete n Germa n Part y between th e radica l Aufbruch circle an d 
the mor e moderat e Kameradschaftsbund people , were reachin g thei r highest level 
of intensit y in a crisis which threatene d to split th e part y asunder . These rivalries 
were often carrie d ou t in term s of denunciation s to th e authoritie s an d throug h 
„leaking " incriminatin g material s to governmen t agencies an d to th e press. A 
particularl y odiou s exampl e of thi s was th e denunciatio n of Hein z Ruth a in 1937 
an d his subsequen t incarceratio n an d suicide while in prison  5. 

As we examin e th e document s her e unde r consideratio n with an eye to establi-
shing thei r authenticit y th e following scenari o emerges with some plausibility . 
Evidenc e point s initiall y to two malcontent s in th e Sudete n Germa n Part y who 
had com e to associate with one another : Peuke r an d Förste r (thei r first name s were 
no t identifiabl e despit e frequen t reference s to th e two men) . Peuker , a forme r 
DNSA P ma n an d a Kreisleiter in th e SdP (SHF ) since 1934, was a troublemake r 

3 The interviews were conducte d on Novembe r 11, 1968. See K r á 1's documen t collec-
tion : Die Deutsche n in der Tschechoslowake i 1933—1947. Prag 1964. 

4 See: Maste r of Spies. The Memoir s of Genera l Františe k Moravec . New York 1975, 
especially chapter s 5 and 6. 

5 See S m e l s e r : Sudctenproble m 1980, 182. 
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an d a supporte r of th e radica l Aufbruch circle . Hi s nam e is mentione d in thi s 
contex t in a SdP Hauptleitungssitzung of Octobe r 23, 1934, when two Haupt-
abteilung member s are detaile d to negotiat e with him on his piccadillos . Th e poin t 
is forcefully mad e in this discussion tha t ther e is no prospec t of his being reelecte d 
Kreisleiter in th e future , thoug h some mentio n of monetar y compensatio n is mad e 6. 
Peuker , then , ha d adde d reason t o harbo r ill intention s towar d th e leadershi p of 
th e party . 

Förste r was forme r edito r of Die Zeit,  th e SdP newspaper , an d apparentl y a 
Courie r to deliver secret messages between SdP organization s an d various agencies 
in th e Reich durin g 1936. Wha t th e SdP leader s who delegate d these Courie r tasks 
to Förste r apparentl y did no t kno w was tha t Förste r was also an informe r for th e 
President' s Chanceller y an d ha d taken a Czech police official in Reichenberg , a 
ma n name d Cmolnik , int o his confidence . On Decembe r 7, 1936, as a matte r of 
record , Förste r turne d over, presumabl y no t for th e first time , confidentia l material s 
to Peuker , some of it includin g Brand' s correspondence , an d the n bot h men pro -
ceede d to leak this materiá l both to th e police an d to th e press 7. 

Th e fact tha t muc h of th e materiá l here unde r consideratio n was generate d durin g 
th e perio d just before Förste r an d Peuke r acted , tha t Förste r ha d been a Courie r 
for correspondenc e to German y an d tha t muc h of thi s correspondenc e consistc d 
of letter s between Bran d an d Bürger, an d tha t thi s materiál , as its marking s indi -
cate , passed throug h th e police presidiu m in Reichenber g on its way to th e Presi -
dent' s Chancellery , seems to build a stron g čase for th e fact tha t thi s documen -
tatio n in par t represent s genuin e correspondenc e which was leaked by th e two 
malcontents , Förste r an d Peuker . As we pursu e th e trai l of these leaked documents , 
it become s at Ieast partiall y clear wha t the n becam e of them . The y were leaked to 
several newspapers . One , Die Tat: Demokratische Zeitschrift für Politik und Kul-
tur, definitel y aquire d from Peuke r photocopie s of correspondenc e which it pub -
lished. Another , th e Prager Montagsblatt, also ha d material s from Peuke r 8 . Perhap s 
most importantly , th e Prager Presse, a semi-officia l newspape r which often re-
f lected th e governmen t line, also received copie s of incriminatin g document s on th e 
basis of which it increasingl y called th e loyalty of th e SdP an d its leader s int o 
question . Already earlier , in fact, in Septembe r 1935, Konra d Henlei n ha d taken 
th e pápe r to cour t on a libel suit an d in thi s tria l confiscate d document s played an 
importan t role 9. 

As far as th e material s directl y unde r consideratio n here are concemed , it is 
presumabl y the m to which Ministe r Eisenloh r refers in a repor t to Berlin on No -
vember 4, 1936 — tha t is, at th e tim e when Peuke r an d Förste r were leakin g 

6 Státn í Ústředn í Archiv (SÜA) . Prag 2KKh , # 6 . 
7 See C é s a r , Jaroslav /  Č e r n ý , Bohumil : Politik a německýc h buržoazníc h stran v 

Československu v letech 1918—1938 [Die Politi k d. dt. bürgerliche n Parteie n in d. 
Tschechoslowake i in d. Jahre n 1918—1938]. Bd. 2. Prag 1962, 382, n. 222. Förste r is 
mentione d in a letter from Köllne r to Bürger of Februar y 21, 1936 in the collectio n 
here unde r scrutiny . 

8 I b i d e m 334, n. 49. 
9 See S t e i n to Auswärtiges Amt (AA), Septembe r 25, 1935. Nationa l Archives Micro -

copy T- 120, Roll 3523, framcs E 643732—35. 



R. M. Smelser, Documents on the Sudeten Question: Genuine or Forged? 101 

documents . Accordin g to Eisenlohr , an informan t ha s passed informatio n on to 
him indicatin g tha t Förste r has been funnelin g document s to Dr . Kraitne r of th e 
Prager Presse, includin g confirmatio n of mone y shipment s from Berlin as well as 
materiá l „whic h Dr . Bran d has directe d to be burned . Th e incriminatin g materiál . . . 
was collecte d an d photographe d by th e Prage r Presse an d th e copie s notarized" . 
Apparently , Kraitne r first approache d th e informan t six month s earlier , i. e. in 
Ma y of 1936, durin g th e tim e in which muc h of Branďs correspondenc e origina -
ted 10. Moreoyer , in th e Aktenverzeichnis of th e AKP R ther e is a notatio n referrin g 
to man y of these document s to th e effect tha t th e Originals of these copie s are to be 
foun d with a Dr . Bouček-Laurin . Interestingl y enoug h in th e Henlei n libeí suit 
against th e Prager Presse earlier a Dr . Václav Bouče k was th e attorne y for th e 
chief edito r of tha t newspaper , a ma n name d Laurin ! 

Moreover , a repor t on th e activitie s of th e Kameradschaftsbund mad e by th e 
Czech s in Octobe r 1936 make s not ě of th e fact tha t „al l th e letter s no w in th e 
archives of th e Prager Presse referrin g to th e Kameradschaftsbund were sent to 
Friedric h Bürger in Berlin " " . 

Add to thi s evidenc e a repor t from Colone l Tschunke , a militar y attach é in 
Pragu e durin g th e summe r of 1936, which indicate s tha t informatio n comin g from 
th e British Legatio n point s to an intens e concer n on th e par t of th e Czech s abou t 
SdP activity . Accordin g to thi s report , Walter Branďs correspondenc e had com e 
int o th e hand s of th e authoritie s an d his arres t was imminent , alon g with tha t of 
Friedric h Köllner. 18. 

And finally, one note s tha t several author s of a histor y of th e Henlei n movement , 
who had access to official source s a t th e time , indicate d in thei r book tha t in Jun e 
1936 th e Kameradschaftsbund had 64 300 RM in its Berlin account . By „Kame-
radschaftsbund" it is clear tha t the y mea n th e Sudete n Germa n Part y leadershi p 
aroun d Henlein , i. e. Brand , etc . an d thei r man , Bürger, in Berlin . Th e figuře the y 
mentio n correspond s very closely to th e amount s shown in th e documentatio n here 
unde r consideratio n for April 1936 (54 060) an d Ma y 1936 (72 630), an d suggests 
tha t th e document s turne d over to the Presidenť s Chanceller y were mad e avail-
able to th e thre e author s for thei r book 13. 

I t is interestin g as well to not ě in what othe r semi-officia l ways these document s 
were used. Two polemica l tract s writte n by Czech s in exile in Londo n durin g th e 
war tracin g th e rise of Naz i aggression against Czechoslovaki a an d th e complicit y 
of th e Sudete n Germa n Part y in tha t aggression bot h cite as thei r single documented 
example of Sudete n contact s with th e Reich th e samé document : on e which detail s 
an agreemen t of Ma y 27, 1936, between th e VDA an d Bürger an d Hati s Neuwirt h 
of SdP engaging th e help of Rober t Ley to coordinat e th e press in bot h countries . 

1 0 See E i s e n l o h r to AA, Novembe r 4, 1936. Politische s Archiv des Auswärtigen 
Amtes, Bonn (PA) , Pol . II (Verschluß) , POg, Tschech . /  1. 

1 1 Berlin Documen t Cente r (BDC) : Akte Han s Neuwirth . Geschäftsregister : Akten des 
Gaugerichte s Sudetenland . 

1 2 Altenbur g Aufzeichnung , Jun e 15, 1936. PA /  Pol . IV /  Politi k 6 /  RF N /  1. 
1 3 F i s c h e r , Josef /  P a t z a k , Václav /  P e r t h , Vincenc : Ih r Kampf . Die wahren 

Ziele der Sudetendeutsche n Partei . Karlsbad 1937, 81, 84. 
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Interestingl y enough , tha t documen t is one of those in th e materiá l we are con -
siderin g here 14. Against this overwhelmin g body of circumstantia l evidenc e for th e 
authenticit y of th e documentation , ther e is onl y on e piece of evidence , apar t from 
th e assertipn s of Bran d an d Bürger, which one can interpre t as politicall y self-ser-
ving, for th e fact tha t the y might be forgeries. 

In a lette r to th e Gaugericht Sudetenland  in 1941, Han s Neuwirth , a forme r SdP 
leader with shady activities , referred to a numbe r of forgeries perpetrate d by 
Peuke r durin g th e summe r of 1936, includin g letter s from Frit z Köllne r to him 
(Neuwirth ) an d from Bürger to Brand . In anothe r lette r to th e Gaugericht, Neu -
wirth notes : Peuke r tried throug h forged document s to prove th e dange r th e Su-
dete n Germa n Part y represente d to th e statě 15. 

I n considerin g thi s piece of evidenc e one need s to notě , first, tha t th e date s which 
Neuwirt h cites for his correspondenc e do no t matc h thos e on th e letter s in th e 
AKPR ; and , secondly , an d perhap s mor e importantly , at th e tim e Neuwirt h wrote 
these letter s to th e Gaugericht a numbe r of forme r leader s of the Sudete n Germa n 
Part y were unde r severe pressure , an d occasionally , arres t an d incarceratio n at th e 
hand s of th e SD an d th e Gestapo . Thi s was particularl y tru e of forme r Kamerad-
schaftsbund members . In light of these developments , it would háve been in Neu -
wirth' s interes t as a forme r KB membe r himself, to assert in an y affidavit sub-
mitte d to th e cour t tha t alleged correspondenc e amon g KB member s was forged. 

Apart from th e body of circumstantia l evidenc e which speaks for th e authenticit y 
of these documents , we would cite thei r interna l consistenc y as proo f as well. Fo r 
man y passages reflect attitude s an d position s which are at odd s with th e possibility 
tha t th e document s were forged with th e inten t of incriminatin g thos e mentione d 
in a plo t to overthro w th e Czechoslova k statě . 

Perhap s th e best exampl e of thi s is represente d by th e minute s of th e Bundes-
tagung des Bundes für gesellschafts-wissenschaftliche Bildung und Erziehung held 
at Hellbrun n nea r Salzbur g from Marc h 16^—18, 1936. Th e lists of participant s an d 
guests clearly indicat e a gatherin g of „traditionalists " with respec t to th e Sudete n 
question . The y include , amon g others , Brand , Köllner , Bürger an d May , all modera -
tes in th e Sudete n Germa n Party , as well as Dr . Han s Steinadler , leader of th e 
Volksbund für das Deutschtum im Ausland an d an active collaborato r with th e 
Sudete n moderates . In th e minute s referenc e is mad e to th e fact tha t representative s 
of th e group meetin g at Hellbrun n will be presen t at th e annua l Pfingsten meetin g 
of th e VDA to be held at Bremen . Steinadle r mention s thi s meetin g conspicuousl y 
in his memoirs , notin g tha t it ha d been forbidde n by Reich authoritie s alread y on 
Marc h 11, but tha t he was no t allowed to reveal th e fact l e . Thi s would explain how, 

14 See B í l e k , Bohumil : Fifth Colum n at Work. Londo n 1945, 28, n. 1. — U h l í ř , 
František : Prague and Berlin. Londo n 1944, 53. Uhlí ř was a membe r of Beneš party, 
a Deput y in Parliamen t from Moravská Ostrava, and official in the Ministr y of Edu-
cation and , finally, Vice-Presiden t of the Czechoslova k State Counci l in the Londo n 
exile government . 

1 5 See N e u w i r t h letter s of August 16 and 17, 1941, to Gaugerich t Sudetenland . BDC : 
Akte Neuwirth . 

1 6 See J a c o b s e n , Hans-Adol f (Hrsg.) : Han s Steinadler . Bundesleite r des VDA 1933— 
1937. Erinnerunge n und Dokumente . Boppar d 1970, 336—337. 
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at Hellbrunn one week later, the group was still talking about sending a represen-
tation to Bremen. At this samé point in this memoirs, Steinadler notes that he was 
wary of his VDA appearing to the outside world as a irredentist Organization. This 
preoccupation is reflected in one of the resolutions passed at the Hellbrunn meeting 
and suggests the authenticity of the minutes. According to the resolution the Organi-
zation establishes from the outset that it has no interest in the destruction of any 
political entity in the German Raum and is not working toward that end. 
In the next paragraph the minutes go on to say that the Organisation must ascertain 
with regret that certain circles in Germany stand in Opposition to their actions 
and that the differences and misunderstandings reflected in that Opposition will 
háve to be ironed out at Bremen. 

These passages which clearly underscore the differences between the radicals and 
traditionalists in the Sudeten question are clearly not the work of someone trying 
to implicate these people in treasonous activities; to do that one would want to 
minimize any differences between radicals and traditionalists and suggest that they 
were all working toward the samé destructive goals. 

Thus the evidence, both circumstantial and direct, would suggest that this im-
portant body of documentation, a portion of which has found its way into print 
already but which has been seriously questioned as to its genuineness, is indeed 
authentic and reveals some important details behind one of the most important 
crises in central Europe in our Century: the Munich crisis. 



MASARY K U N D U N S E R E G E G E N W A R T 

Von Eva Schmidt-Hartmann 

Es handel t sich ' um ein in der Tschechoslowake i vervielfältigtes Manuskript , 
dessen Veröffentlichun g die dortig e Zensu r nich t zuläßt . Wie jede Publikatio n dieser 
Art weckt auch diese zuallerers t Hochachtun g für den Mu t un d die geistige Zähig -
keit der Autoren , die ihre Arbeit mi t ihre m vollen Name n zeichneten ; sie stehen 
dafür ein. Dami t verzichte n sie nich t nu r auf die materielle n Vorteile des An-
gepaßte n in einem totalitäre n Regime , sonder n sie nehme n auch beruflich e Zurück -
setzunge n ode r gar offene Unterdrückun g in Kauf . Nich t nu r das sind die Autore n 
des vorliegende n Bande s berei t auf sich zu nehmen , sonder n sie beweisen auch noch 
in den widrigsten Lebensumstände n die Fähigkei t zu einer Arbeitskonzentration , 
die sich nich t leicht beirren läßt . Eine r dieser Autore n fand einma l zu dem Urteil , er 
un d seinesgleichen seien im wahre n Sinn e des Worte s „freie Menschen" , in dem er 
auf die übliche oberflächlich e Auffassung von kommunistische n gesellschaftliche n 
Verhältnisse n hinwies : „Nich t wir, die physisch Unterdrückte n im gegenwärtigen 
Osteuropa , sind es, die ihre r Freihei t beraub t wurden , sonder n gerade die Regime -
treue n sind die Unfreien . Wir habe n uns unsere n freien Geis t bewahrt , unser e inner e 
Selbständigkeit , ja sogar unser e Handlungsfreiheit ; die Angepaßte n un d Unter -
würfigen sind die eigentliche n Opfer der kommunistische n Regime. " 

Zu dieser Hochachtun g für alle Samizdat-Autore n komm t bei dem vorliegen-
den Ban d noch eine ander e Gefühlsregung , ehe ma n die ersten Seiten aufschlägt : 
T.G.Masaryk ! Gewi ß war er in seiner Wirkun g auf seine Zeitgenosse n un d die 
folgenden Generatione n zumindes t innerhal b der tschechische n Nationalkultu r ein 
Man n von einmalige m Rang . Auch in der internationale n Welt zählt e er zu Zeite n 
der Erste n Tschechoslowakische n Republik , in einem Abschnit t der europäische n 
Kulturgeschicht e übrigens , in welchem Politike r unte r entsprechende n Umstände n 
noc h der allgemeine n Achtun g sicher sein konnten , un d nich t nur , wie heute , besten -
falls der Verschonun g von allgemeine r Kritik , zu den anerkannte n Großen . Aber 
das umschreib t nich t die volle Bedeutun g der Themenwah l für diesen Sammel -
band . Hie r geht es nich t nu r um das Interess e von Historikern , sonder n offen-
sichtlich auch um das Bedürfni s von Intellektuelle n zur neue n Auseinandersetzun g 
mi t Masaryk s geistigem Erbe . Sie suchen eine solche Auseinandersetzun g mi t der-
selben moralische n Unnachgiebigkeit , mi t derselben entschlossene n Selbständigkeit , 
mi t demselbe n Verzicht auf jede Art von Opportunismus , die Masaryk s eigenem 
Lebensweg un d seinen Vorstellunge n von entsagungsvolle r Kleinarbei t geradewegs 

1 Tomá š G. Masaryk a naše současnos t 1980 [T. G. M. und unsere Gegenwar t 1980]. Ver-
vielfältigtes Manuskript . Prag 1980, 757 S. (Masaryků v sborník 7). 
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entspricht . Da s mach t diesen Sammelban d nich t nu r nach seinem Inhalt , sonder n 
sozusagen bereit s schon nach seiner For m zu einem besondere n Tribut . 

Freilic h sind die Autore n auch ausdrücklic h bemüht , an die älter e tschechisch e 
Traditio n der Masaryk-Forschun g anzuknüpfen . Sie bezeichnete n ihre n Sammel -
ban d als Masarykův sborník, Bd. 7. In der Erste n Tschechoslowakische n Repu -
blik erschiene n seinerzei t sechs Bänd e dieser Reihe . Sie hatte n sich dem Studiu m von 
Masaryk s schriftstellerische m Werk gewidmet un d beeindruckte n nich t nu r durc h 
ihre großzügige Aufmachun g un d den weiten geistigen Horizont , sonder n auch 
durc h die hoh e Qualitä t ihre r Beiträge , die sich zum Besten der tschechische n 
geisteswissenschaftliche n Forschun g der Zwischenkriegszei t zählen . Ihr e Autore n 
scheute n es nicht , allen mögliche n Frage n im einzelne n nachzugehen , die Masaryk s 
Schrifte n aufwarfen , un d sie kritisch zu analysieren . Dabe i gab es nich t nu r Zu -
stimmun g un d schon gar nich t Opportunismus . Wir begegnen in diesen Bände n nich t 
dem allseits verehrte n tatíček Masaryk , sonder n dem respektierten , deshalb aber 
eben auch diskutierten , im ganzen freilich weit überragende n Denker . Seine Auto-
ritä t erlaubt e hier keine falschen Rücksichten , sonder n die strengste Analyse. 

Es gab seithe r wenig ähnlich e Schrifte n über Masaryk , wohl sicherlich nich t nu r 
deshalb , weil er im eigenen Lan d zum unerwünschte n Them a geworden war. De n 
ausländische n Autore n fehlte oft die recht e Einsich t in die Probleme , um über die 
Eben e von Schwarz-Weiß-Bilder n hinauszufinden . Gerad e diese Umständ e lassen 
den vorliegende n Ban d mi t großen Erwartunge n in die Han d nehmen . Es handel t 
sich um die erste tschechisch e Unternehmun g solcher Art seit beinah e fünfzig Jah -
ren . Wir habe n also auch ein Dokumen t vor uns, wie eine neu e Generatio n dem 
mindesten s nach 1918 allerseits anerkannte n Führe r in die geistige Selbständigkei t 
seiner Natio n begegnet . 

De r Ban d von 757 Schreibmaschinenseite n ist in vier Teile gegliedert, in Er -
innerungen , Abhandlungen , Dokument e un d Bibliographien . Davo n ha t der zweite 
Teil mi t run d zwanzig Beiträgen bei weitem den größte n Umfang . Er wird vor 
allem von tschechische n un d slowakischen , insgesamt vorwiegend in der Tschecho -
slowakei lebende n Autore n bestritten . Vier Texte stamme n aus dem Westen , von 
tschechische n Verfassern, die aber auch schon in Deutsc h oder Englisch zum Them a 
geschrieben haben 2 . Di e einzelne n Beiträge sind sehr unterschiedlic h geraten , 
mitunte r zehn , manchma l aber auch fünfzig Seiten , un d unterschiedlic h sind auch 
die Themenfragen . 

De r Ban d trägt den Tite l „Masary k un d unser e Gegenwar t 1980". Dami t ist 
der größtmöglich e Spielrau m für die Themenwah l im einzelne n offen. Di e Autore n 
folgen also nich t einer gemeinsame n Fragestellung . Da s mag sich aus der Traditio n 
der genannte n sborníky ergeben haben , es mag aber auch an den Umstände n 
liegen, dene n der Band bei seiner Entstehun g ausgesetzt war. Vielleicht war es 
aber auch die Absicht der Herausgeber , den größtmögliche n Spielrau m für indivi-
duelle Auseinandersetzunge n mit Masaryk s Erbe offenzuhalten . Nu r die Absicht, 
Masary k mi t unsere n Augen zu sehen , an unsere r Zei t zu messen , mu ß ma n für alle 
verbindlic h betrachten . 
2 So etwa der Beitrag von Branislav Š t e f á n e k : Humanitätsidea l als Ideologie . Ein 

Beitrag zur Deutun g von Masaryks Philosophie . BohZ 22 (1981) 79—104. 
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Dabei verrät die Widmung des Bandes schon eine gemeinsame Aussage. Sie heißt: 
Dem größten Denker der tschechischen Moderne und dem Gestalter unseres natio-
nalen Souveränitätsideals zum 130. Geburtstag. Hier wird, wenn das gemeint ist, 
eine sehr inhaltsschwere Feststellung getroffen: dem größten Denker. Vielleicht 
haben es die Autoren mit dieser Aussage nicht so genau gemeint und wahrschein-
lich unterschieden sie sich mit dieser Ungenauigkeit kaum von ähnlichen Floskeln 
bei vergleichbaren Gelegenheiten. Es ging ihnen nicht ernsthaft darum zu prüfen, 
ob Masaryk auch tatsächlich der Größte war. Vielmehr hat eine solche Widmung 
doch wohl nur einen losen, wenn auch umgreifenden Bekenntnischarakter. Immer-
hin scheint sie von jener kritischen Auseinandersetzung fern zu halten, die man im 
allgemeinen gern mit dem Begriff der Unvoreingenommenheit bezeichnet. Das 
bestätigt auch die Lektüre mit der Tendenz, gelegentliche Kritik an Masaryk und 
seinem Wirken mit dem Hinweis auf die doch immerhin „richtigen" Intentionen 
zu mildern, die er verfolgt habe, oder auf die Notwendigkeit, den „wahren" Inhalt 
seiner Aussagen genauer und klarer als bisher zu vermitteln. Damit wird aber auch 
die Gefahr des Wunschdenkens sichtbar. 

Jedenfalls steht Masaryk als Denker im Vordergrund aller Beiträge, auch wenn 
sie nach ihrer Fragestellung ein breites Spektrum umfassen: Den Handschriften-
streit, die Hilsner-Affäre, TGM als Präsident, TGM und die Literatur, die Religion, 
die Volkswirtschaft, der Marxismus, die nationale Identität, Masaryk und die 
Deutschen, Masaryk und die Volksaufklärung usw. Außerdem werden auch Fragen 
nach den Wurzeln von Masaryks philosophischen Auffassungen behandelt, nach 
ihrer Wirksamkeit und nach ihrem Auftrag für unsere gegenwärtige Zeit. Dabei 
allein fällt schon auf, daß nach dem Inhaltsverzeichnis in der Auseinandersetzung 
mit diesem doch zunächst politischen Denker Begriffe wie Demokratie, Staat, 
Parlamentarismus, Recht, politische Macht kaum zu finden sind. Es mag über-
raschen, besonders bei einem Mann, der nicht nur in seinem schriftlichen Opus, 
sondern auch als handelnder Politiker die moderne tschechische Geschichte so be-
deutend mitgestaltete. Die Erklärung erscheint auf den ersten Blick vielleicht sehr 
einfach. Masaryk schrieb nämlich selber tatsächlich wenig über diese Bezüge. Er 
dachte tatsächlich vielmehr über jene Themen nach, die das Inhaltsverzeichnis aus-
weist, vielleicht mit Ausnahme des auch für seine Gedankenwelt zum Schlüssel-
begriff erhobenen Themas Demokratie. Insofern sind die Fragestellungen des Ban-
des offenbar nur folgerecht. 

Dennoch kann ich die Frage nicht unterdrücken, ob denn, im Zusammenhang 
mit dem Titel des Bandes, die bewegenden Fragen „unserer Gegenwart" tat-
sächlich mit denen von Masaryks Gegenwart noch so weit identisch sind, daß man 
entsprechende Abweichungen scheut? Mir erscheint das nämlich gar nicht so, und 
ich werde den Eindruck nicht los, daß die Autoren schon bei ihrer Themenwahl 
den eigentlichen, wenn auch nur lose formulierten Anspruch dieses Bandes nicht 
erfüllten. Sie beschäftigten sich mit Masaryks Fragen und denen seiner Zeit mehr 
als mit der angekündigten Intention, Masaryks Werk und Erbe an unserer Gegen-
wart zu messen und sich von daher damit auseinanderzusetzen. 

Nun muß man aber einen solchen Anspruch ganz ohne Zweifel ernst und wichtig 
nehmen. Er ist ein Stück Gespräch mit der Vergangenheit, und er mag auf jeden 
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Fal l einen großen Beitra g leisten zur Selbstfindun g der tschechische n Intellektuaü -
tät . D a hilft kein oberflächliche r Historismus . D a hilft es in Wahrhei t nich t einmal , 
die Autore n mit dem Verdach t zu entschuldigen , sie hätte n selbst aus ihre r eigenen 
Erlebniswel t den Abstand zwischen dem Jah r 1980 un d zwischen Masaryk s Le-
bensatmosphär e gar nich t so rech t empfunden , so daß sie Masaryk s Fragestellunge n 
noch imme r ohn e die gehörige historisch e Distan z auch selber bewegen, trot z aller 
veränderte n Lebensumstände . Ode r sollte ma n auf einen gewissen Mange l bei den 
meisten schließen , eigene Frage n zu stellen , die Wirklichkei t mi t eigenen , von Masa -
ryk unabhängige n Augen zu betrachten ? 

Leide r dräng t sich in vielen Fälle n unabweisba r der letzt e Eindruc k auf. Dabe i 
handel t es sich um alle jene Beiträge , in dene n Masaryk s Meinunge n wiedergegeben 
un d seine Urteil e übernomme n werden , ohn e daß ma n sie jeweils auf unser e gegen-
wärtige Situatio n bezieht . Im besten Fal l werden neu e Frage n gerade noch formu -
liert , aber sie bleiben auch dan n ohn e Antwort . So etwa, wenn Masaryk s Model l 
der tschechische n nationale n Identitä t un d seine Anwendun g in der Erste n ČSR 
vorgestellt, scheinba r analysier t werden , aber doch dan n im entscheidende n Mo -
men t abgetan werden mit der Anmerkung : „Wir werden auch nich t darübe r urtei -
len, was von den Mängel n dieses verwirklichte n Modell s auf die Schwäche n im 
Model l selbst zurückgeh t un d was eine unvermeidlich e Folge seiner Verwirklichun g 
war" (S. 156). Sicher wäre gerade das Nachdenke n über solche Frage n anstell e 
einer unkritische n Wiedergabe von Masaryk s Gedankenwel t gerade im Hinblic k 
auf den Tite l des Sammelbande s interessan t un d fruchtbar . Ein solcher Rüdiblic k 
mach t ja doch gerade die Beziehun g zwischen der Gegenwar t un d dem Jubila r aus. 
In vielen andere n Fälle n werden entsprechend e Frage n nich t einma l aufgeworfen . 

Darübe r hinau s scheine n aber die vorliegende n Abhandlunge n auch noch Masa -
ryks Auffassungen un d Urteil e über die politische n un d kulturelle n Erscheinunge n 
seiner Zei t vielfach kritiklo s zu übernehmen . Viel zu oft liest ma n da Masary k 
anstell e die Autore n selbst, viel zu sehr wird dabe i seinen Interpretatione n über -
zeitlich e Gültigkei t zugemessen . So heiß t es etwa, „. . . gleichzeiti g dar f ma n nich t 
vergessen, daß das ganze tschechisch e obrození [Wiedergeburt ] ein ununter -
brochene r Kamp f gegen die Germanisierungsbemühunge n der österreichische n Re-
gierung war" (S. 154). Anderswo wird die österreichisch e Monarchi e von 1918 
einfach als „halbfeudale r Absolutismus" (S. 454) beschriebe n ode r Masary k als 
„wahrscheinlic h der einzige Mensc h in Böhmen , der irgendetwa s über die anglo-
sächsische un d speziell die amerikanisch e Demokrati e wußte " (S. 271). Solche  Bilder 
aus seiner Zei t sind einfach falsch, un d sie verwunder n in einem Band , dessen Au-
tore n mit inzwischen längst anerkannte n Einsichte n der Historike r besser bekann t 
sein müßten . 

Abgesehen von solchen heut e noch oft übernommene n historiographische n Fehl -
informationen , die freilich Eingan g in das populär e Geschichtsbil d gefunden haben , 
ergeben ähnlich e Urteil e über die tschechisch e Vergangenhei t auch noch viel zu ein-
fache Bilder, um von einem Intellektuellen , auch wenn er nich t unbeding t histo -
risch vorgebildet ist, ohn e Zweifel wiederhol t zu werden . Jede r nachdenklich e 
Mensc h weiß doch aus eigener Erfahrung , wie simplifizieren d solche Aussagen über 
„da s ganze tschechisch e obrození" in Wirklichkei t sind oder was die Behauptun g 
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von einem „ununterbrochenen Kampf" für einen lebensfremden Unsinn in sich 
schließt. Ein so hochkomplexes soziales Gebilde wie gerade die alte Habsburger-
Monarchie ist mit derartigen Simplifizierungen fürwahr nicht angesprochen. Masa-
ryk selbst schrieb seinerzeit die meisten seiner Werke mit klaren und nie von ihm 
bestrittenen politischen Intentionen; doch ist für uns heute das alte Österreich kein 
politisches Thema mehr, und insofern sollten wir uns auch davon fernhalten, in 
diesem Zusammenhang die politisierten und manchmal sogar provokativen Urteile 
Masaryks in dieser Hinsicht zu übernehmen, außer wir schlössen uns heute mit 
mangelnder Eigenständigkeit seiner Betrachtung an, die in Wahrheit doch bereits 
schon Historie geworden ist. 

Deutlich zeigt sich das Gewicht solcher unkritischer Übernahmen in den meisten 
vorliegenden Beiträgen an der Schlüsselrolle, die beinahe immer dem Begriff národ 
(Volk, Nation) zukommt, gelegentlich sogar in ein „wir" verwandelt. Zu Masa-
ryks Zehen bildete der Begriff národ gewiß den zentralen Begriff aller tschechi-
schen politischen Auseinandersetzungen. Das alte Österreich ging schließlich in-
folge des Nationalismus und keiner anderen Probleme unter. So ging es Masaryk 
auch nicht so sehr um etwa die demokratische Kontrolle der Macht, die politische 
Freiheit oder um die Rechtsstaatlichkeit, die alle auf ihre Weise im österreichi-
schen Vielvölkerstaat besondere Verwirklichung gefunden hatten. Es ging ihm 
vielmehr um die nationalen Gruppenrechte, und gerade aus dieser Sicht schrieb er 
auch seine Schriften zur „Tschechischen Frage". Die Entstehung und die Ent-
wicklung einer neuen politischen Identität, eben der Nation, stand damals zur 
Debatte und zog alle möglichen Aufmerksamkeiten und Aktivitäten auf sich, auch 
in der Bildung des zeitgenössischen Urteils über den Begriff, seine Gegenwarts-
bedeutung und seinen historischen Rang. Damals galt es, diesen Begriff im Inneren 
der tschechischen Gesellschaft zu gestalten, ihn nach außen abzugrenzen und seinen 
Aktionsraum zu behaupten. 

Zweifellos sind es heute aber andere Fragen, die eigentlich die tschechischen 
Köpfe beschäftigen. Ebenso wie wir heute aus der Geschichtswissenschaft wissen, 
daß die ethnisch-nationale Problematik keineswegs etwa schon vor dem 19. Jahr-
hundert im Mittelpunkt gesellsdiafts- und staatspolitischer Auseinandersetzungen 
stand, genau so wenig ist sie auch, wie wir aus unserer eigenen Gegenwart er-
sehen können, für die Tschechen von heute aktuell. Es geht doch wohl heute in der 
Tschechoslowakei zuallererst um die individuellen und um die Gruppenrechte, um 
die Freiheit des einzelnen und die Freiheit innerhalb der Gesellschaft im Rahmen 
eines totalitären und gewaltsam regierten Staates, und da ist ganz sicher niemand, 
der das Nationalitäten-Problem, ganz gleich unter welchem Vorzeichen, als das 
drängendste im Rahmen des gesellschaftlichen Lebens empfindet. In ihrem Dasein 
als Tschechen und als Slowaken werden die Bürger der gegenwärtigen Tschecho-
slowakei nicht unterdrückt. Warum überlegt man dann heute denn ihre Lebens-
probleme gerade in derselben Hinsicht, die Masaryk bewegte, wenn man doch 
Masaryks Beitrag zur Gegenwart prüfen will? Über die Tschechen und Slowaken 
kann man heute doch wohl nur sinnvoll differenziert nachdenken in ihrer sozialen 
und kulturellen Vielschichtigkeit, wenn man sie als gesellschaftliche Einheiten auf-
faßt, die durch die wiederholten Umstürze dieses Jahrhunderts in sich noch kom-
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plexer und deshalb auch noch schwerer erfaßbar geworden sind als die sich im 
Vergleich dazu eher kontinuierlich entwickelnden Gesellschaften Westeuropas. Eine 
wörtliche Übernahme von Masaryks Fragestellungen, Meinungen und Urteilen, 
von seinen Perspektiven und Befangenheiten oder gar ihre Aufstellung als Rezepte 
für unsere Gegenwart ist deshalb gewiß den Intentionen und Prinzipien des gerade 
durch seine Eigenständigkeit am besten charakterisierten großen Mannes ganz und 
gar nicht gemäß. 

In einer Hinsicht beweist der Sammelband allerdings Masaryks Bedeutung für 
die Fragen unserer Gegenwart völlig überzeugend. Das mag vielleicht gerade jener 
Punkt sein, der alle Autoren dazu veranlaßte, sich zu Masaryk als „dem größten 
Denker der tschechischen Moderne" zu bekennen, das ist Masaryks Streben nach 
einer Lebensführung, die auch sub specie aeternitatis ihren Sinn und ihre Recht-
fertigung finden kann. Hier spricht Masaryk zu Fragen, die wohl heute noch bewe-
gender sind als je zuvor, um so problematischer die einfache Lebenssicherung der 
Menschen wurde, weil sie nicht mehr so sehr mit dem Streben nach Nahrung und 
Wohnraum allein beschäftigt sind, sondern mit der je besonderen Gestaltung ihres 
Lebensweges. Auch spricht er hier zu Fragen, die für den Philosophen schon immer 
von besonderem Anreiz waren, und schließlich hat er in diesem Zusammenhang am 
ehesten auch seine besondere Originalität entwickelt. In der Beschäftigung mit 
solchen Aspekten seines Lebenswerks wurden auch die entsprechenden Beiträge 
im Sammelband besonders interessant. Problemgeladen wird dabei allerdings die 
Prüfung seiner Bemühungen, in einer solchen eigenständigen Lebensführung für 
alle die wichtigste Sicherung einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung 
zu sehen. Deshalb münden auch die entsprechenden Erwägungen immer wieder in 
die Frage: „Warum blieb Masaryks Projekt zur Reform des tschechischen Denkens 
und des öffentlichen Lebens erfolglos?" (S. 287) oder: „Warum blieb das tsche-
chische Leben in der Ersten Republik unter dem Niveau von Masaryks Ansprü-
chen?" (S. 501). 

Solche Fragen erforderten freilich grundlegende historisch-soziologische Unter-
suchungen und lassen sich von vornherein nicht allein aus der Beschäftigung mit 
Masaryks Werk beantworten. Masaryks problematische Verbindung zwischen in-
dividuellen und gesellschaftspolitischen Fragestellungen provoziert freilich solche 
Fragen, und es ist nicht verwunderlich, daß sich aus manchen Unklarheiten die 
Neigung ergibt, Masaryks Texte nicht immer ganz wörtlich zu nehmen, wenn man 
bemüht ist, ihnen überzeitliche Geltung zuzuschreiben. So muß einer der Autoren 
bekennen: „Wenn Ihr die Wahrheit von Masaryks Humanismus begreifen wollt, 
schaut nicht auf Masaryks Texte: Schaut lieber beim Lesen gemeinsam mit Masaryk 
auf das Erlebnis, auf das er hinweist, um nicht Masaryk, sondern die Wahrheit, 
den ethischen Sinn des Lebens zu sehen, den Masaryk selbst nicht deutlich sah; nicht 
die Wahrheit ,über' das Leben, sondern die Wahrheit des Lebens selbst. Die über-
zeitliche Gültigkeit von Masaryks Humanismus liegt nicht in dem, was Masaryk 
vom Sinn des Lebens sagt, sondern in Masaryks Aufforderung, mit ihm nach-
zudenken und mit ihm stets neu den ethischen Sinn für sich selbst zu suchen" (S. 491). 

In dieser Interpretation liegt wohl der Schlüssel zu Masaryks konkurrenzloser 
Anziehungskraft nicht nur für seine Zeitgenossen, nicht nur für unsere Gegenwart, 
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sonder n wahrscheinlic h auch noch für die weitere Zukunft . Aber hier liegt auch der 
Hinwei s auf die Ursach e der Interpretationsschwierigkeiten , wann imme r ma n 
sich auch daru m bemüht , die Hauptgedanke n seiner sozialphilosophische n Kon -
zeptio n zu suchen , gar noch im Hinblic k auf ihre gegenwärtige Aktualität . Di e 
Schwäch e von Masaryk s Gesellschafts - un d politische r Philosophie , nämlic h die 
unvollkommen e Beschäftigun g mit den in Wahrhei t viel kompliziertere n sozialen 
un d politische n Zusammenhänge n un d mit den Frage n der Vermittlun g zwischen 
individuelle n un d sozialen Phänomene n spiegelt sich also nu r allzu treu in dem 
vorliegende n Werk von Masarykanhänger n im gegenwärtigen Prag . Zwa r wird da 
viel über Politik , Staat , Gesellschaf t un d die dami t verbundene n Problem e geschrie-
ben, aber es werden einer wirklich zeitgemäße n Betrachtun g dabei doch nu r seine 
individualphilosophische n Ausführunge n unterzogen . Di e sozialpolitische n un d so-
zialhistorische n Überlegunge n werden dagegen meist nu r unkritisc h wiedergegeben . 
U m Masaryk s Beispiel von unnachgiebige r Eigenständigkei t un d Wahrheitssuch e 
gerecht zu werden , müßt e ma n vielleicht dem oben zitierte n Ra t folgen, seine Texte 
nich t so genau zu nehmen , vor allem dort , wo sie so inni g mit seiner eigenen Gegen -
wart verbunde n sind. Daz u schein t wohl am eheste n der vermutlic h jüngste unte r 
den Autore n bereit , der Historike r Zdeně k Pinc , in seinem offenen un d ehrliche n 
Berich t über seine Einstellun g zu Masary k un d ihre allmählich e Entwicklun g bei 
ihm selbst un d bei seinen nach dem Zweite n Weltkrieg geborene n Zeitgenossen . 
In diesem Beitra g ist sehr viel Kritische s über Masary k zu lesen. Un d doch dring t 
imme r wieder die Bewunderun g un d Sympathi e für seine Persönlichkei t deutlic h 
ans Licht . 

Nich t trotz , sonder n wegen solcher Beobachtunge n un d Erwägunge n mu ß man 
dem vorliegende n Band nich t überhaup t einen Platz , sonder n auch gleich einen 
ehrenvolle n in der Geschicht e des tschechische n Geistesleben s wünschen . Er ist tat -
sächlich das bedeutendst e Dokumen t über die fortwährend e Intensitä t von Masa -
ryks Nachwirkun g fünfzig Jahr e nach seinem Tod , über ihre Forme n un d ihre 
Schwierigkeiten . E r biete t aber auch sehr viel übersichtlic h aufgearbeitete s Infor -
mationsmateria l über Masary k un d sein Lebenswerk , un d es wird dahe r sicherlich , 
wenn es jemals öffentlich publizier t werden dürfte , auch viel gelesen werden . Im 
Westen , vor allem in den anglo-sächsische n Ländern , wurd e in den letzte n Jahre n 
erstaunlic h viel über Masary k als politische n Denke r geschrieben . Es ist nu r schade , 
daß kaum ein Dialo g zwischen den „Masarykologen " hier un d dor t besteht . Auch 
in dieser Hinsich t habe n die Autore n des Masaryk-Bande s das große Verdienst 
erworben , den vorliegende n Ban d zusammenzustelle n un d zumindes t einer engeren 
Leserschaf t zugänglich zu machen , was sie bewegt, un d dami t wenigstens dem lite-
rarische n Dialo g ein wichtiges Fundamen t zu liefern. 



D R . h .c . I N G . E M I L K O L B E N Z U M G E D Ä C H T N I S 

* 9. Novembe r 1862 in Strantschit z f 3. Jul i 1943 in Theresienstad t 

Von Heinz Kolben 

Die Industrialisierung Europas ist nicht zuletzt das Verdienst von Menschen, die 
es mit umfassendem technischen Wissen und einer außerordentlichen Entscheidungs-
bereitschaft wagten, im richtigen Moment eine aussichtsreiche technische Idee auf-
zugreifen, sie zu realisieren und sodann die Voraussetzungen für neue Produktions-
möglichkeiten zu schaffen. 

Ein solcher Pionier auf dem Gebiet der aufstrebenden Elektrotechnik war Dr. 
h. c. Ing.Emil Kolben. Sein Name wird sicherlich nicht in Vergessenheit geraten, 
trägt ihn doch noch heute — wenn auch in „nationalisierter" Bezeichnung — eines 
der größten tschechoslowakischen Unternehmen: „ČKD" — „Českomoravská-
Kolben-Danek" [Böhmisch-Mährische-Kolben-Danek],  das mit den „Skoda-
Werken" und den „Witkowitzer Eisenwerken" zu den bedeutendsten Firmen der 
Maschinenindustrie in der Vorkriegs-Tschechoslowakei gehörte. 

Freilich gedenkt in der gegenwärtigen Tschechoslowakei kaum noch jemand der 
Persönlichkeiten, aus deren Leistungen die „Stützpunkte des sozialistischen Wirt-
schaftslebens und die ehemaligen Bastionen der Arbeiterklasse" hervorgegangen 
sind. Aber darüber hinaus kann die heute fast vergessene Lebensgeschichte von 
Emil Kolben auch als Symbol der vergangenen Geschichte Böhmens angesehen 
werden, in der die beiden Landesvölker in Gemeinsamkeit und engem Kontakt mit 
den fortschrittlichsten Entwicklungen der westlichen Hemisphäre ihr Land  an der 
Spitze der kulturellen und technischen Leistungsfähigkeit Europas angesiedelt und 
festgehalten haben. Im Augenblick des gewaltsamen Endes dieser Tradition verlor 
der achtzigjährige Emil Kolben sein Leben in nationalsozialistischer Haft in 
Theresienstadt. In Böhmen geboren, in und mit Böhmen gestorben, gehört Emil 
Kolben zu den vielen Vergessenen, die böhmische Geschichte mitgeprägt haben. 

Sein Enkel erstellte anhand erhaltener Dokumente und persönlicher Erinnerungen 
einen bisher unveröffentlichten Abriß des Lebens und Werkes Emil Kolbens. 

Emi l Kolben s Werk lebt nunmeh r in der vierten Generatio n von Mitarbeitern . 
Vor dem Zweite n Weltkrieg waren es bereit s 15 000 an der Zahl , im Gründungs -
jahr 1896 jedoch nu r ein kleiner Krei s von 25 Mann . De r Aufbau des Großunter -
nehmen s von Weltran g wurde zum Lebenswer k eines „Selfmademan " in der 
Donau-Monarchie , der dan k seines in jungen Jahre n erlangte n internationale n 
Rufes auch im Nachfolgestaat , der Tschechoslowakische n Republik , anerkann t 
wurde . Diese positive Erfahrun g ließ ihn späte r die von der Diktatu r des Dritte n 



112 Bohemia Band 26 (1985) 

Reiches ausgehenden persönlichen Gefahren unterschätzen. Diese Fehleinschätzung 
mußte er mit seinem Leben bezahlen. 

Geboren am 1. November 1862 als eines von 9 Kindern eines kleinen Bauern von 
Strantschitz, einer kleinen Gemeinde bei Prag, besuchte er deutsche Schulen, zu-
letzt die Oberrealschule auf der Kleinseite (ein Prager Stadtteil auf dem linken 
Moldauufer) und maturierte 1881. Dann studierte er Maschinenbau an der deut-
schen technischen Hochschule in Prag und beendete sein Studium im Jahre 1886 
mit Auszeichnung. 

Damals wurde die Elektrotechnik noch im Rahmen der Maschinenbauausbildung 
gelesen; doch mußte dieses Fachgebiet, vermittelt durch hochrangige Kapazitäten 
wie die der Professoren Waltenhofen, Puluj und Domalip, sein besonderes Inter-
esse geweckt haben. Die Bindungen des Absolventen an seine „Alma mater" waren 
besonders innig; er pflegte sie sein ganzes Leben hindurch mit besonderer Hingabe. 

Nach einjähriger elektrotechnischer Praxis in Böhmen wurde ihm ein Reise-
stipendium verliehen. Da dies eines der wichtigsten Ereignisse seines Lebens war, 
wollen wir ihn persönlich zu Worte kommen lassen und zitieren zunächst einen 
von ihm in der Prager Zeitung „Die Wirtschaft 1/1 — 1938" veröffentlichten 
Artikel: 

Vor fünfzig Jahren 

„Als ich am 16. März 1888 vom Rektorat der Deutschen Technischen Hochschule 
in Prag die vom Rektor Professor Sablik unterzeichnete Verständigung erhielt, 
daß der hohe Landesausschuß des Königreiches Böhmen in seiner Sitzung vom 
8. März 1888 über Antrag des Professorenkollegiums der Hochschule beschlossen 
habe, mir den Gerstnerschen Reisestiftungsplatz per 600 Gulden jährlich in klin-
gender Münze auf die Dauer von zwei Jahren zu verleihen, hatte ich das sidierc 
Gefühl, daß dieser Erlaß einen entscheidenden Wendepunkt in meinem Leben her-
beiführen würde. Ich plante nicht nur ausgedehnte Studienreisen in Europa, sondern 
auch im Lande der damals unbeschränkten Möglichkeiten — in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, dem Dorado der technischen Entwicklung. Damals — 
o selige entschwundene Zeiten — gab es keinen Paßzwang, keine Einreisebe-
schränkungen, keine Einwanderungskontigente, keine Aufenthaltsbewilligungen, 
keine Dokumentenkontrolle, keine Devisenschwierigkeiten; der nachgewiesene 
Besitz von 50 Dollar genügte vollkommen zum Einzug ins gelobte Land. 

Über die Wiener Ausstellung, über Berlin, durch das deutsche Industriegebiet, 
über Zürich, Paris, London kam ich mittels „Schnell"-Dampfers der Red-Star-
Line nach zehntätiger Seereise in New York an, unternahm Studienreisen nach Phila-
delphia, Pittsburgh, Cleveland, Chicago, Minneapolis, landete schließlich zufolge 
eines glücklichen Zufalls bei den Edisonwerken in Schenectady N . Y. und kam 
später in Thomas Alva Edisons „Laboratorium" in Orange N. J., wo ich den großen 
Forscher und technischen Physiker zum erstenmal sah. Niemals war ein Name auf 
der ganzen Erde volkstümlicher im besten Sinne als derjenige Edisons. Der Ein-
druck seiner Persönlichkeit auf mich war bezaubernd und imponierend zugleich. 
Edison war lebhaft, stets heiter, mit einem auch im späteren Alter jugendlichen 
Ausdruck des Gesichts, dem sein ganzes lebhaftes, impulsives Gebaren entsprach. 
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Zahllos waren die Aufgaben, an denen er in seiner zähen Forschungsweise arbeitete 
und diese seine tiefgründigen, die geringste Einzelheit berücksichtigenden Arbeits-
methoden blieben mir ein leuchtender Leitstern für all meine zukünftige Ingenieur-
und Industrie-Tätigkeit." 

Kolbens amerikanische Zeit: 1887—1892 

In Amerika wirkte er zunächst als Ingenieur in den Werken der Edison Machine 
Company, der späteren General Electric Company in Sdienectady N. Y., dann 
als Ingenieur und Assistent von Thomas Alva Edison in dessen Laboratorium in 
Orange/N. J., von wo er abermals, und zwar als Chefingenieur, zur Leitung der 
gesamten technischen Abteilungen und der Prüfungslaboratorien der Edison General 
Electric Co. nach Sdienectady berufen wurde. 

In diese Periode fällt die rasche Entwicklung der Starkstromtechnik und der 
elektrischen Straßenbahnen, an welcher Kolben als leitender Ingenieur des größten 
elektrotechnischen Unternehmens in Amerika hervorragend mitwirkte. Die spe-
ziellen Leistungen Kolbens in Sdienectady waren die Umrechnung und Rekon-
strukton der alten, auf Grund reiner Empirik gebauten Edison-Dynamos mit den 
historisch bekannten langen Doppel- und Dreifach-Magneten auf theoretisch richtig 
dimensionierte Formen, die Schaffung von Serien von „Standard"-Typen, von 
Dynamos und Motoren, die Konstruktion von Normalserien multipolarer Typen, 
auch für langsamlaufende große Dynamos zur direkten Kupplung mit Dampfma-
schinen, nachdem sich der von Mr. Sprague ausgebildete zweipolige schnellaufende 
Bahnmotor mit doppelter Zahnrad-Übersetzung, der ursprünglich von der Edison 
Company gebaut wurde, in der Praxis nicht bewährt hatte. 

Ein weiteres wichtiges Ereignis zur Zeit seines Aufenthaltes in den Vereinigten 
Staaten war der Besuch bei Nikola Tesla, der seine fachliche Ausbildung über 
elektrische Maschinen, ebenso wie Kolben, bei Prof. Dr. Karl Domalip an der 
tschechischen technischen Hochschule vervollständigt hatte. 

Hier kann ich auf die Festansprache des Professors Dr. phil. Dipl. Ing. Franz 
Niethammer, des Ordinarius für Elektrotechnik an der Prager technischen Hoch-
schule, zum 75. Geburtstag Dr. Kolbens verweisen, den ich nun zitiere: „Kolben hat 
schon im Jahre 1889 in New York den großen Erfinder1 und Gelehrten Nikola 

1 Im Jahre 1887 hat Tesla seine sieben Grundpatente angemeldet, welche das Prinzip 
des Indüktionsmotors, Drehstromgenerators, Transformators sowie der Übertragung 
elektrischer Energie mit Hilfe dieser Elemente betrafen. Er ersetzte später die sechs-
fache Stromleitung durch drei Leiter und wurde so Inhaber von 41 Patenten auf 
dem Gebiete der Theorie des Drehstroms und zum Begründer einer neuen Epoche 
in der Erzeugung, Übertragung und Nutzung der elektrischen Energie. Dem eingelebten 
Gleichstromsystem und den Ansichten der Autoritäten von Edison und Thomson 
zum Trotz hat Tesla sein System mit einer wissenschaftlichen Genauigkeit und Gründ-
lichkeit bearbeitet, durchgesetzt und zum vollen Siege geführt. Seine Ergebnisse blieben 
bis zum heutigen Tage unübertroffen. Durch einen Vortrag in der AIEE, „Ein neues 
System von Motoren und Transformatoren für mehrphasige Wechselströme", welcher 
später im „Electrical World" erschien, trat Tesla mit seinen Erfindungen in die Öffent-
lichkeit. Seine Patente erwarb die Firma Westinghouse, welche sie erstmals in größerem 
Ausmaße bei dem Ausbau des Niagarawerkes benützte. 

8 
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Tesla in seinem  Ne w Yorker Laboratoriu m aufgesucht un d dor t die ersten Dreh -
strommotore n im Betrieb e besichtigt. " Dor t hatt e er sich von der Bedeutun g des 
neue n Systems überzeuge n können , was auch seiner technische n Laufbah n eine ein-
deutige Richtun g gab. Kolbe n wurde zum Verfechte r un d Bahnbreche r des Wechsel-
stroms . Die s war zu der damalige n Zei t ein Beweis für seinen Weitblick un d sein 
technische s Können . Er ha t diese Gedankengäng e verschiedentlic h auf Vorträgen 
der technische n Öffentlichkei t zugänglich gemacht , z. B. im „Wiene r elektro -
technische n Verein" 1893 un d 1896. Di e von ihm damal s vertretene n Ansichte n 
un d Prognose n habe n sich alle erfüllt . Sie sind in der Zeitschrif t für Elektrotechni k 
1896, Heft e 16—18, veröffentlicht . 

Es mu ß dabei in Betrach t gezogen werden , daß es unte r den Befürworter n des 
bis dahi n ausschließlic h in Verwendun g befindliche n Gleichstromkonzept s zur 
Übertragun g elektrische r Energi e durchau s potent e Firme n un d namhaft e Fach -
leute gab, ja ma n kan n fast sagen, daß mit wenigen Ausnahme n fast alles, was 
Ran g un d Name n hatte , dazu gehörte . So z. B. die Firm a Siemen s & Halske , AEG , 
un d Schuckert . In Böhme n gehört e zu den Verfechter n des Gleichstrome s der Er -
finder un d Industriell e F . Křižík . De r weitaus populärst e Gegne r des Wechsel-
strom s war aber Thoma s Alva Edison . Noc h im Jahr e 1889 äußert e er sich fol-
gendermaßen : „Wechselstro m ist ein Unding , ha t keine Zukunft , ich will nicht s 
von Wechselstro m wissen noch sehen. " 

Rückkehr  nach Europa — Schweizer Intermezzo 

In Familienkreise n ging das Gerücht , daß unser lieber Großvate r die US A 
verlassen mußte , weil es seiner jungen Frau , unsere r lieben Großmutte r Malvine , 
die er einige Jahr e vorhe r aus seiner Heima t hatt e nachkomme n lassen, dor t nich t 
besonder s gefiel. 

Nac h diesem kurze n Einblic k in sein Privatlebe n wende n wir uns wieder seiner 
weiteren technische n Laufbah n zu un d zitiere n aus Prof . Niethammer s Festrede : 

„Mi t diesen gründliche n amerikanische n Eindrücke n un d Erfahrunge n kam der 
junge Ingenieu r Kolbe n nach Europ a zurüc k un d wurde mit 28 Jahre n Chefingenieu r 
der bekannte n Elektroabteilun g der Maschinenfabri k Oerliko n bei Zürich . Unte r 
seiner Leitun g wurde damal s unte r Mitwirkun g einer Reih e begeisterte r Ingenieur e 
wie Charle s E. Brown , Fischer-Hinnen , Arnold , Dr . Behn-Eschenburg , epoche -
machend e Pionierarbei t geleistet un d das heut e die ganze Starkstromtechni k be-
herrschend e Drehstromsyste m — Synchron - un d Asynchronmaschine n — ent -
wickelt. Di e Maschinenfabri k Oerliko n ha t sich damal s maßgehen d an der Aufsehen 
erregende n Drehstrom-Übertragun g von Lauffen am Necka r nach Frankfur t am 
Mai n beteiligt un d insbesonder e den Lauffene r Generato r geliefert. Aus jener Zei t 
stamme n von E. Kolbe n auch grundlegend e wissenschaftlich e Veröffentlichunge n 
über asynchron e Drehstrommotore n (Elektrotechnisch e Zeitschrif t Berlin 1892—94), 
die damal s von den Fachleute n der ganzen Welt mit größte m Interess e aufgenomme n 
wurden . Als Assistent am elektrotechnische n Institu t der Technische n Hochschul e 
Stuttgar t habe ich schon ums Jah r 1895 Gelegenhei t gehabt , in elektrische n An-

8* 
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lagen Württemberg s wohlgelungen e Abnahmeversüch e an einer Reih e der von 
Kolbe n gebaute n Maschine n zu machen . Übrigen s ha t die Maschinenfabri k Oer -
likon damal s sich auch mit Erfolg dem Bau großer vertikale r Gleichstromma -
schine n für elektrolytisch e Zwecke ebenso wie dem Bau elektrische r Bahne n ge-
widmet. " 

Heimkehr nach Böhmen: 1896 

Im Jahr e 1896 kehrt e Kolbe n wieder in seine Heima t zurüc k un d gründet e in 
Vysočany bei Pra g eine eigene elektrotechnisch e Fabri k mi t 25 Mitarbeitern , 
die bald in der Welt rühmlichs t bekann t werden sollte. Beim Aufbau seiner Fabri k 
verwirklicht e Kolbe n die Grundsätz e der dezentralisierte n Elektro-Antriebstechnik . 
In den Produktionsstätte n entfiele n dami t die unangeneh m lauten , ineffektiven 
un d störanfällige n Transmissione n mi t langen Wellenzügen un d Riementrieben , 
jede der Arbeitsmaschin e erhiel t ihre n eigenen Dreiphasen-Elektromotor . Di e 
Elektroausstattung , ausgehen d vom dampflokomobilgetriebene n 3-Phase n Gene -
rato r der werkseigenen Kraftzentral e bis zum letzte n Antriebsmotor , wurde in 
eigener Regie gefertigt. Dabe i arbeitet e ma n mi t 3phasigem Wechselstrom . Mo -
dernst e Werkzeugmaschinen , die Kolbe n auf seinen Weltreisen kennengelern t hatte , 
wurde n angeschafft — so z. B. Pressen un d Nutenfräsmaschinen , übertragbar e 
Fräs - un d Bohrmaschinen , elektrisch betrieben e Hebezeug e un d Spulenwickler . 

Die s hatt e zur Folge , daß die Firm a bereit s in der Aufbauphas e in verschiedene n 
Fachzeitschrifte n als „Wer k des Jahrhunderts " (oeuvr e de siěcle) loben d erwähn t 
wurde . Di e Seele seines Betriebe s war der damal s 36jährige Kolben . Alle Bauan -
leitungen , alle Berechnunge n un d Konstruktione n der ersten Dreiphasenmotore n 
wurde n von ihm durchgeführt . Durc h sein unglaubliche s Engagemen t wurde n seine 
Mitarbeite r mitgerissen . Dieses Engagemen t ha t ihn über alle Jahr e seiner in-
dustrielle n Tätigkei t bis ins hoh e Alter hinei n nich t verlassen. Als erster betra t 
er früh sein Werk, als letzte r verließ er es meistens . 

Hie r zitier e ich einen seiner langjährigen Mitarbeiter , Herr n F . Dubský , aus 
der Festschrif t zum 75. Geburtstag : „E s klingt fast unglaublich , aber bereit s 5 
Monat e nach Ankauf des Grundstückes , das im Hinblic k auf eventuell e Werks-
vergrößerunge n großzügig bemessen un d verkehrsmäßi g erschlossen war, wurde n 
erste Produkt e dieser Firm a d. h. Dreiphasen-Alternatoren , Synchronmotoren , 
Transformatoren , Induktionsmotoren , Dynamo s un d Antrieb e für Hebezeug e zum 
Verkauf angeboten . 

Es versteh t sich von selbst, daß er kompromißlo s den Drehstro m vertrat . Von 
vornherei n stellte sich damal s die Elektrizitätsgesellschaf t Kolbe n mi t ihre n aus-
gezeichnete n Maschinen , die sich durc h ihre gefälligen konstruktive n Forme n aus-
zeichneten , ebenbürti g nebe n die elektrotechnisch e Großindustri e des In - un d Aus-
landes . Kolbe n verban d mi t seinem Betrie b von Hau s aus eine Stahlgießerei , die 
nich t nu r für die Elektrotechnik , sonder n auch für den ganzen Maschinenba u von 
Bedeutun g wurde . Auch eine Abteilun g für Wasserturbinen , dere n Umsat z mit der 
Entwicklun g der elektrische n Kraftübertragun g imme r bedeutende r wurde , ha t 
Kolbe n angegliedert . 
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In Prag entflammte im Jahre 1898 der Streit unter den Anhängern von Gleich-
strom und Drehstrom anläßlich der Entscheidung über den Aufbau des Prager 
städtischen Elektrizitätswerkes. Als Sachverständiger wirkte Dr. Domalip, durch 
dessen Einfluß der Drehstrom siegreich blieb. Fünf Drehstromgeneratoren mit einer 
Leistung von je 825 kVA, 94 U/min, 50 Hz, 3 kV Spannung wurden an Kolben 
vergeben. 

Den guten Ruf, dessen sich zu jener Zeit das Kolben-Werk erfreute, beweisen 
zahlreiche Auslandsaufträge. Im Jahre 1902 lieferte das Werk zwei Generatoren 
für je 5000 kVA, 75 U/min, zweiphasig, an das städtische Elektrizitätswerk von 
London der Metropolitan Electric Supply Company; Kraftwerksausrüstungen 
nach Spanien mit einer damals sehr gewagten Übertragungsspannung von 35 kV; 
ein Wasserkraftwerk nach Tasmanien sowie Kraftwerke für Selzthal, Wattens und 
Pola in Österreich-Ungarn. Später lieferte das Werk zwei Pelton-Turbinen mit 
direkt gekuppelten Stromerzeugern für die Kaiserwerke Wörgl bei Kufstein, einen 
Satz mit Francis-Turbine und Drehstromgenerator für das Kraftwerk Landeck 
in Tirol und eine Anzahl von Kraftwerksausrüstungen im In- und Auslande. 

Aus einer kleinen Werkstatt erwuchs ein Werk, das einen guten Ruf errang und 
welches zu einem Stützpunkt der allgemeinen Elektrifizierung der Tschechoslowakei 
nach dem Ersten Weltkrieg wurde." 

Wegen der Erweiterung des Produktionsprogrammes und der überaus günstigen 
Auftragslage mußte das Werk ständig erweitert, die Anzahl der Angestellten lau-
fend erhöht werden. Da dies die finanzielle Kraft Kolbens und seiner anonymen 
privaten Geldgeber überstieg, mußte bereits im Jahre 1899 die Gewerbebank ein-
geschaltet und das Werk in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Kolben 
blieb leitender Direktor des Werkes. 

Gleichzeitig mit der Entwicklung von Wasserturbinen wird die Dampfturbine 
als Ablösung für die Dampfmaschine in thermischen Elektrizitätswerken vor-
bereitet. Im Jahre 1905 wurden erst Lizenzen verschiedener Turbinen erworben 
und nach erfolgreicher Einführung Turbogeneratoren mit direktem hochtourigen 
Antrieb der Drehstromgeneratoren gebaut. Hier war Kolben technisch gefordert, 
denn die Anfangsgeschwindigkeit der Rotoren wurde auf ein fünffaches der bisher 
gebräuchlichen Werte erhöht, was ihm eine Vielzahl von Problemen auferlegte. 

In den Jahren vor und besonders im Ersten Weltkrieg wurde das Produktions-
programm sukzessive auf Rüstungsgut umgestellt, besonders auf Elektroausstattun-
gen für Kriegsschiffe, Munitionsaufzüge, Scheinwerfer, Elektroaggregate, Antriebe 
für Panzer- und Geschütztürme. 

Der Übergang auf Zivilgüter nach Kriegsende 1918 brachte Kolben keine 
größeren Probleme. Kolben hatte sich in Kriegszeiten, wie nicht anders zu erwarten, 
als umsichtiger, verständnisvoller und rücksichtsvoller Chef erwiesen und sich für 
seine Untergebenen, falls erforderlich, persönlich eingesetzt. 

Für die Entwicklung der Elektrizitätswirtschaft der Tschechoslowakischen Re-
publik wurde die Elektrizitäts-Gesellschaft als bedeutendste elektrotechnische Fa-
brik von allergrößter Wichtigkeit. Dr. Emil Kolben war es, der seinem tschecho-
slowakischen Unternehmen durch Vertragsabschluß mit der Westinghouse Electric 
Mfg. Co. in Pittsburg die umfassenden Erfahrungen der amerikanischen Elektro-
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großindustri e gesichert hat , un d entsprechen d der ungeheuere n Entwicklun g der 
Elektrizitätswirtschaf t in technische r un d finanzielle r Hinsich t ha t sich schließlich 
sein Unternehme n mit der Böhmisch-Mährische n Maschinenfabri k un d der Ma -
schinenfabri k Breitfeld-Daně k zu einem mächtige n Konzern , der A. G . Česko-
moravská-Kolben-Daněk , vereinigt . Im Jahr e 1919 gründet e Kolbe n ein weiteres 
Unternehme n der elektrotechnische n Branche , die Prage r Kabelfabri k G.m.b.H . in 
Hostiva ř bei Prag . Mi t der Zei t entwickelt e sich diese zu eine r der modernste n ihre r 
Zeit . Viele originelle Technologie n wurde n dor t entwickel t un d serienrei f gemacht . 
Ferne r gründet e er die „Elektroisoliergesellschaft " m.b. H in Prag-Hloubětín . 

Seine Grundeinstellun g spiegelt sich in folgender Aussage, die der 66jährige 
Kolbe n in einer Ansprach e machte : 

„Di e Techni k ist eine schöpferisch e Erfindungsgabe . Mi t ihre r Hilfe werden wir 
neu e Wirtschafts - un d beinah e ideale Lebensbedingunge n schaffen, wobei wir auf 
naturwissenschaftliche n Erkenntnisse n aufbaue n müssen . Di e Techni k wird uns die 
kleinen Gerätschafte n liefern, mit welchen wir der Natu r ihre Geheimniss e Schrit t 
für Schrit t entreiße n werden . 

Di e Techni k der Gegenwar t un d der Zukunf t steht der Menschhei t zu Diensten . 
Sie wird Millione n der Mensche n von schwerer un d unwürdige r Arbeit befreien. " 

Es entbehr t nich t der Tragik, daß dieser von seiner Sendun g so ganz erfüllte 
Man n in einem nationalsozialistische n Konzentrationslage r als Grei s verstarb . 

Nationalitätenprobleme am Rande betrachtet 

Da s Arbcitsleben meine s Großvater s lief zum größte n Teil in eine r tschechische n 
Umgebun g ab, was ihm keinerle i Problem e schaffte, da er wie fast jeder Prage r 
Deutsch e seit seiner Kindhei t perfekt tschechisc h sprach . Im Spannungsfel d eines Viel-
völkerstaate s aufgewachsen , vertrau t mit dem Sprach - un d Kulturgu t beider Völker, 
existierte meine s Wissens keinerle i Nationalitätenproble m für ihn . D a er außerde m 
als junger erfolgreiche r Ingenieu r auszog, um die Welt kennenzulerne n — für da-
malige Zeite n etwas ganz Außergewöhnliche s —, konnt e sich bei ihm so etwas wie 
ein überhebliche r Nationalstol z gar nich t entwickeln . Von den die Mensche n be-
herrschende n Nationalitätenquerele n war er durc h die Beziehunge n zu den Große n 
seiner Zei t befreit . 

E r war zeitleben s bemüht , die Problemati k des Zusammenleben s möglichs t zu 
meister n un d existierend e national e Gegensätz e durc h positive Maßnahme n eher 
zu beruhige n als anzuheizen , d. h. Gemeinsamkeite n zu pflegen, Trennende s aber 
nich t hervorzuheben . Die s sind im übrigen die Grundsätz e eines jeglichen Zusammen -
lebens. Seine Autoritä t gestattet e diese Art von aktivem , beruhigende m Wirken . 
Als Industrielle r konnt e er auch gar nich t ander s handeln , wollte er seine wertvolle 
Zei t nich t mit Nichtigkeite n verschwenden . 
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Erinnerungen an Edison 

Streiflichtartig und in unzusammenhängender Form werden einige Fragmente 
von Erinnerungen zusammengestellt: 

Thomas Alva Edison war in der Familie Kolben allgegenwärtig. Auf Großpapas 
Schreibtisch lag ein Briefbeschwerer von ihm. Sein aus Bronze gegossener Kopf auf 
einer Marmorplatte mit persönlicher Widmung auf einem Silberplättchen. Seine 
Fotografie, eingerahmt, ganz in der Nähe der Familienbilder aufgehängt. 

Hier ein Stimmungsbild des 26jährigen Kolben aus New York, 1888: „Im 
Jahre 1888 hielt ich mich für ein paar Wochen in New York auf. Von dort aus 
wollte ich die moderne Technik der USA kennenlernen. Als ich nach einigen Wochen 
nach New York zurückkam, fühlte ich mich wegen des unglaublichen Fortschritts 
in diesem Lande schwach und niedergedrückt. Eines Tages las ich in der Zeitung 
,New World', daß die große Metallgießerei der Firma ,Edison Machine Works' 
am Fluß Mohawk abgebrannt war. Dies nahm ich als einen Hinweis dafür auf, daß 
eventuell Arbeitskräfte gebraucht würden. Kurzerhand schickte ich meine Be-
werbung dorthin. Schon am nächsten Tag erwartete mich telegrafisch folgende 
Antwort: Wenn Sie sofort antreten wollen, können Sie bei uns arbeiten. Ich fuhr 
sofort los und wurde wirklich in Schenectady für ein Wochengehalt von 15 Dollar 
im Konstruktionsbüro aufgenommen. Ein Jahr darauf wurde ich zum Chef-
ingenieur der technischen Abteilung ernannt und in dieser Zeit kam ich häufig mit 
Edison zusammen. Er rief mich immer, wenn er große Probleme zu lösen hatte. 

Ich erinnere mich noch heute an ihn [das war 41 Jahre später], als wäre es 
gestern gewesen. Edison war damals ein 40jähriger Gentleman, mittelgroßer Statur, 
glatt rasiert. Er war immer frohgemut, sah sehr jung aus und hatte ein napoleonisches 
Kinn. Schon beim Kennenlernen streckte er mir die Hand hin und sagte: ,Wir 
werden gute Feinde sein. Wir werden uns selten gern haben, weil uns eine Menge 
gemeinsam zu bewältigender, undankbarer Schufterei bevorsteht. Doch werden 
wir uns stets um eine gute Zusammenarbeit bemühen.' 

Als Chef war er immer freundlich. Er hatte allerdings gegen neue Bekannt-
schaften eine Aversion. Das war durch seine Schwerhörigkeit begründet. Er konnte 
es nicht vertragen, wenn ihn jemand nicht auf Anhieb verstand. Ich erinnere mich 
an einen jungen Mitarbeiter, der seine Frage wiederholt hatte. Edison lief rot an 
und sagte: ,Es ist doch merkwürdig, daß sie mich nicht verstehen, obwohl sie ein 
feines Gehör haben und ich als Schwerhöriger sehr laut spreche.' Von dem Tage 
an erhielt der Unglücksrabe alle Anweisungen schriftlich. 

Edison war ungeheuer witzig und hörte Witze sehr gerne. Es kam vor, daß er 
eine viertel Stunde lang über einen guten Witz lachte. 

Er liebte es nicht, über seine Zukunftspläne zu sprechen. Ich würde sagen, daß er 
literarisch und theoretisch nicht allzu fundiert war. Trotzdem löste er in der Praxis 
die kompliziertesten Probleme ohne Schwierigkeiten. Jedesmal, wenn es galt, ein 
Projekt über eine Hürde zu bringen, versammelte er seinen Stab von Ingenieuren 
und Meistern und ließ sie nicht eher ruhen, bis die Arbeit erfolgreich beendet war. 
Ich erinnere mich, daß wir einmal fünf Wochen lang die Fabrik nicht verließen. 
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Wir arbeitete n Tag un d Nach t mi t ihm . Essens- un d kurze Schlafpause n hielte n wir 
im Büro ab — letzter e höchsten s 3—4 Stunde n täglich. " 

Als Kolbe n nach vier Jahre n die Firm a verließ, veranstaltet e Ediso n ihm zu 
Ehre n ein Festessen , an welchem alle führende n Köpfe der Firm a teilnahmen . 

19 Jahr e später , am 14. Septembe r 1911, gab es in Pra g ein Wiedersehe n zwischen 
Kolbe n un d Edison . Eine n Tag lang unterhielte n sich die beiden ununterbroche n 
über Zukunftsprojekt e un d über gemeinsam e Erinnerungen . Erst am Abend ließ 
Ediso n sich in Gesellschaf t der übrigen Familienmitgliede r die Stad t Pra g zeigen. 

Di e Korresponden z zwischen Ediso n un d Kolbe n pflegten die beiden regelmäßi g 
bis zum Tod e Edison s am 18. Oktobe r 1931. 

Wirtschaftliche Funktionen des Dr. techn. h. c. Emil Kolben 

Körperschaft : 

Elektrizität s Aktien- Gesellschaf t 
vorm . Kolben un d Co. , Prag- Vysočan, 

vereinigt zur Firma : 
Böhmisch-Mährische-Kolben-Dane k 
A. G. , Prag-Karolinenthal . 

Prage r Kabelfabri k G.m.b.H. , Prag . 

Prage r Isolierrohrfabri k G.m.b.H . 
später : 
Prage r Elektroisoliergesellschaf t 
m.b.H . 

Karpatorussisch e Elektrizitätswerk e 
A. G. , Užhorod . 

Brüxer Straßenbahn - un d Elektrizi -
tätsgesellsdiaft m.b.H . Brüx. 
Türmitze r Hammerwerk e A. G. , 
Türmit z bei Aussig a. E. 
Custe r un d Co , Eisenbeto n un d Hoch -
baugesellschaft , Prag . 
„FERROVIA " A. G . für Feldbah n 
un d Bahnbedarf , Prag-Radotin . 
Schwechate r Kabelwer k G.m.b.H . 
Wien VI — Schwechat . 
Eisenwer k Borek A. G. , Borek . 
Kaschaue r elektrisch e Straßenbahne n 
G.m.b.H . 

Funktion : 

Gründer , Oberdirekto r un d Mitglied 
des Verwaltungsrats . 
Vizepräsiden t des Verwaltungsrat s un d 
Mitglie d des Exekutiv-Komitees . 

Gründe r un d Vorsitzende r 
(Gesellschafter) . 
Gründe r un d Vorsitzende r 
(Gesellschafter) . 

Vorsitzer des Verwaltungsrats . 

Vorsitzer des Verwaltungsrats . 

Gründe r un d Vorsitzer des Verwal-
tungsrat s (Gesellschafter) . 
Vorsitzende r un d Gesellschafter . 

Vorsitzer des Verwaltungsrates . 

Vorsitzende r un d Gesellschafter . 

Mitglie d des Verwaltungsrates . 

Mitglied des Direktionsrates . 
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Ehrungen und Funktionen des Dr. techn. h. c. Emil Kolben 

1906 K. k. österreichische r Kommerzialrat . 

1908 Obman n des Bunde s österreichische r Industrielle r in Prag . 

1908 Ritte r des österr . kais. Orden s der eisernen Kron e I I I . Kl. 

1908 Ehrendokto r der deutsche n technische n Hochschul e in Prag . 

1912 Obman n des Landesverein s der Maschinenfabrike n im Königreich e Böhmen . 

1919 Mitglied des tschechoslowakische n staatliche n Handelrates , Vorsitzende r 
der Sektio n für Maschine n und elektrotechnisch e Fabrikate . 

1919 Mitglied des tschechoslowakische n staatliche n Elektrizitätsbeirates . 

1919 Vizepräsiden t des Industriellen-Klub s in Prag . 
1922 Vorsitzender-Stellvertrete r der Prüfungskommissio n für Elektroingenieur -

wesen an der deutsche n technische n Hochschul e in Prag . 

1931 Korrespondierende s Mitglied des Elektrotechnische n Vereins in Berlin . 

1932 Ehrenmitglie d des deutsche n polytechnische n Vereins in Prag . 

1932 Ehrenmitglie d des Hauptverein s deutsche r Ingenieur e in Brunn . 

1932 Ehrenmitglie d des Elektrotechnick ý Svaz in Prag . 

1932 Ehrenmitglie d des Vereins Exkursionsfon d deutsche r Höre r des Maschinen -
baues an der deutsche n Technische n Hochschul e in Pra g (seit 1882 gründen -
des Mitglied dieses Vereins) . 

1932 Ehrenbürge r der Gemeind e Strančic e in Böhmen . 



T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 

des Collegiu m Carolinu m für 1984 

Trot z aller Belastungen , dene n das Collegiu m Carolinu m im Berichtsjah r weiter-
hin ausgesetzt war, konnt e es wiederu m ein besonder s erfreuliche s Arbeitsergebni s 
verzeichnen . 

Sorgen bereitete n vor allem die unverminderte n Versuche politische r Kräfte , die 
Unabhängigkei t der wissenschaftliche n Arbeit des Institut s einzuengen . Di e am 
5- April tagend e Mitgliederversammlun g befaßte sich eingehen d insbesonder e mi t 
dem öffentliche n Interess e an der Arbeit des Collegiu m Carolinu m un d beschloß 
eine Satzungsänderung , die einerseit s den an das C C über das Bayerische Staats -
ministeriu m für Unterrich t un d Kultu s herangetragene n öffentliche n Wünsche n 
entspricht , andererseit s aber die wissenschaftlich e un d vereinsrechtlich e Unabhängig -
keit gewährleistet . Währen d sich das Bayerische Staatsministeriu m für Unterrich t 
un d Kultu s am 29. August befriedigt über die beschlossen e Satzun g äußerte , tru g 
der Bundesvorsitzend e der Sudetendeutsche n Landsmannschaf t am 11. Dezembe r 
eine Reih e weitere r Wünsch e vor, die dem Collegiu m Carolinu m erst am 7. Janua r 
1985 zur Kenntni s gebrach t wurden , so daß es hierz u währen d des Berichtsjahre s 
noc h nich t Stellun g nehme n konnte . 

Positi v verliefen dagegen die Gespräch e mit Dr . Frit z Wittman n Md B über das 
künftige Mietverhältni s nach Einzu g des Institut s in das neu e Hau s an der Hoch -
straß e sowie mit den Architekte n bezüglich der räumliche n Ausstattung . 

Bei den Verhandlunge n über einen Vertrag zur verwaltungsmäßige n Zusammen -
fuhrun g der Bibliotheke n des Collegiu m Carolinum , des Sudetendeutsche n Archivs, 
des Institutů m Bohemicum , des Adalber t Stifter Vereins un d der Historische n 
Kommissio n der Sudetenlände r sowie zur Übertragun g der Bibliotheksverwaltun g 
an das Collegiu m Carolinum , am 10. Januar , 30. Janua r un d 28. Februar , stan d 
zunächs t der von einem Partne r vorgetragen e Vorschlag zur Diskussion , in For m 
einer bürgerliche n Gesellschaf t eine gemeinsam e Bibliothe k zu schaffen, deren Ver-
waltun g zwar dem Collegiu m Carolinu m übertrage n werden sollte, dies aber aus-
schließlich nach den Richtlinien , Beschlüssen un d Weisungen eines Bibliotheksaus -
schusses. Da s Collegiu m Carolinu m konnt e seinerseit s aber eine m derartige n 
Wunsch ebensoweni g Rechnun g tragen wie die übrigen künftigen Partner , die bei 
Verwirklichun g des Vorschlages eine wesentlich e Einschränkun g der Verfügungs-
gewalt über ihre Bibliotheke n befürchte n mußten . Nachde m die speziellen Er -
forderniss e der einzelne n Partne r erkunde t waren , erarbeitet e der Vorstan d des 
Collegiu m Carolinu m auf der Basis des Verhandlungsstande s vom 28. Februa r in 
seiner Sitzun g vom 4. Jun i eine leicht modifiziert e Fassung , die Dr . Frit z Witt -
man n MdB , als künftigem Hausherrn , sowie dem Bayerische n Staatsministeriu m 
für Unterrich t un d Kultus , als Dienstaufsichtsbehörde , unmittelba r darau f zu-
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geleitet wurde . Di e am 3. August mitgeteilte n Ergänzungs - un d Änderungswünsch e 
des Kultusministerium s berücksichtigt e der Vorstan d des Collegiu m Carolinu m in 
seiner Sitzun g vom 18. September . Di e hierbe i beschlossen e Fassun g des Vertrags-
textes wurde den künftigen Vertragspartner n noch am selben Tage mit der Bitt e 
um Zustimmun g zugeleitet . Diese r Bitt e kame n das Institutů m Bohemicum , der 
Adalber t Stifter Verein un d die Historisch e Kommissio n der Sudetenlände r nach . 
Di e Sitzun g vom 19. Novembe r scheitert e dan n allerding s wegen des Einspruche s 
eines Partner s an Verfahrensfragen . De m an das Collegiu m Carolinu m schließlich 
herangetragene n Wunsch , die gegenüber der Fassun g vom 28. Februa r eingetretene n 
Veränderunge n zu kennzeichne n un d zu begründen , wurde am 14. Dezembe r Rech -
nun g getragen , ohn e daß der Vertrag im Berichtsjah r zum Abschluß kam . 

Zu r Beratun g der laufende n Aufgaben fande n Vorstandssitzunge n am 4. April, 
4. Juni , 16. Jul i un d 18. Septembe r statt . Am 2. un d 3. Jul i beriet ein von der DF G 
einberufene r Gutachterausschu ß in Gieße n über die Problem e des Sudetendeutsche n 
Wörterbuches . Mi t diesem Them a befaßte sich auch der am 17. Dezembe r in Mün -
chen zusammengetreten e Wörterbuchausschuß . Darübe r hinau s trate n das Heraus -
gebergremiu m für das Biographisch e Lexikon un d ein Beraterausschu ß für die 
nächstjährig e Wiesseer Tagun g zusammen . 

Da s dankenswert e Interess e der Bayerischen Staatsregierung , speziell des Baye-
rischen Staatsministerium s für Unterrich t un d Kultus , an den Aufgaben des Colle -
gium Carolinu m sowie die Würdigun g der hohe n vielseitigen wissenschaftliche n 
Leistunge n durc h eine entsprechend e Etatausstattun g setzten das Institu t finanziel l 
in die Lage, seine satzungsmäßige n Aufgaben wiederu m voll zu erfüllen . De m 
Bayerischen Staatsministeriu m für Unterrich t un d Kultu s sowie dem Bayerischen 
Finanzministeriu m wird hierfü r herzlic h gedankt . Besondere r Dan k gilt der Deut -
schen Forschungsgemeinschaf t un d der Stiftun g Volkswagenwerk für die Finanzie -
run g von Forschungsvorhabe n un d Publikationen , deren Finanzierun g aus dem 
laufende n Eta t nich t möglich gewesen wäre. Gedank t wird auch dem Auswärtigen 
Amt, das insbesonder e den aktuelle n Berichte n des Institut s Aufmerksamkei t zollt , 
der Universitä t Gießen , die das Sudetendeutsch e Mundartenwörterbuc h kostenlo s 
in ihre n Räume n beherbergt , sowie der Sudetendeutsche n Stiftun g für die Mittel -
bereitstellun g zur Finanzierun g einer im Rahme n der Materialeinordnun g benö -
tigten zusätzlichen , stundenweis e beschäftigte n studentische n Hilfskraf t für das 
vom Collegiu m Carolinu m betreut e Südetendeutsch e Mundartenwörterbuch . 

Sorge bereitet e dagegen noch imme r die Anschlußfinanzierun g für das Sudeten -
deutsch e Mundartenwörterbuc h nach dem bereit s mehrfac h angekündigte n Aus-
laufen der Finanzierun g durc h die Deutsch e Forschungsgemeinschaft , welche die 
Weiterführun g der Arbeiten nu n schon zum wiederholte n Mal e im letzte n Momen t 
ermöglich t hat . Da s zuständig e Ressortministeriu m hatt e in den letzte n Jahre n 
imme r wieder, un d zu Beginn des Berichtsjahre s erneu t für den Doppelhaushal t 
1985/86 , die Finanzierungsübernahm e in Aussicht gestellt. Obwoh l darübe r hinau s 
mehrer e Staatsministe r die Finanzierungsbewilligun g zu befürworte n versprachen , 
erfolgte dan n doch gegen Jahresend e eine Ablehnung . Gewisse neu e Hoffnunge n 
begründe t eine Mitteilun g des Bayerische n Ministerpräsidente n vom 27. Janua r 
1985 mit der Aussage: „Di e bemerkenswert e un d verdienstvoll e Forschungsarbei t 
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des Collegium Carolinum wird in den politisch-historischen Studien eindrucksvoll 
dokumentiert. Mit besonderer Freude verfolge ich das Werden des Sudetendeutschen 
Mundartenwörterbuchs, ist dies doch ein Unterfangen, das einen kulturell bedeut-
samen Bereich deutscher Sprachwirklichkeit der Nachwelt erhalten wird." 

Das wiederum eine außerordentliche Produktivität widerspiegelnde besonders 
reiche Ergebnis des Berichtsjahres konnte neben der genannten Mittelbereitstellung 
nur erreicht werden durch die straff geführte Forschungsplanung, den starken per-
sönlichen Einsatz des Vorstandes und der hauptamtlichen wissenschaftlichen Mit-
arbeiter des Instituts sowie durch die gewohnt sparsame, ausschließlich auf Pro-
duktivität ausgerichtete Verwendung der Finanzierungsmittel. Der Erfolg stützte sich 
aber auch auf die Mitwirkung eines großen Kreises internationaler Fachleute, die 
dem Collegium Carolinum seit Jahren zur Seite stehen und denen hier ebenfalls 
herzlich für ihre stets bereitwillige Mitarbeit gedankt wird. Nicht zuletzt ist aber 
das positive Gesamtergebnis der rationellen Verwaltungspraxis des Instituts zu 
verdanken, welche von den wenigen Angestellten in der Verwaltung und der Biblio-
thek in Beschränkung auf das Wesentliche und Erforderliche in dynamischer Weise 
gehandhabt wird. 

Das Collegium Carolinum gedenkt seines am 15. Oktober 1984 verstorbenen, seit 
2. Oktober 1958 als erster Revisor fungierenden Mitglieds, des Würzburger Rechts-
wissenschaftlers Prof. Dr. Franz Laufke, und des am 9. Februar verstorbenen lang-
jährigen Mitglieds, des Münsteraner Volkskundlers Prof. Dr. Bruno Schier, in Dank-
barkeit für alle Einsatzbereitschaft. 

Die Bad Wiesseer Tagung des Collegium Carolinum, die unter Leitung von Prof. 
Ferdinand Seibt vom 23. bis 25. November am traditionellen Tagungsort statt-
fand, beschäftigte sich in Fortsetzung der Jahrestagung 1983 noch einmal mit dem 
von der Historischen Kommission der Sudetenländer angeregten Themenkreis „Ver-
einswesen und Geschichtspflege in den böhmischen Ländern", diesmal mit dem 
Untertitel „Geschichts- und Nationalbewußtsein in ihrer Verbreitung". Der Schwer-
punkt lag dabei nicht mehr allein auf den eigentlichen historischen Vereinen, die im 
Vorjahr besonders berücksichtigt wurden, sondern nun auch ergänzend auf solchen 
Vereinen und Verbänden, die primär andere Zielsetzungen hatten, zugleich aber 
für die Propagierung bestimmter nationaler Geschichtsbilder von Bedeutung 
waren. Die Ergebnisse dieser Tagung, die sich mit über 60 Teilnehmern einer 
besonders regen Beteiligung aus dem In- und Ausland erfreute, werden zusammen 
mit den Referaten der Tagung 1983 in einem Sammelband erscheinen, der bis Ende 
1985 ausgedruckt vorliegen soll. 

Nach einer Begrüßung und Einführung durch den Tagungsleiter wurden ins-
gesamt elf Referate vorgetragen und diskutiert. Als Einstieg in die Vereinsgeschichte 
berichtete Peter Burian (Köln) über das „Vereinswesen in Böhmen" und betonte 
dabei die politische Komponente im Kampf um das Recht der Vereinigungsfreiheit. 
Ralf Melville (Mainz) referierte zu dem Thema „Der Museumsverein und der 
Übergang vom Landespatriotismus zum Nationalsozialismus", während Horst 
Glassl (München) sich der Entwicklung in Mähren zuwandte und „Spezielle Züge 
im mährischen Landesbewußtsein am Beispiel der historischen Vereine" untersuchte. 
Ein historischer Verein im engeren Sinn war auch Thema des Beitrags von Helmut 
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Teufel (Großostheim): „Der Verein für die Geschichte der Juden: ein übernationa-
ler Geschichtsverein in der Tschechoslowakei?" Peter Heumos (Bochum) untersuchte 
das Geschichtsbewußtsein bei Arbeitern in seinem Referat über „Arbeiterschaft, 
Arbeitervereine und die Rezeption der nationalen Geschichte in den böhmischen 
Ländern 1848—1918". Unter dem Aspekt der Volksbildungsarbeit stand der Vor-
trag von Robert Luft (Mainz): „Der deutsche Verein zur Verbreitung gemein-
nütziger Kenntnisse in Prag 1869—1938". 

Zwei weitere Referate galten der Turnbewegung bei Deutschen und Tschechen. 
Ciaire Nolte (New York) behandelte das Thema „Der Sokol und seine Wirkung 
auf die Herausbildung des tschechischen historischen Selbstbewußtseins", Andreas 
Luh (Bochum) „Geschichtsbild und Geschichtsbewußtsein im Deutschen Turnver-
band in seiner Entwicklung vom Turnvereinsbetrieb zur Volkspolitischen Bewe-
gung". Das nationale Geschichtsbild der „Legionäre" untersuchte Manfred Alex-
ander (Köln) in seinem Beitrag über „Legionärsverbände und ein alternativer 
Tschcchoslowakismus". Nationales Geschichtsdenken behandelte auch Rudolf Ja-
worski (Tübingen), nämlich „Historische Argumente im sudetendeutschen Volks-
tumskampf 1918—1938", und schließlich sprach Ernst Nittner (München) mit 
einem Ausblick auf die Gegenwart „Zu Auseinandersetzungen um die Geschichts-
interpretation der böhmischen Länder im Westen nach 1945 (Vertriebene und Emi-
granten)". Manfred Alexander zog ein Resümee dieser zweiten Tagung zum Thema 
Vereine. Nach einer abschließenden Generaldiskussion sprach Ferdinand Seibt das 
Schlußwort und dankte den Teilnehmern. 

Ferner wurden folgende Vortragsabende veranstaltet: 

Prof. Dr. Leopold Kretzenbacher (Lebring/Steiermark) im Collegium Carolinum 
über „Südost-Feldforschung zu einer Ethnologia Europea" am 5. April; 

Prof. Dr. Hans Raupach (München) anläßlich des Sudetendeutschen Tages in Mün-
chen in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften über das Thema „Der 
Zusammenbruch des deutschen Ostens und die Deutschen in den böhmischen 
Ländern" am 7. Juni; 

George Schoepflin (London) im Osteuropa-Institut München über „Nationalism, 
Politics and Minorities: The European Expeilence" am 25. Juni. 

Hauptamtliche Mitarbeiter des Collegium Carolinum nahmen an folgenden 
Tagungenteil: 

19. bis 21. März, Studientagung der Hessischen Landesarbeitsgemeinschaft für 
Ostkunde im Unterricht zum Thema „Das Bildungssystem der Tschechoslowakei" 
in Ilbenstadt; 

24. bis 27. April, Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft für genetische Siedlungs-
forschung in Trier; 

28. bis 30. Mai, Dreizehnte Tagung der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und 
Dokumentationsstellen der Osteuropa-, Südosteuropa- und DDR-Forschung in 
Wien; 
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6. bis 7. Juni , Studientagun g des Ostkollegs der Bundeszentral e für politisch e Bil-
dun g in Köln ; 

27. bis 29. Juni , Tagun g der Hanns-Seidel-Stiftun g „Nationalismu s un d Inter -
nationalismu s als Faktore n in ihre m Einflu ß auf die deutsch e un d europäisch e 
Politik " in Wildbad Kreuth ; 

9. Oktober , Sitzun g des Beirat s für Ostkundefrage n in München ; 
10. bis 11. Oktober , Tagun g des Koordinationsausschusse s der bundesgeförderte n 

Osteuropaforschun g in Bonn ; 
26. bis 27. Oktober , Jahrestagun g der Historische n Kommissio n der Sudetenlände r 

in Bad Wiessee; 
2. bis 4. November , Kulturkongre ß des Institutů m Bohemicu m „Begegnun g in 

Mitteleuropa . 35 Jahr e Eichstätte r Erklärung " in Eichstätt ; 

22. bis 25. November , Tagun g des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee; 

30. November , Jahrestagun g der Ostbibliothekar e in München . 

Di e Forschungsarbeite n des Institut s wurde n in Übereinstimmun g mit dem 
Arbeitsplan weitergeführt : x 

Besondere s Interess e fande n wiederu m die dem aktuelle n Informationsbedürfni s 
über die Gegebenheite n un d aktuelle n Erscheinunge n in der ČSSR dienenden , vier-
teljährlic h als Manuskrip t vervielfältigt herausgegebene n Berichte zur Entwicklung 
von Staat und Recht in der ČSSR. 

Währen d noc h in der ersten Jahreshälft e der Schwerpunk t der Ergänzungsar -
beiten an der biographischen Sammlung in der systematische n Ergänzun g zur Ver-
vollständigun g bestimmte r Personengruppe n lag, verschob sich die Ergänzungs -
arbei t in der Folgezei t von der Erfassun g neue r Persönlichkeite n in Richtun g auf 
eine intensiver e Ergänzun g der vorhandene n biographische n Informatione n un d 
weiterführende n Literatur . Gleichzeiti g erwies es sich als notwendig , mi t besonde -
rem Nachdruc k die Ergänzun g der Sammlun g für die Buchstabe n N bis P zu betrei -
ben, um die Informationsgrundlage n für die Erarbeitun g der nächste n Lieferunge n 
des Biographische n Lexikon s zu sichern . Am 9./10 . April wurd e in Wien eine engere 
Zusammenarbei t mit dem österreichische n Biographische n Lexikon vereinbart . 

I m Berichtsjah r wurde mit der Lieferun g II/ 9 der zweite Band des Biographischen 
Lexikons  zur Geschichte der böhmischen Länder  abgeschlossen . Di e aus der Bear-
beitun g der beiden ersten Bänd e gewonnene n praktische n Erfahrunge n werden nu n 
systematisch erfaßt un d für die Vorbereitungsarbeite n zum dritte n Ban d verwertet . 
Weil das Materia l der biographische n Sammlun g jeweils etappenweis e für bestimmt e 
Buchstabengruppe n vor Erarbeitun g der Einzelbiographie n besonder s vorbereite t 
werden mu ß un d eine solche Etapp e mit dem Buchstabe n M zu End e ging, lag der 
Schwerpunk t der redaktionelle n Bemühunge n darin , die sich hierau s ergebende n 
zusätzliche n Arbeiten so zügig zu bewältigen , daß im kommende n Jah r wiederu m 
zwei Lieferungen , ohn e qualitativ e Einbuße n un d ohn e gravierend e zeitlich e Ver-
zögerungen , fertiggestellt werden können . 

Da s im Auftrag des Collegiu m Carolinu m unte r der Oberleitun g von Prof . 
Dr . Hein z Engels un d unte r der Leitun g von Dr . Norber t Englisch arbeitend e 
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Sudetendeutsche Wörterbuch in Gießen stand auch im Berichtsjahr wieder unter 
der Sorge der Weiterfinanzierung. Dankenswerterweise war die Deutsche For-
schungsgemeinschaft wiederum bereit, 1 Vi Planstellen zu übernehmen, nachdem es 
dem Collegium Carolinum nicht gelungen war, andere Institutionen für die Finan-
zierung zu gewinnen und das für das Collegium Carolinum zuständige Ressort-
ministerium die beabsichtigte Finanzierung der nötigen Planstellen und deren Ver-
ankerung im allgemeinen Etat des Instituts nicht verwirklichen konnte. Das Colle-
gium Carolinum selbst stellte — ermöglicht durch Einsparungen und Zurückstellen 
anderer Ausgaben — der Arbeitsstelle die für den Sachbedarf und den Druck des 
Wörterbuches sowie die für drei studentische Hilfskräfte benötigten Mittel zur 
Verfügung, während die Sudetendeutsche Stiftung dankenswerterweise die stun-
denweise Beschäftigung einer weiteren studentischen Hilfskraft finanzierte. Die 
Justus-Liebig-Universität Gießen stellte wie bisher universitätseigene Räume kosten-
los zur Verfügung und trug die damit im Zusammenhang stehenden Personal- und 
Sachkosten. Für dieses aufgeschlossene Entgegenkommen wird dem Kanzler der 
Justus-Liebig-Universität sehr herzlich gedankt. 

Hauptaufgabe der Arbeitsstelle war wiederum die Herausgabe des in Liefe-
rungen erscheinenden Sudetendeutschen Wörterbuches. Nach dem Ausscheiden eines 
der beiden Mitarbeiter im Jahre 1983 verblieb die gesamte Erarbeitung bei einem 
wissenschaftlichen Mitarbeiter, so daß 1983 keine Lieferung erscheinen konnte. 
Dank der Heranziehung einer Nachwuchskraft gelang es aber im Berichtsjahr, zwei 
Lieferungen zum Druck zu bringen; eine Abfolge, die in Zukunft beibehalten wer-
den soll. Die Hilfskräfte waren überwiegend am Zettelkatalog beschäftigt, mit 
Ordnungsarbeiten, mit der Auswertung neuer Nachweiseingänge und mit deren 
Einarbeitung sowie der Überarbeitung der Kartei der Zentralverweise, die in der 
Mehrzahl alphabetisch zu ordnen und für den Hauptkatalog zu duplizieren waren, 
wozu noch ein weiteres Arbeitsjahr benötigt wird. 

Die am 3. Juli zusammengetretene Gutachter-Kommission der Deutschen For-
schungsgemeinschaft informierte sich über den Stand der Sammlungen und der 
Arbeiten. Sie kam dabei zu der Überzeugung, daß die bisher genannte Zahl von 
insgesamt vier Bänden des Sudetendeutschen Wörterbuches nicht ausreicht, um dem 
Wörterbuch inhaltliche Vollständigkeit zu geben. 

Noch nicht abgeschlossen wurde ein von der DFG finanziertes Projekt über die 
Situation der Tschechoslowakei zwischen Ost und West am Vorabend des Kalten 
Krieges. 

Von der auf mehrere Bände abgestellten Edition Briefe und Dokumente zur 
Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie unter besonderer Berücksichti-
gung des böhmisch-mährischen Raumes befindet sich der Teil II, über den Ver-
fassungstreuen Großgrundbesitz seit 1900, in Vorbereitung und ist für 1985 zum 
Druck vorgesehen. 

Der zweite Teil der Editionsreihe Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag, 
Innenpolitik und Minderheitenpolitik in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, 
der die Berichte des Gesandten Dr. Walter Koch in den Jahren 1921 bis 1926 um-
fassen wird, ist in Vorbereitung. 

Das von der DFG finanzierte Projekt Die deutsche Ratsordnung von Kaschau 
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1404 und die Stadtrechtsentwicklung in der Slowakei wurde um ein halbes Jah r 
verlänger t un d wird End e Februa r 1985 abgeschlossen . Als Arbeitsergebni s ist eine 
Editio n mit rechtshistorische m Kommenta r vorgesehen . 

I m Rahme n des von der Stiftun g Volkswagenwerk finanzierte n Dreijahres -
projekt s zur Erforschun g der Emigration aus der Tschechoslowakei 1938—1948 
wurde n von den beiden dami t beschäftigte n Mitarbeiter n weitere Archivreisen nach 
Londo n un d Washingto n D . C. unternommen . Ein Mitarbeite r veröffentlicht e be-
reits Forschungsergebniss e in den Jahrbücher n für Geschicht e Osteuropa s un d in 
der Bohemia-Zeitschrift . Aufbau un d Inhal t der Darstellunge n un d Editionsgrund -
sätze wurde n im wesentliche n festgelegt. 

Da s ebenfalls von der Stiftun g Volkswagenwerk gefördert e Projek t Die tschecho-
slowakische Krise und die Krise des Sowjetblocks 1953—1957 ist im August mi t der 
Fertigstellun g des zweiteiligen Manuskript s — einführend e Darstellun g un d Doku -
menteneditio n — abgeschlossen worden . 

Eine n erhebliche n Arbeitsaufwan d erforderte n wie imme r die wissenschaftliche n 
Beratungen bei Forschungen, die Erteilung von Gutachten und Auskünften an 
öffentliche Stellen und Private, schließlich vor allem die oft unte r Termindruc k 
stehende n Redaktionsarbeiten, insbesonder e auch Überarbeitun g von Übersetzun -
gen, un d die zweimal jährlich termingerech t zu erstellende n Kurzanzeigen über 
Neuerscheinungen zur Geschicht e der böhmische n Lände r seit 1980 für die Bohemia -
Zeitschrift . 

I m Berichtsjah r wurde n folgende Publikatione n fertiggestellt: 

1. Bericht e zur Entwicklun g von Staa t un d Rech t in der ČSSR , 4 Lieferungen , 
Münche n 1984, als Manuskrip t vervielfältigt. 

2. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu ť der böhmische n Länder . Hrsg . 
v. Kar l Bosl. Verlag R. Oldenbour g München . Band 24 (1983) Hef t 2 (S. 253— 
499) mit folgendem Inhalt : Heinz-Diete r Heimann : Übe r „Außenpolitik " in 
der Zei t der „böhmische n Anarchie" . Zu m späten böhmische n Söldnerwese n 
als Forschungsproble m (S. 253—274) — Kar l A. F . Fische r /  Pete r Hibst : Di e 
deutsch e Astronomi e in Böhme n un d Mähre n in den letzte n hunder t Jahre n 
(S. 275—294) — Kar l A. F . Fische r /  Pete r Hibst : Di e Astronomi e an den 
Hochschule n in Brun n (S. 295—298) — Ladislav Lipscher : Di e mitteleuropäisch e 
Konzeptio n Mila n Hodža s (S. 299—316) — Pete r Heumos : Di e britisch e Labou r 
Part y un d die sozialistischen Parteie n Ostmitteleuropa s 1944—1948 (S. 317— 
334) — Johan n Wolf gang Brügel: Di e Anerkennun g der tschechoslowakische n 
Auslandsregierun g 1940—1942 (S. 335—347) — Hein z Engels : Aufbau un d 
Anliegen des Sudetendeutsche n Wörterbuch s (S. 348—357) — Josef Sajner : 
Erns t Madi s Beziehunge n zu seinem Heimator t Chirlit z (Chirlice ) un d zu 
Mähre n (S. 358—368) — Johan n Wolfgang Brügel: Berthol d Brethol z (1862— 
1936) (S. 369—379) — Kar l A. F . Fischer : Ladislav Pračka , ein tschechische r 
Astrono m in deutsche n Dienste n (S. 380—386) — Nachru f auf Prof . Erns t 
Schwarz (S. 387—388) — Nachru f auf Dr . Branisla v Štefáne k (S. 389—390) — 
Buchbesprechunge n (S. 391—450) — Kurzanzeige n (S. 451—487) — Zusam -
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menfassungen der Abhandlungen in englischer und französischer Sprache (S. 
488—497). 

3. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Hrsg. 
v. Karl Bosl. Verlag R. Oldenbourg München. Band 25 (1984) Heft 1 (S. 1—244) 
mit folgendem Inhalt: Gerhard Losher: Kirchenorganisation und Bistumsbe-
setzungen als Herrschaftsmittel. Das Verhältnis von Reichsherrschaft und Ter-
ritorialherrschaft am Beispiel der Kirchenpolitik Karls IV. (S. 1—24) — Paulus 
Sládek: Die Bibliothek des Prager Augustinerklosters St. Thomas um 1418 
(S. 25—47) — Leopold Kretzenbacher: Ein deutsch-böhmisches Mirakelbild in 
der Steiermark (S. 48—64) — Erich Schmied: Die Strafrechtswissenschaften an 
der Prager Universität (S. 65—89) — Georg J. Morava: Miroslav Tyrš (Friedrich 
Emanuel Tirsch) 1832—1884 (S. 90—103) — Winfried Baumann: Der Hussit 
und der Madonnenfrevel von Neukirchen bei Hl. Blut. Das Dokument des 
tschechischen Jesuiten Georgius Ferus (S. 104—115) — Josef Sajner: Johann 
Gregor Mendel und Znaim. Zu seinem hundertsten Todestag (S. 116—123) — 
Zum 75. Geburtstag von Prof. Karl Bosl (S. 124—131) — Nachruf auf Prof. 
Bruno Schier (S. 132—133) — Buchbesprechungen (S. 134—181) — Kurzan-
zeigen (S. 182—242). 

4. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Hrsg. 
v. Karl Bosl. Verlag R. Oldenbourg München. Band 25 (1984) Heft 2 (S. 245— 
512) mit folgendem Inhalt: Peter Heumos: Flüchtlingslager, Hilfsorganisatio-
nen, Juden im Niemandsland. Zur Flüchtlings- und Emigrationsproblematik 
in der Tschechoslowakei im Herbst 1938 (S. 245—275) — Ferdinand Seibt: 
Das Epochenjahr 1933 in Ostmitteleuropa (S. 276—278) — Peter Krüger: 
Hitlers Machtergreifung und der Verfall der Diplomatie (S. 279—294) — 
Jörg K. Hoensch: Polen und die Tschechoslowakei. Ihr Verhältnis im Span-
nungsfeld der internationalen Politik 1932—1934 (S. 295—312) — Hans Lem-
berg: Die Tschechoslowakei im Epochenjahr 1933 (S. 313—332) — Ernst Nitt-
ner: Hitlers Machtergreifung und die sudetendeutsche Einigungsbewegung (S. 
333—361) — Tätigkeitsbericht des Collegium Carolinum für 1983 (S. 362— 
388) — Nachruf auf Prof. Frederick G. Heymann (S. 389—390) — Buch-
besprechungen (S. 391—433) — Kurzanzeigen (S. 434-—493) — Zusammen-
fassungen der Abhandlungen in englischer, französischer und tschechischer 
Sprache (S. 494—510). 

5. Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg. v. Heri-
bert Sturm. Verlag R. Oldenbourg München 1984. Band II, Lieferung 9: Me-
My (S. 641—724) und Titelei zu Band II : I-M (S. I—IV). 

6. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böhmen 
und Mähren-Schlesien. Hrsg, v. Heinz Engels. Verlag R. Oldenbourg München 
1984. Band I, Lieferung 2: abherkräulen — Ab-ort (S. 65—128). 

7. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böh-
men und Mähren-Schlesien. Hrsg. v. Heinz Engels. Verlag R. Oldenbourg 
München 1984. Band I, Lieferung 3: Abort-anlage — Ab-wartung (S. 129— 
208). 
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8. Di e Teilun g der Prage r Universitä t 1882 un d die intellektuell e Desintegratio n 
in den böhmische n Ländern . Vorträge der Tagun g des Collegiu m Carolinu m 
in Bad Wiessee vom 26. bis 28. Novembe r 1982. Hrsg . v. Ferdinan d Seibt. 
Verlag R. Oldenbour g Münche n 1984, 220 Seiten mit folgendem Inhalt : Ferdi -
nan d Seibt : Einleitun g (S. 7—9) — Erich Schmied : Di e altösterreichisch e Ge -
setzgebun g zur Prage r Universität . Ein Beitra g zur Geschicht e der Prage r Uni -
versität bis 1918 (S. 11—23) — Pete r Burian : Di e Teilun g der Prage r Uni -
versität un d die österreichisch e Hochschulpoliti k (S. 25—36) — Kur t A. Huber : 
Di e Prage r theologische n Fakultäte n von 1883/189 1 bis 1945 (S. 37—54) — 
Helmu t Slapnicka : Di e Prage r Juristenfakultä t in der zweiten Hälft e des 
19. Jahrhundert s (S. 55—80) — Hans-Joachi m Härtel : Di e beiden philoso -
phische n Fakultäte n in Pra g im Spiegel ihre r Dissertatione n 1882—1939/45 
(S. 81—94) — Eva Schmidt-Hartmann : Di e philosophisch e Fakultä t der tsche-
chische n Universitä t um 1882. Kontinuitä t un d Wande l (S. 95—110) — Michae l 
Neumüller : Di e deutsch e philosophisch e Fakultä t in Pra g um 1882 un d die 
Geschichtswissenschaf t (S. 111—126) — Geor g R. Schroubek : Isolatio n stat t 
Kommunikation . Forschungsinteresse n der deutsche n un d der tschechische n Uni -
versitäts-Volkskund e in Pra g (S. 127—146) — Rober t Luft : Tschechisch e Par -
lamentarie r un d die Prage r Hochschule n 1907—1914 (S. 147—171) — Ladis-
lav Lipscher : Da s Geset z über das Verhältni s der beiden Prage r Universitäte n 
un d seine Folgen (S. 173—187) — Emanue l Tuczynski : Czernowit z als Beispiel 
einer integrative n Universitä t (S. 189—202) — Manfre d Alexander : Di e Teilun g 
der Karl-Ferdinands-Universitä t 1882 un d die Folgen . Ein e Zusammenfassun g 
(S. 203—208) — Anhang : Histori a Universitati s Corlina e Pragensis . Příspěvky 
k dějinám Univerzit y Karlovy . Tomu s 22. Fase . 1. Pra g 1982, 162 S. (Acta 
Universitati s Carolina e 1982). Besproche n von Han s Lember g (S. 209—212) — 
Personenregister . 

9. Heriber t Sturm : Nordga u — Egerlan d — Oberpfalz . Studie n zu einer histo -
rischen Landschaft . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1984, 357 Seiten (Ver-
öffentlichunge n des Collegiu m Carolinum , Ban d 43). 

10. Dokument e zur Autonomiepoliti k der Slowakischen Volksparte i Hlinkas . Un -
ter Mitarbei t von Gerhar d Arnes herausgegebe n un d eingeleite t von Jör g 
K. Hoensch . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1984, 277 Seiten (Veröffent -
lichunge n des Collegiu m Carolinum , Ban d 44). 

11. Eva Schmidt-Hartmann : Thoma s G . Masaryk' s Realism . Origins of a Czech 
Politica l Concept . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1984, 209 Seiten (Ver-
öffentlichunge n des Collegiu m Carolinum , Ban d 52). 

12. Winfried Eberhard : Monarchi e un d Widerstand . Zu r ständische n Oppositions -
bildun g im Herrschaftssyste m Ferdinand s I . in Böhmen . Verlag R. Oldenbour g 
Münche n 1985, 536 Seiten (Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinum , 
Band 54). 
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Im Druck befanden sich am Ende des Berichtsjahres folgende Publikationen: 

1. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Hrsg. 
v. Ferdinand Seibt und Hans Lemberg. Band 26 (1985) Heft 1. 

2. Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. Hrsg. 
v. Ferdinand Seibt und Hans Lemberg. Band 26 (1985) Heft 2. 

3. Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg. v. Hans 
Lemberg, Ferdinand Seibt und Helmut Slapnicka. Verlag R. Oldenbourg Mün-
chen 1985. Band III , Lieferung 1: Na-Nu (S. 1—80). 

4. Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Länder. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. 
Band 5: Eugen Lemberg. Verlag R. Oldenbourg München 1985, ca. 280 Seiten. 

5. Vereinswesen und Geschichtspflege in den böhmischen Ländern. Vorträge der 
Tagung des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 25. bis 27. November 
1983 und vom 23. bis 25. November 1984. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. Verlag 
R. Oldenbourg München 1985, ca. 400 Seiten. 

6. Gerhard Losher: Königtum und Kirche zur Zeit Karls IV. Ein Beitrag zur 
Kirchenpolitik im Spätmittelalter. Verlag R. Oldenbourg München 1985, 209 
Seiten (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 56). 

In Druckvorbereitung sind folgende Publikationen: 
1. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böh-

men und Mähren-Schlesien. Hrsg. v. Heinz Engels. Band I, Lieferung 4. 
2. Karl Schubert: Das Alt-Egerer Krippentheater. Ein Beitrag zur Geschichte des 

Krippenspiels (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 46). 
3. Karel Kaplan: Die politischen Prozesse in der Tschechoslowakei 1945—1955 

(Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 48). 
4. Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheiten-

probleme in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Teil I I : 1921—1926. 
Berichte des Gesandten Dr. Walter Koch. Ausgewählt, eingeleitet und kommen-
tiert von Manfred Alexander (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, 
Band 49/11). 

5. Karl Brousek: Entstehung und Entfaltung der Großindustrie Böhmens 1848— 
1918 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 50). 

6. Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie 
unter besonderer Berücksichtigung des böhmisch-mährischen Raumes. Teil IL 
Ausgewählt, eingeleitet und kommentiert von Ernst Rutkowski (Veröffent-
lichungen des Collegium Carolinum, Band 51/11). 

Die Mitglieder und hauptamtlichen Mitarbeiter des Collegium Carolinum traten 
im Berichtsjahr mit folgenden Publikationen an die Öffentlichkeit: 

Prof. Dr. Karl Bosl 

1. Gesellschaft und Kultur in Bayern (München) in den Gründungsjahrzehnten 
der Isar-Amper-Werke 1890—1918. München 1984, 42 S. 
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2. Abbach als Zentralort königlicher und adeliger Herrschaftspolitik an der Donau 
im frühen und hohen Mittelalter. Abbach 1984, 36 S. 

3. Des Mönches Leben am Rande der Gesellschaft und sein Wirken in ihr. Der 
konstitutive Beitrag des Benediktinerordens zu Europas Christlichkeit und 
Geistigkeit, Gesellschaft und Kultur. Regulae Benedicti Studia, Annuarium 
Internationale 10/11 (Hildesheim 1981/82) 91—107. 

4. Das Donautal von Ulm bis Passau als fränkisch-deutsche Königslandschaft 
vom 8. bis zum 13. Jahrhundert. In: A. Fink: Auf der Sonnenseite des Baye-
rischen Waldes. Heimatbuch des Landkreises Deggendorf 1983, S. 63—67. 

5. Reformation und Gegenreformation im staatsbayerischen Raum und ihr iden-
titätsprägender Einfluß. Volkshochschule München-Süd 1983/84, 25 S. (als 
Manuskript gedruckt). 

6. Wer sind die Bayern? Der neueste Stand der Forschung zur Entstehung des 
Bayernstammes. Münchener Stadtanzeiger Nr. 5 und 6 (Januar 1984). 

7. Bayerns Gesellschaft und Kultur in Personen und ihren Leistungen. Zur Prä-
sentation von Bosls Bayerischer Biographie. Münchener Stadtanzeiger Nr. 86 
(1983)4—7. 

8. Der europäische Rang des größten bayerischen Hochadelsgeschlechtes des 12./ 
13. Jahrhunderts und seine Beziehungen zu Schlesien und Thüringen. Jahrbuch 
der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität 24 (1983) 51—67. 

9. Ein Dorf, in dem Paläste stehen. In: K. Wilhelm: Liebeserklärung an München. 
1984, S. 167—187. 

10. Theodor Mayer. Der große Mediävist, Verfassungs- und Landeshistoriker. Ein 
Anreger und Lehrer. In: Harry Slapnicka: Oberösterreicher. Bd. 3. Linz 1984, 
S. 135—150. 

11. Referat und Diskussionsbeiträge zum Kolloquium „Alltagsgeschichte der NS-
Zeit. Neue Perspektive oder Trivialisierung?" am 17. 11. 1983. In: M. Broszat: 
Alltagsgeschichte der NS-Zeit. München 1984, S. 21 ff., 47, 48, 65. 

12. Heimat. In: R. Walter: Das Glück liegt auf der Hand. ABC der Lebensfreuden. 
Freiburg-Basel-Wien 1984, S. 133—135. 

13. Alt(en)stadt und Neustadt als Typen in Bayern. In: Civitatum Communitas. 
Studien zum europäischen Städtewesen. Festschrift für Heinz Stoob. Köln-
Wien 1984, S. 158—180. 

14. Fränkische Identität. Eine vergleichende Stukturanalyse. Schriftenreihe der 
fränkischen Arbeitsgemeinschaft 3 (1984). 

15. Laienfrömmigkeit und religiöse Bewegung in der Spannung zwischen Ortho-
doxie und Häresie im europäischen 12. Jahrhundert. Münchner Zeitschrift für 
Balkankunde 4 (1981/82) 61—88. 

16. Bayern, Pfälzer, Oberpfälzer. Stimme der Pfalz 35 (1984) 1—4. 
17. Erbe und Vermächtnis. Max Spindler zum 90. Geburtstag. Stimme der Pfalz 35 

(1984) 3—5. 
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18. König, Kirche, Adel. Alte Herrschaftsstrukturen im Mallersdorfer Raum. In: 
Burkhart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg 1983/84. Mallersdorf 1984, 
S. 3—11. 

19. Modelle und Strukturen urbaner Entwicklung in Schwaben und der Fall 
Schwabmünchen. In: Präsentation der Stadtgeschichte. Schwabmünchen 1984, 
S. 15—30. 

20. Nachrufe auf Ernst Schwarz, Bruno Schier und Frederick G. Heymann. BohZ 
24/2 (1983) und 25/1. 2 (1984). 

21. Buchbesprechungen in BohZ 24/2 (1983) und 25/1. 2 (1984). 

Dr. Stephan Doležel 
1. German Newsreels 1933—1947. München (Goethe-Institut) 1984. 
2. Noticiario Semanal Alemán 1933—1947. München (Goethe-Institut) 1984. 

Prof. Dr. Jörg K. Hoensch 
1. Geschichte Ungarns 1867—1983. Stuttgart 1984. 
2. Dokumente zur Autonomiepolitik der Slowakischen Volkspartei Hlinkas. Her-

ausgegeben und eingeleitet unter Mitarbeit von Gerhard Arnes. München-Wien 
1984, 277 S. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 44). 

3. Polen und die Tschechoslowakei. Ihr Verhältnis im Spannungsfeld der inter-
nationalen Politik 1932 bis 1934. BohZ 25/2 (1984) 295—312. 

4. Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse der XV. deutsch-polnischen Schul-
buchkonferenz. In: Nationalgeschichte als Problem der deutschen und der pol-
nischen Geschichtsschreibung. Braunschweig 1984, S. 149—152. 

5. Zusammenfassung in: Industrialisierung, sozialer Wandel und Arbeiterbewe-
gung in Deutschland und Polen bis 1914. Braunschweig 1984, S. 175—179. 

Prof. Dr. Erich Hubala 
1. Die Residenz zu Würzburg. Zusammen mit Otto Mayer. Aufnahmen von Wolf-

Christian von der Mülbe. Würzburg 1984, S. 7—220. 
2. Von der doppelten Wurzel des Renaissancestiles. Zur Renaissance der Antike 

in der europäischen Kunst. In: Silvar, Maja und Kunze, Stefan: Antike und 
europäische Welt. Aspekte der Auseinandersetzung mit der Antike. Kultur-
historische Vorlesungen der Universität Bern 1983/84. Bern-Frankfurt/Main-
New York 1984, S. 239—280. 

3. Genie, Kollektiv und Meisterschaft. Zur Autorenfrage der Würzburger Resi-
denzarchitektur. In: Martin Gosebruch zu Ehren. Festschrift anläßlich seines 
65. Geburtstages. Hrsg. v. Frank Neidhart Steigerwald. München 1984, S. 157— 
170. 

Prof. Dr. Kurt A. Huber 

1. Die Prager theologischen Fakultäten von 1883/91 bis 1945. In: Die Teilung 
der Prager Universität 1882 und die intellektuelle Desintegration in den böh-
mischen Ländern. Hrsg. v. F. Seibt. München 1984, S. 37—54. 
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Prof. Dr. Otto Kimminich 

1. Rechtscharakte r und Inhal t des Selbstbestimmungsrechts . In : Da s Selbstbestim -
mungsrech t der Völker un d die deutsch e Frage . Hrsg . v. Diete r Blumenwit z un d 
Boris Meissner . Köl n 1984, S. 37—46. 

2. Material , economi c an d huma n limit s to the activitie s af mankind : legislating 
for a Ne w Economi c World Orde r in an ecologica l context . In : Atle Grahl -
Madsen/Jiř í Toma n (Hrsg.) : Th e Spiri t of Uppsala . Proceeding s of th e Join t 
UNITAR-Uppsal a Universit y Semina r on Internationa l Law an d Organiza -
tion for a Ne w World Order . Berlin 1984, S. 314—341. 

3. Was heiß t kollektive Sicherheit ? Völkerrechtlich e Aspekte der kollektiven 
Sicherhei t in un d für Europa . S +  F , Vierteljahresschrif t für Sicherun g un d 
Friede n 2 (1984) 5—12. 

4. Nuklearkrie g un d nuklear e Abschreckun g im Völkerrecht . In : Politi k un d 
Ethi k der Abschreckung . Hrsg . v. Fran z Böckle un d Ger t Krell . Mainz-Münche n 
1984, S. 24—53. 

5. Harmonisierun g des Flüchtlingsrecht s un d der Asylverfahren im europäische n 
Rahmen . ZAR (1984) 94—98. 

6. De r international e Menschenrechtsschut z — Sachanalyse . In : Menschenrechte , 
Lehr - un d Lernmaterialie n für die außerschulisch e Bildung . Hrsg . v. der Deut -
schen UNESCO-Kommission . Bon n 1984, S. 7—29. 

7. Staatsangehörigkeit . In : Handbuc h für die öffentlich e Verwaltung . Bd. 2. Hrsg . 
v. Albert v. Mutius , Kar l Heinric h Friau f un d Har m Pete r Westermann . Neu -
wied-Darmstad t 1984, S. 717—736. 

8. Asylrecht. In : Ergänzbare s Lexikon des Rechts . Abt. 5/20 , S. 1—3. Neuwie d 
1984. 

9. Deutschlan d (Rechtslage) . In : Ergänzbare s Lexikon des Rechts . Abt. 5/180 , 
S. 1—5. Neuwie d 1984. 

10. Grundkur s öffentliche s Recht . In : Handbuc h für die öffentlich e Verwaltung. 
Bd. 1. Hrsg . v. Albert v. Mutius . Neuwied-Darmstad t 1984, S. 1—91. 

11. Harmonisierun g des Flüchtlingsrecht s un d der Asylverfahren im europäische n 
Rahmen . In : Flüchtling e in Europa . Hrsg . v. d. Ott o Beneck e Stiftung . Baden -
Baden 1984, S. 53—62. 

12. Schlußwor t zu „Flüchtling e in Europa" . Hrsg . v. der Ott o Beneck e Stiftung . 
Baden-Bade n 1984, S. 185—187. 

13. Di e dienend e „Herrschaf t des Rechts" . Im Gespräc h 3/1984 , S. 14—15. 

14. Völkerrechtlich e Haftun g für das Handel n Private r im Bereich des internatio -
nale n Umweltschutzes . Archiv des Völkerrecht s 22 (1984) 241—282. 

15. Völkerrech t un d souveräne r Staat . In : Kindler s Enzyklopädi e „De r Mensch" . 
Bd. 8. Züric h 1984, S. 668—688. 

16. Flüchtling e — fremd in fremde m Recht . In : Kindler s Enzyklopädi e „De r 
Mensch" . Bd. 8. Züric h 1984, S. 705—723. 
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17. Studium und Lehre im Bericht der Expertenkommission zur Untersuchung der 
Auswirkungen des Hochschulrahmengesetzes. WissR (1984) 231—250. 

18. Verfassungstreue und Zulassung zur Rechtsanwaltschaft. Juristische Schulung 
(1984) 848—853. 

19. Die Akademie einer vertriebenen Volksgruppe. In: Forschung und Praxis in 
den Sudetenländern. München 1984, S. 9—12 (Schriften der Sudetendeutschen 
Akademie der Wissenschaften und Künste, Bd. 5). 

20. Demokratie und Rechtsstaat. In: Veröffentlichungen der Katholischen Aka-
demie Schwerte 1984, S. 21—32 (Akademie-Vorträge, Bd. 14). 

21. Staatsangehörigkeit, Auslieferungsverbot, Asylrecht — Drittbearbeitung der 
Kommentierung von Art. 16 GG im Bonner Kommentar. Hamburg 1984, 

N 259 S. 
22. Die verfassungsgerichtliche Durchsetzung des Datenschutzes. Zeitschrift für 

Politik (1984) 364—382. 

Prof. Dr. Leopold Kretzenbacher 

1. Armut und Elend in der Steiermark nach englischen und italienischen Reise-
berichten zwischen 1746 und 1828. In: Bauen-Wohnen-Gestalten. Festschrift für 
Oskar Moser zum 70. Geb. Hrsg. v. H. Eberhart, V. Hansel, G. Jontes, E. Kat-
schnig-Fasch. Trautenfels 1984, S. 333—347 (Schriftenreihe des Landschafts-
museums Trautenfels am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum, Band 2). 

2. Hagios Demetrios von Thessalonike und die Skorpione. Zur frühmittelalterlich 
historisch-legendären Textgrundlage für eine bulgarische Ikone des 18. Jahr-
hunderts. Südost-Forschungen 42 (1983) 281—288,1 Bildtafel. 

3. Ein neapolitanischer Gelehrter reist 1824 durch Kärnten, österr. Zeitschrift 
für Volkskunde N. S. 38/1 (1984) 4—20. 

4. Volkskunde als Faktor der Kulturprägung im Österreich der Zwischenkriegs-
zeit. In: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 1980. Band 
12. Szombathély 1983 (ersch. 1984), S. 83—105. 

5. Narren am heiligen Orte. In: Wallfahrt kennt keine Grenzen. Aufsatzband. 
Hrsg. v. L. Kriss-Rettenbeck und G. Möhler. München-Zürich 1984, S. 33—44, 
Farbtafel V und Abb. 13—16. 

6. Die steirische Bettelgeige. Zur Kulturgeschichte eines „Volksmusik"-Instru-
mentes. Zeitschrift des Historischen Vereins für Steiermark 75 (1984) 91—105, 
6 Abb. 

7. Narren in Christo. Steirische und bayerische Barockspiele. Zeitschrift für baye-
rische Landesgeschichte 47/2 (1984) 407—440, Abb. 11—15. 

8. Vom Sinn des Bewahrens. Gedanken zu Wesen, Wert und Würde unserer Hei-
matmuseen. Schönere Heimat. Erbe und Auftrag 73/3 (München 1984) 400— 
402. 

9. Ein italienischer Botaniker besucht 1824 Eisenstadt und den Schloßpark. Bur-
genländische Heimatblätter 46/2 (Eisenstadt 1984) 49—63. 
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10. Volksschauspiel. In: Volksmusik in Österreich. Hrsg. V.W.Deutsch, H. Dreo, 
G. Haid, K. Horak. Wien 1984, S. 97—105. 

11. Frühe Wort- und Bildzeugnisse zum Kropf in den Alpenländern. Bayerisches 
Jahrbuch für Volkskunde (1984) 61—83, Abb. 48—53. 

12. Ein deutsch-böhmisches Mirakelbild in der Steiermark. BohZ 25/1 (1984) 
48—64,2 Abb. 

Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Hitlers Machtergreifung und der Verfall der Diplomatie. BohZ 25/2 (1984) 

279—294. 

Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Russen und Deutsche — Deutschland und Rußland. Traditionen, Vorurteile, 

Beziehungen. In: Panorama der Weltgeschichte. Bd. 4. Hrsg. v. H. Pleticha. 
Gütersloh 1984, S. 194—197 (Die große Bertelsmann Lexikothek). 

2. Die Tschechoslowakei im Epochenjahr 1933. BohZ 25/2 (1984) 313—332. 

Archivdirektor Dr. Franz Machilek 
1. Markgraf Friedrich von Brandenburg-Ansbach, Dompropst zu Würzburg 

(1497—1536). In: Fränkische Lebensbilder. Bd. 11. Neustadt a. d. Aisch 1984, 
S. 101—139. 

2. ANIMADVERTENS ET PERPENDENS HOMINIS BREVEM VITAM . . . 
Das Testament des Nürnberger Vikars Heinrich Fuchs aus dem Jahr 1504. In: 
120. Bericht des Historischen Vereins Bamberg 1984, S. 505—519 (Festschrift 
für Gerd Zimmermann). 

3. (Mitarbeit am Katalog:) Kirche in Bayern. Verhältnis zu Herrschaft und Staat 
im Wandel der Jahrhunderte. Ausstellung des Bayerischen Hauptstaatsarchivs 
anläßlich des 88. Deutschen Katholikentages 1984 in München. München 1984, 
Nr. 7, 11, 36 (Ausstellungskataloge der Staatlichen Archive Bayerns Nr. 17). 

4. Konrad von Waldhausen. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Ver-
fasserlexikon. 2. Aufl. Bd. 5, Liefg. 1/2. Berlin-New York 1984, Sp. 259—268. 

5. (Mitarbeit an:) Berühmte Nürnberger aus neun Jahrhunderten. Hrsg. v. Chri-
stoph von Imhoff. Nürnberg 1984 (Art. Johannes Radenecker, S. 59—60; 
Johannes Cochlaeus, S. 89—90). 

6. Buchbesprechungen in: Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 47 (1984). 

Prof. Dr. Peter Moraw 
1. Reich (I. Einleitung, II. Antike, III . Mittelalter). In: Geschichtliche Grund-

begriffe. Bd. 5. Stuttgart 1984, S. 423—456. 
2. Humboldt in Gießen. Geschichte und Gesellschaft 10 (1984) 47—71. 
3. Deutschland. E. Spätmittelalter. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. 3. München-

Zürich 1984, Sp, 835—862, 868 f. 
4. Deutschland (1245—1493). In: Ploetz. Große illustrierte Weltgeschichte. Bd. 3. 

Das Abendland. Hochmittelalter, Spätmittelalter. Freiburg-Würzburg 1984, 
S. 150—168. 
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Prof. Dr. Ernst Nittner 
1. Josef Stingl und die Kontinuität einer sozialethischen Maxime. In: Mensch 

und Arbeitswelt. Festschrift für Josef Stingl zum 65. Geburtstag. Stuttgart 
1984. 

2. Hitlers Machtergreifung und die sudetendeutsche Einigungsbewegung. BohZ 
25/2(1984)333—361. 

3. Die Kirche in der sudetendeutschen Volksgruppe. In: Unter dem weiß-blauen 
Schild. 30 Jahre Schirmherrschaft Bayerns über die Sudetendeutschen. München 
1984. 

4. Große Politik in den Mauern der Königl. Stadt Kaaden. Der Kaadner Friede 
vom 28. Juni 1534. In: Kaadner Heimatbrief 1984. 

5. Ein Kaadner Bürgerhaus im Spiegel der Stadtgeschichte. In: Kaadner Heimat-
brief 1984. 

Univ. Prof. Dr. Richard Plaschka 
1. Das Studienjahr 1982/83 des 863. Rektorats. Bericht des Rektors der Studien-

jahre 1981/82 und 1982/83 o. Prof. Dr. Richard Georg Plaschka. In: Jahr-
buch 1982/83 der Universität Wien. Wien 1984, S. 7—21. 

2. Zu Johann Gottfried Herders Vermächtnis an die junge Generation der Uni-
versitäten. Ansprache des Rektors der Universität Wien. In: Gottfried-von-
Herder-Preise 1983. Hamburg 1983, S. 7—12. 

3. Vom Kartenoffizier zum Geographen. Zum 70. Geburtstag von Josef Breu. 
Die Presse v. 7./8. Jänner 1984, VIII. Wissenschaft, Nr. 10 742. 

4. Ausgangspunkt Triest, 5. 1. 1914. österreichische Osthefte 26/2 (1984) 3—9. 
5. Matrosen, Offiziere, Rebellen. Krisenkonfrontationen zur See 1900—1918. 

2 Bde. Wien-Köln 1984, 774 S. 

Prof. Dr. Walter Schamschula 

1. Übersetzung: Karel Hynek Mácha: Máj. In: K. H. M.: Máj. Zweisprachige 
Ausgabe. Übers, v. Otto F. Babler und Walter Schamschula. Hrsg. v. Hans 
Rothe. Köln-Wien 1983 (ausgeliefert 1984), S. 81—112. 

2. Gedanken beim Übersetzen des Máj. Ebenda, S. 119—126. 
3. Buchbesprechungen in: Beiträge zur Namensforschung N F 9/2 (1984), BohZ 

25/1 (1984). 

Präsident Doz. Dr. Erich Schmied 
1. Die tschechoslowakische Gesetzgebung des Jahres 1983. WGO-Monatshefte für 

osteuropäisches Recht 25 (1983) 6, 136—143. 
2. Ferdinand Blumentritt. Sudetenland 26/1 (1984) 57—59. 
3. Die altösterreichische Gesetzgebung zur Prager Universität. Ein Beitrag zur 

Geschichte der Prager Universität bis 1918. In: Die Teilung der Prager Uni-
versität 1882 und die intellektuelle Desintegration in den böhmischen Ländern. 
Hrsg. v. F. Seibt. München 1984, S. 11—23. 
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4. Die Strafrechtswissenschaft an der Prager Universität. BohZ 25/1 (1984) 65— 
89. 

5. Buchbesprechungen in: BohZ 25/1 (1984). 

Dr. Georg R. Schroubek 

I. Isolation statt Kommunikation. Forschungsinteressen der deutschen und der 
tschechischen Universitäts-Volkskunde in Prag. In: Die Teilung der Prager 
Universität 1882 und die intellektuelle Desintegration in den böhmischen 
Ländern. Hrsg. v. F. Seibt. München 1984, S. 127—146. 

Prof. Dr. Ferdinand Seibt 
1. Revolution in Europa. Ursprung und Wege innerer Gewalt. Strukturen, Ele-

mente, Exempel. München 1984, 475 S. 
2. Frühe Revolutionen: Widerstand und causa fidei. In: Renovatio und Refor-

matio. Festschrift für Ludwig Hödl. Münster 1984, S. 235—245. 
3. Universalgeschichte und Nationalgeschichte. In: Nationalgeschichte als Problem 

der deutschen und polnischen Geschichtsschreibung. Braunschweig 1984, S. 9—22. 
4. Die mährischen Hutterer im Rahmen der Reformation in Mitteleuropa. Kera-

mos 104 (April 1984) 1—11. 
5. Hus in Konstanz. Annuarium Historiae Conciliorum (1983) 159—171. 
6. Utopie als Funktion abendländischen Denkens. Istituto Aleman Madrid, Bole-

tin (1984/85) 2—13. 
7. Zu einem neuen Begriff von der Krise des Spätmittelalters. In: Europa 1400. 

Die Krise des Spätmittelalters. Hrsg. v. F. Seibt und W. Eberhard. Stuttgart 
1984, S. 7—23. 

8. Das Mittelalter — heile Welt oder finstere Epoche? In: Bertelsmann Lexikothek, 
Weltgeschichte. Gütersloh 1984, S. 130—134. 

9. Einleitung zu: Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intellektuelle 
Desintegration in den böhmischen Ländern. Hrsg. v. F. Seibt. München 1984, 
S. 7—9. 

10. Karl Bosl 75 Jahre. BohZ 25/1 (1984) 127—131. 
I I . Das Epochenjahr 1933 in Ostmitteleuropa. BohZ 25/2 (1984) 276—278. 

Univ. Prof. Dr. Helmut Slapnicka 
1. Die Prager Juristenfakultät in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: 

Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intellektuelle Desintegration 
in den böhmischen Ländern. Hrsg. v. F. Seibt. München 1984, S. 55—80. 

2. Alois Fischer — Schöpfer einer bürgernahen Verwaltung. In: Oberösterreicher. 
Lebensbilder zur Geschichte Oberösterreichs. Hrsg. v. Oberösterreichischen Lan-
desarchiv. Bd. 3. Linz 1984, S. 71—81. 

3. Die Sprache der tschechoslowakischen Gesetze. Jahrbuch für Ostrecht 25 (1984) 
183—190. 
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4. Buchbesprechungen in: BohZ 24/2 (1983), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte, germ. Abt. 100 (1984), österreichische Osthefte. 

Dr. Norbert Englisch 
1. Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deutschen Mundarten in Böh-

men und Mähren-Schlesien. Hrsg. v. H. Engels. Band I, Lieferung 2. München-
Wien 1984, 64 S. (zusammen mit Horst Kühnel). 

2. Sudetendeutsches Wörterbuch . . . Band I, Lieferung 3. München 1984, 80 S. 
(zusammen mit Bernd Kesselgruber). 

3. 24. Bericht über das Sudetendeutsche Wörterbuch (Arbeitsjahre 1980—1984). 
Hrsg. v. Collegium Carolinum. Gießen 1984, 15 S. 

4. Buchbesprechungen in: BohZ 24/2 (1983). 

Dr. Hans-Joachim Härtel 
1. Aus den Kirchen in der Tschechoslowakei. Kirche im Osten, Studien zur ost-

europäischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde 27 (1984) 126—133. 
2, Die beiden philosophischen Fakultäten in Prag im Spiegel ihrer Dissertationen 

1882—1939/45. In: Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intellek-
tuelle Desintegration in den böhmischen Ländern. Hrsg. v. F. Seibt. München 
1984, S. 81— 94. 

Dr. Michael Neumüller 

1. Die deutsche philosophische Fakultät in Prag um 1882 und die Geschichtswis-
senschaft. In: Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intellektuelle 
Desintegration in den böhmischen Ländern. Hrsg. v. F. Seibt. München 1984, 
S. 111—126. 

2. Buchbesprechungen in: BohZ 25/1 und 25/2 (1984) 

Die Bibliothek des Collegium Carolinum vermehrte ihren Bestand im Berichts-
jahr um 2008 bibliographische Einheiten auf 82 046 Einheiten. Hiervon stehen etwa 
zwei Drittel im Eigentum des CC, etwa ein Drittel sind Leihgaben aus dem Eigen-
tum des Sudetendeutschen Archivs, dessen Buchbestände vom CC mitverwaltet 
werden. Die ebenfalls in der Bibliothek betreuten Bestände der Historischen Kom-
mission der Sudetenländer nehmen nur wenige Prozent des Gesamtbestandes ein. 
Der Zuwachs verringerte sich gegenüber dem Vorjahr trotz entsprechender Er-
höhung der Ausgaben für Anschaffungen. Obwohl die dritte Bibliothekarsstelle 
erst ab 1. Januar 1985 besetzt werden konnte, war es dem Bibliothekspersonal 
möglich, die laufend anfallenden Arbeiten zu bewältigen. Die Erschließungsarbeiten 
der Bibliotheksbestände erforderten jedoch die Einschaltung von freien Mitarbeitern, 
welche die einzelnen Arbeiten auf Werkvertragsbasis ausführten. Es waren dies 
neben den Katalogisierungsarbeiten die Überprüfung und Vervollständigung der 
Zeitschriften-Titelkartei, die abgeschlossen werden konnte, sowie die Überprüfung 
und Bereinigung des alphabetischen Katalogs (Stand der Arbeiten: zu 90fl/o ab-
geschlossen). 
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Vom vorgenannte n Gesamtzuwach s der Bibliothe k entfiele n 1087 Bibliotheks -
einheite n auf die im Eigentu m des C C stehende n Bestände . Hiervo n stamme n 710 
aus Ankäufen , 259 aus Geschenke n un d 118 aus dem Publikationstausch . Beim 
Zuwach s des CC-Bestande s handel t es sich um 631 Buchtite l un d 451 Periodika -
Einheiten . Di e laufend e Erhöhun g der Einkaufspreise , aber auch der Bindekoste n 
erforder n weiterhi n eine intensiv e Ausnutzun g aller Tauschmöglichkeite n un d neu e 
Initiative n bei der Verwertun g der Dubletten . 

Von den in der Bibliothe k laufen d eingehende n Periodik a bezieh t das C C selbst 
254 Titel , un d zwar 36 Jahrbücher , 204 Zeitschrifte n sowie 14 Zeitungen . Von den 
Jahrbücher n erscheine n 24 in deutscher , 9 in tschechische r un d 3 in englischer Sprache . 
Bei den Zeitschrifte n handel t es sich um 106 deutschsprachige , 77 tschechische , 16 
englische, je 2 italienisch e un d französisch e sowie 1 polnisch e Veröffentlichung . 8 
tschechische n Zeitunge n stehen 6 deutschsprachig e gegenüber . Di e vom C C laufend 
bezogene n Periodik a stamme n aus folgenden Herkunftsländern : 115 Bundesrepu -
blik Deutschland , 87 ČSSR , 15 USA, 9 Österreich , 9 DDR , 4 Italien , 3 Groß -
britannien , je 2 Pole n un d Kanada , je 1 Frankreich , Belgien, Schweiz, Schwede n 
un d Niederlande . 

Di e Bibliothe k besuchte n im Berichtsjah r 88 Wissenschaftler , 37 Studenten , 26 
Familienforscher , 28 Heimatkundler , 3 Journaliste n un d 1 Behördenvertreter . In 
der Mehrzah l der Fäll e betru g die Benutzungsdaue r meh r als eine Woche . Darübe r 
hinau s spielte die telefonisch e Auskunftserteilun g insbesonder e an Behörde n un d 
Nichtwissenschaftie r sowie die telefonisch e Auftragsentgegennahm e für die An-
fertigun g von Kopie n aus Bücher n eine nich t unerheblich e Rolle . Fü r die Biblio-
theksbenutze r wurde n 3773 Xerokopie n hergestellt . De n Besucher n der Bibliothek , 
von dene n 12 aus dem Ausland stammten , wurden , abgesehen von der im Lesesaal 
bereitstehenden , um 82 auf 1820 Bänd e ergänzte n Handbibliothek , insgesamt 
5380 Bibliothekseinheite n vorgelegt. 52 Bänd e wurde n über die Fernleih e an 
Bibliotheke n ausgeliehen . 

Auch die Aufgabe des Collegiu m Carolinum , die Forschunge n über die böhmi -
schen Lände r un d die ČSSR in der Bundesrepubli k Deutschlan d zu koordiniere n 
un d wissenschaftlich e Anregunge n aufzugreifen , hatt e wiederu m Erfolg: dies ge-
schah vor allem durc h regelmäßige Kontakt e mit fachverwandte n Wissenschaftler n 
des In - un d Auslands. 

Da s Collegiu m Carolinu m gehör t folgenden Vereinigunge n an : Arbeitsgemein -
schaft der Münchne r Osteuropa-Institute , Koordinationsausschu ß der bundesgeför -
derte n Osteuropaforschung , Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r historische r 
Forschungseinrichtumge n in der Bundesrepubli k Deutschland , Arbeitsgemeinschaf t 
Historische r Kommissione n un d landesgeschichtliche r Institute , Gesamtverei n der 
Deutsche n Geschichts - un d Altertumsvereine , Verband Bayerische r Geschichtsverein e 
un d Medävistenverband . Ein enger Kontak t der Zusammenarbei t besteh t ferner 
zum Osteuropa-Institu t München , zum Institu t für Ostrech t München , zum Süd-
ostinstitu t München , zur Historische n Kommissio n der Sudetenländer , zum Adal-
bert Stifter Verein, zur Ackermann-Gemeind e un d zur Seüger-Gemeinde . Da s 
Collegiu m Carolinu m steht mit 93 Forschungsinstitutione n des In - un d Auslandes 
im Publikationstausch . 



N A C H R U F A U F W A L T E R S C H L E S I N G E R 

Am 10. Juni 1984 ist Walter Schlesinger nach einem schweren Leiden entschlafen. 
Er war Mitglied des Collegium Carolinum, dem er wesentliche Hilfe leistete, als 
es darum ging, seinen Bestand durch Aufnahme in die Bayerische Akademie der 
Wissenschaften zu sichern. Er war ein großer deutscher Mediävist, Verfassungs-
und Landeshistoriker und beschäftigte sich vor allem mit dem mitteldeutschen Osten 
und dem deutschen Mitteleuropa. Geboren am 28. April 1908 im sächsischen 
Glauchau, war er ein Schüler des angesehenen Landes- und Siedlungshistorikers der 
Universität Leipzig Rudolf Kötzschke und fand schon vor 1945 die besondere 
Förderung Theodor Mayers, des damals führenden deutschen Mediävisten, dessen 
Verdienste um Verfassungs-, Wirtschafts- und Landesgeschichte international an-
erkannt waren. Im Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, den 
Theodor Mayer nach 1945 gründete und lange leitete, fand Walter Schlesinger ein 
breites und aufmerksames Forum, seine neuen Ideen zur „Entstehung der Landes-
herrschaft", zur frühen deutschen Verfassungsgeschichte und zur Entwicklung der 
mittelalterlichen deutschen Stadt vorzuzeigen und zu erörtern: Schlesinger promo-
vierte, habilitierte sich (1935, 1940) und lehrte von 1940—1945 an der Universität 
Leipzig. Der Schwerkriegsbeschädigte bekam erst 1954 einen Ruf an die F.U Berlin, 
ging 1960 an die Universität Frankfurt am Main und folgte 1964 einem Ruf an 
die Universität Marburg an der Lahn, wo er 1974 emeritiert wurde. Er war dazu 
noch Direktor des Landesamtes für geschichtliche Landeskunde und Leiter der 
Forschungsstelle für geschichtliche Landeskunde Mitteldeutschlands seit 1960; hier 
hat er sich größte Verdienste erworben. 

In der Deutung der ostdeutschen und ostmitteleuropäischen Geschichte, vor allem 
der ostdeutschen Kolonisation und der slawischen Stadtgründung hat Schlesinger 
neue Wege beschritten und unser Urteilen und Wissen von ideologisch-nationali-
stischer Überfremdung befreit. Zusammen mit seinem Freunde Herbert Ludat 
hat er neue Wege geschichtswissenschaftlichen Gesprächs zu den Polen und Tschechen 
aufgetan. 

Germanen, Franken, Deutsche waren die Themen seiner Forschung und Lehre. 
Er befreite nach Kötzschke und Th. Mayer die deutsche Verfassungsgeschichte aus 
der Zwangsjacke juristischer Begriffe und Normen; er hat mit anderen Landes-
geschichte aus lokaler und provinzieller Enge herausgeführt und sie zur Grund-
lagenwissenschaft der historischen Disziplin gemacht und die verschiedensten Nach-
barwissenschaften zu fruchtbarem Teamwork zusammengeführt. Mit Reserve trat 
Schlesinger den modernen Sozialwissenschaften gegenüber und stand auch der 
Strukturanalyse ferner als gut war. Geschichte war in seinem Verständnis auf 
Tatsachen begründetes Wissen um Dynamik, Leben, Bewegung, Geist, menschliches 
Tun, Freiheit. Walter Schlesinger ist ein bedeutender Wegbereiter deutscher und 
ostdeutscher Mediävistik und Landesgeschichte gewesen und hat ein neues Geschichts-
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bild vorbereiten geholfen mitten im Aufbruch und Umbruch geschichtlichen Denkens 
in Deutschland. Dieser unverwechselbare Sachse war eine gerade Persönlichkeit 
und ein freier Geist, der um Grenzen und Bindungen wußte und seiner Heimat 
treu war. 

München K a r l B o s l 



B U C H B E S P R E C H U N G E N 

Bosl, Karl: Europa im Aufbruch. Herrschaft, Gesellschaft, Kultur vom 10. bis 
zum 14. Jahrhundert. 

Verlag C. H. Beck, München 1980, 419 Seiten, DM 68,—. 

Der vorliegende Band faßt in einzigartiger Weise das Lebenswerk Karl Bosls 
zusammen, soweit es dem sogenannten Mittelalter galt. Es formuliert eine um-
fassende neue Sicht und belegt sie. Es ist zudem, aus der Weisheit des Rückblicks 
und der Synthese, immer wieder erhellt von prägnanter Begrifflichkeit und leitet 
dazu an, die Einsichten Bosls in das große System seiner Interpretationen einzu-
beziehen und in gehörigem Zusammenhang einleuchtend zu machen. 

„Mittelalter" ist für Bösl längst nur mehr als unentbehrlicher Notbehelf akzep-
tiert. Nach seiner eigenen Interpretation' ist das runde Jahrtausend eigentlicher 
europäischer Geschichte — nach einer längeren Vorlaufzeit von „fränkischer Spät-
antike" im Westen — gekennzeichnet durch zwei gewaltige Wandlungsprozesse: 
Einem (bei der rascheren Verbreitung von Forschungsergebnissen der Neuzeithi-
storiographie in den letzten Jahren wohl allgemein anerkannten) beschleunigten 
Veränderungsprozeß von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in unsere Zeit; und von 
einem älteren, in der Mediävistik seit Jahrzehnten diskutierten Veränderungs- und 
Wandlüngsprozeß zwischen dem 10. und dem 14. Jahrhundert, wie ihn Bosl fest-
legt, zu dessen Erkenntnis er im Laufe seiner Forschungen Erhebliches selber bei-
getragen hat und den er nun als „Aufbruch Europas" bezeichnet. Diesem Prozeß, 
genauer freilich noch seinen Ursprüngen, seiner Verflechtung im ganzen Kultur-
kreis, seiner prägenden Eigenart in „Gesellschaft und Kultur" gilt Bosls Buch. 

„Gesellschaft und Kultur": Auch dieser Doppelbegriff muß erläutert werden. 
Bosl versteht darunter eine Funktionseinheit nach verbreitetem angelsächsischem 
Sprachgebrauch, der das Kulturgefüge aus sozialer Interaktion herzuleiten bestrebt 
ist. In diesem Zusammenhang gewinnt Bosls Gesellschaftsbild zentrale Bedeutung 
für das rechte Verständnis eines jeden historischen Prozesses überhaupt. Es ist näm-
lich bestimmt vom Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft, von seiner 
Mobilität, Kommunikation, Uniformität oder Pluralität, von seiner Beziehungs-
dichte als Organisationsleistung. 

Ein solches mechanisch projizierbares Bezugssystem erhält dann allerdings erst 
durch inhaltliche Aussagen seine entscheidende Form und Farbe: Die gemeinschafts-
stiftende Funktion von Religiosität, im Sakralkönigtum etwa von ganz anderem 
Charakter als bei der Begründung von religiösem Individualismus; die Wirtschafts-
mcntalität der seit dem 12. Jahrhundert durch Rode- und Stadtfreibeiten auf ihre 
eigene Leistung verwiesenen Angehörigen der neuen bäuerlichen oder städtischen 
Mittelschichten; die Formierung des neueren Europa in sprachnational geprägten 
und prägenden Grundeinheiten mit besonderem Charakter: Italien wurde durch 
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seine Kommunalbewegung zum Ursprungsland des europäischen Aufbruchs, Frank-
reich durch die rationale Herrschaftsorganisation bei besonderer Ausprägung kom-
munikatorischer Intellektualität. Deutschland, in deutlicher Verspätung, schuf mit 
der multiplikativen Chance des Landesausbaus ein besonderes Modell von „freier 
Unfreiheit" aus Ministerialen, aus bürgerlichen und bäuerlichen Gemeindefreiheiten. 
Die seit Ranke klassische Dreiheit der Beobachtungsfelder ist ergänzt durch einen 
„Versuch" über das slawische Gesellschaftsmodell, das sich später an den euro-
päischen Gesellschaftsprozeß anschloß, ohne Lehenssystem, und doch in Umformung 
und Adaption seiner Grundstrukturen. 

Diese weitgespannte Übersicht von dem, was Bosl verständlichermaßen als 
„Gesellschaftsgeschichte" nicht mit Sozialgeschichte verwechselt wissen will, wird 
ergänzt durch den Ausblick auf „Individuen und Typen", hier gekennzeichnet durch 
eine Reihe von gesellschaftstypischen Rollen im neuen Gewand, wie der Frau, dem 
Vaganten, dem Kaufmann, um an solchen Beispielen den fundamentalen Wandel 
der „Aufbruchsgesellschaft" zu umreißen. Dabei ist manche Formulierung zu ein-
prägsamer Dichte geraten wie etwa jenes Urteil über Johannes von Salisbury: „Der 
erste Humanist, der englische Schüler des großen Pariser Professors Abaelard, 
stempelte den ersten Bürgerpapst Alexander III., auch einen Schüler Abaelards, 
zum Idealbild des einfachen ,pauper papa' = des armen Papstes. Der aber trieb 
die häretischen pauperes Christi des Jakob Waldes aus der Kirche hinaus" (S. 300). 

Mit der Trias von Arbeit, Emanzipation und Armut hat Bosl sehr eindringlich 
und für die Anwendung in der gesellschaftlichen Interpretation weittragend die 
Grundlagen einer mittelschichtigen Gesellschaft erfaßt, die sich nicht eindeutig auf 
einen Bereich der älteren Ordnung beschränken läßt, aber eben dadurch die neue 
Ordnung zugleich fundierend, verbindend, aber auch sprengend über die Jahrhun-
derte hin mitgestaltet. Mit vielen Schlaglichtern immer wieder den Übergang vom 
10. zum 12. Jahrhundert erfaßt zu haben, um Kernzeiten dieses Epochenwandels 
zu nennen, unter anderem einen solchen Wandel, „der die archaischen Menschen 
von der optischen Aufnahme der Wahrheit in Bildern zu geistigem Hören und zu 
Erregbarkeit durch die Form, zu Neugierde und Emotion fortriß" (S. 308 f.), ist 
das erregend Neue und das eigentliche Anliegen von Bosls mentalitätsgeschicht-
lichen Deutungen in aller Weite des Begriffs. Denselben Übergang in dem 
gewaltigen Umschwung einer gesellschaftlichen Entwicklung auf vielen ande-
ren Bahnen nach seinem semantischen Niederschlag aufgespürt, nach seiner funk-
tionalen Ordnung demonstriert und nach einem breiteren politischen Wirkungs-
gefüge interpretiert zu haben, ist überhaupt das Verdienst von Bosls Mittelalter-
forschungen. Durch Übersetzungen, durch das rezensorische Echo und die große inter-
nationale Vortragstätigkeit des Verfassers ist dieses Verdienst einer der wenigen 
wahrhaft europäischen Beiträge der deutschen Mediävistik in unserer Zeit geworden. 

Einhundert Seiten des Buches sind Literaturangaben gewidmet, die den ein-
drucksvollen Lesehorizont des Autors widerspiegeln, und einem umfangreichen 
Namens- und Sachregister von Erika Bosl, das die Benützung des Werkes gerade im 
Hinblick auf vergleichende Stellungnahmen leichter macht. 

Bochum F e r d i n a n d S e i b t 
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Vasold, Manfred: Frühling im Mittelalter. John Wiklif  und sein Jahrhundert. 

List-Verlag, Münche n 1984, 318 S., DM 36,—. 

De r Auto r ha t sich lange Jahr e mi t Wiklifs Philosophi e beschäftigt un d legt nu n 
auf dieser Grundlag e eine Biographi e vor, ausgeweitet auf „de n Mensche n un d 
seine Zeit" . Da s ist ein problematische s Unternehmen . Den n von Wiklifs Leben ist 
nu n einmal , trot z imme r wieder aufgenommene r Spekulationen , nich t so viel be-
kannt , als eine Biographie , selbst eine mittelalterliche , zur Grundlag e braucht . Da s 
Werk steht für den Mann , un d in diesem Zusammenhan g war es freilich am Platz , 
dieses Werk in den Rahme n seines Jahrhundert s zu stellen , eines englischen Jahr -
hunderts : In diesem Zusammenhan g ist dem Auto r vieles an Aussagen geglückt, 
andere s freilich läßt sich aus den englischen Lebensumstände n allein doch nich t be-
greifen. Nu r im Hinblic k auf das Papsttu m sind die englischen Grenze n mit einiger 
Anschaulichkei t überschritte n worden . Beziehunge n zu den Hussite n un d Luthe r sind 
einer knappe n Nachbemerkun g vorbehalten . Aber das ist wohl nich t eigentlich die 
Schwäch e des Buches ; viel wichtiger wäre es gewesen, der Auto r hätt e hier nich t 
Joh n Wiklif allein , freilich ein geistreicher , aber , wie er treffend sagt, letztlic h ein 
volksferner Gelehrter , vor Augen geführt , sonder n das ganze kritisch e englische 
Jahrhundert , ode r noch genauer , er hätt e am Beispiel Wiklifs den wahrhaf t Europ a 
erschütternde n Kritizismu s der Universitä t Oxford vor Augen geführt , die neben 
Pari s als die berühmtest e Theologenschul e galt, aber zur selben Zeit , ganz ander s als 
Paris , so tiefgründig e Kirchenkriti k in ihren Colleges groß werden ließ wie die von 
Wilhelm Occam , von dem sie sich bald trennte , aber auch die von Thoma s Bradwar -
dine , von Rober t Grossetest e zuvor un d von Richar d Fitzralp h danach , der letzter e 
ein unmittelbare r Lehre r Wiklifs. Oxford von etwa 1240 bis 1380 zu beschreibe n 
als ein großes Zentru m von Kirchenkriti k un d Reform , keineswegs — auch nich t 
im Sinn der Zei t — von Häresie , das bleibt noch eine große Aufgabe. Un d dabei 
diese einzigartige Universitä t des Spätmittelalter s nach ihre r Wirksamkei t auf das 
Festlan d zu kennzeichnen , mag schwer sein, gehör t aber letztlic h auch zu den Vor-
aussetzunge n der hussitische n Revolution . 

Da s vorliegend e Buch ha t aber immerhi n das Verdienst , eine verständliche , auch 
zur wissenschaftliche n Informatio n brauchbar e Einführun g in Wiklifs Denke n zu 
vermitteln . Un d das will, nach langem Schweigen in der deutsche n Literatur , dem 
nu r die Ostberline r Übersetzun g des Buches von Milosla v Kaňa k 1977 einige Ab-
hilfe schuf, auf jeden Fal l auch dankba r gewürdigt werden . 

Bochu m F e r d i n a n d S e i b t 

Rothe, Hans (Hrsg.): Die Hohenfurther Liederhandschrift (H 42) von 1410. 
Faksimileausgabe. Mit einleitenden Abhandlungen von L.  Vácha, F. Schäfer und 
G. Massenkeil. 

Böhlau Verlag, Köln-Wie n 1984, 440 S. (Baustein e zur Geschicht e der Literatu r bei den 
Slaven 21). 

Vorliegende r Band , dessen Herausgab e Historiker , Musikwissenschaftler , Sla-
wisten un d generel l die Mediäviste n begrüße n werden , mach t eine liturgische Hand -

10 
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schrift zugänglich , die zwar schon von der Forschun g erschlossen wurde , nie aber als 
Ganze s publizier t worden ist: die Hohenfurthe r Handschrif t Nr . 42 von 1410. Di e 
Ausgabe zeigt die Bedeutun g der Kulturprovin z des Böhmerwalde s im allgemeinen , 
sie künde t von der kulturelle n Ausstrahlun g des in seinem südliche n Teil gelegenen 
Kloster s (Stifterheimat ) im besonderen 1. Mehrer e Aufsätze bringen uns dieses ein-
zigartige Denkma l der Musikkultu r un d Literatu r Böhmen s näher : „De r Hohen -
furthe r Schreibe r Přibík " (Lumí r Vácha) , „Zu m Inhal t der Hohenfurthe r Hand -
schrift Nr . 42" (Fran z Schäfer) , „Zu r musikgeschichtliche n Bedeutun g der Hand -
schrift" (Günthe r Massenkeil) . Im Anschluß an die einführende n Beiträge folgt die 
Faksimilewiedergab e (S. 63 ff.) mit Farbtafel n (S. 433 ff.). Fü r den Literaturwissen -
schaftler sind besonder s die Zusammenfassun g der tschechische n Liede r — gegeben 
in Transkriptio n — un d deren Übersetzun g wichtig: „Předobře rozumiem tomu" 
(S. 39); „Tvorce milý" (S. 40); „Vstal jest buoh z mrtvých svú mocí" (S. 41); „Jezu 
Kriste, "štědrý kněze" (S. 43 ff.), „Otep myrry" (S. 46 f.); „Stalať sě jest věc divná" 
(S. 47 ff.), „Doroto, panno čistá" (S. 49 ff.) 2. Dami t wird das Buch nich t bloß für 
weitere Forschungen , sonder n auch für den akademische n Unterrich t nützlich . Di -
daktische n Zwecken kan n sogar die klare photomechanisch e Wiedergabe der Hs . 
dienstba r gemach t werden , nämlic h für paläographisdi e Übungen , in dene n die 
Eigenheite n der spätgotische n Schrift Böhmen s studier t werden  3. Hie r werden aber 
gerade dem Musikwissenschaftle r Grundlage n geboten , die seine Aufmerksamkei t 
fesseln dürften . Bietet doch die Hs . als bislang einzige Quell e eine größere Zah l 
mehrstimmige r Gesäng e böhmische r Provenienz . Vielleicht wird in diesem Zu -
sammenhan g auf der Basis der vorliegende n Editio n noch manch e Forschungslück e 
geschlossen werden könne n (Günthe r Massenkeil) . Insgesam t bereicher t uns das 
Werk in unsere n Kenntnisse n über die kulturell e Bedeutsamkei t eines der wichtig-
sten böhmische n Klöste r un d generel l über das geistige Leben , von dem der Böhmer -
wald geprägt war. 

1 Vgl. auch M a c h i l e k , F. : Reformorde n und Ordensreforme n in den böhmische n 
Länder n vom 10. bis 18. Jahrhundert . In : S e i b t , F. (Hrsg.) : Bohemi a sacra. Das 
Christentu m in Böhmen . 973—1973. Düsseldor f 1974, 63—80. — H l a v á č e k , L: 
Kirchen , Klöster und Bibliotheke n bis zum 17. Jahrhundert . E b e n d a 396—405. — 
B a u m a n n , W.: Die kulturell e Ausstrahlun g der böhmische n Klöster im Mittelalter . 
In : Arbeitstagun g des Institut s für Ostdt . Kirchen - und Kulturgeschicht e 1984. Vor-
tragsmanuskrip t (im Druck) . — Č e c h u r a , J. : Počátk y vyšebrodského kláštera 
[Die Anfänge des Klosters von Hohenfurth] . JčSbH 50 (1981) 4—16. 

2 B a u m a n n , W.: Die Literatu r des Mittelalter s in Böhmen . Deutsch-lateinisch-tsche -
chische Literatu r vom 10. bis zum 15. Jahrhundert . München-Wie n 1978, 55 ff. 

3 B i s c h o f f , B.: Paläographi e des römische n Altertum s und des abendländische n Mit -
telalters . Berlin 1979, 171. 

Regensbur g W i n f r i e d B a u m a n n 
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K e j f , Jiří: Husité. 

Verlag Panorama , Prag 1984, 269 S., Kčs 32,—. 

De r bekannt e Rechtshistorike r un d Hussitenspezialis t versprich t eine allgemein 
verständlich e Darstellung , die nich t alle Gesichtspunkt e der moderne n Hussiten -
forschun g berücksichtige n könne . Aber, so mein t er, eine Einführun g in die Struktu r 
der hussitische n Revolutio n habe auch in der Fachliteratu r bislang noch nicht s Ver-
gleichbares . 

Ma n kan n ihm diesen Anspruc h nu r bestätigen : das Buch verzichte t zwar auf 
Nachweis e im einzelnen , aber es ist mi t einer sorgfältigen Literaturauswahl , wenn 
auch im Hinblic k auf tschechisch e Leser, selbst für den Fachgelehrte n die beste Ein -
führun g in den Stan d der Forschung . De m Leser wird eine solide Umscha u aufgrun d 
strukturale r Einsichte n in die spätmittelalterlich e Gesellschaf t zuteil , mit klaren 
Aussagen zum Weg vom „goldene n Zeitalter " Karl s IV. über die religiöse Reform -
entwicklun g bis zur Revolutio n un d ihre Überleitun g in die Ständestaatlichkei t 
unte r dem „Hussitenkönig " Geor g von Podiebrad . Da s Buch bringt unte r diesen 
Voraussetzunge n aber keine chronologisch e Abfolge, sonder n eine Quellenübersicht , 
danac h Kapite l über den Mensche n in der mittelalterliche n Welt, die Morphologi e 
der Gesellschaft , die Formierun g der Revolutio n un d den Zerfal l des geistlichen 
Monopols . Es betrachte t unte r diesen strukturale n Voraussetzunge n die Ide e der 
Gerechtigkei t un d des Rechts , also das Kernstüc k der revolutionäre n Überlegen -
heit , letztlic h das Geset z Gotte s als höchst e moralisch e un d Rechtsnorm . Es erwägt 
die Entwicklun g einer neuen , eben einer revolutionäre n Kultu r mit ihre n Akzente n 
aus den Mittel n der Massenbeeinflussun g als neue n propagandistische n Wegen in 
Schrift un d Wort , in Lied un d Bild. Es betrachte t die Konsequenze n der hussitische n 
Revolutio n im Rahme n der europäische n Politi k un d prüf t im besondere n die hussi-
tische Rechtfertigun g des Krieges zur Verteidigun g der Revolution . Lipany , die 
Niederlag e der Radikale n im hussitische n Bruderkampf , bildet schließlich als eine 
große Analyse der Ereignisse einen chronologische n Schlußpunkt , freilich mit dem 
Ausblick auf die Entwicklun g des Hussitismu s in den folgenden Jahrzehnten . 

Di e Schilderun g der Zusammenhäng e verrä t imme r wieder den Rechtshistoriker . 
Diese r Aspekt war bisher bei Hussitengeschichte n selten , er bildet einen besondere n 
Gewin n der Darstellung . Freilic h hätt e er gelegentlich ohn e Schade n auch für den 
fachfremde n Leser noch vertieft werden können , namentlic h bei der Rechtfertigun g 
der hussitische n Selbstverteidigun g im Diskussionsforu m der Prage r Magiste r vom 
erlaubte n bis zum verpflichtenden , ja zum heiligen Krieg, weil mit dieser Dar -
stellun g ein Kernstüc k revolutionäre r Argumentatio n überhaup t angesproche n wird, 
das sich in spätere n Revolutione n ähnlic h wiederfinde n läßt . Di e Eigenar t der 
revolutionäre n Kriegführun g als der Praxi s aus diesem Entwicklungsgan g ist da-
gegen hinlänglic h deutlic h gemacht . 

Kejř bestreite t nicht , daß in seinem Buch manch e Gesichtspunkt e offen blieben . 
Dennoc h ist ihm ein anschauliche s Ganze s geraten . In seiner Arbeit steckt manch e 
Kriti k an der nationale n Hussitenlegende , wie sie in den letzte n Jahrzehnte n ent -
wickelt wurde , und viel Verständni s für das Menschlich e an der hussitische n Revo-

10* 
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lution. Sein Buch ist auch ein guter Beleg für die Überwindung ideologischer Ele-
mente durch kritische und kluge Interpretationen. Der Kenner der Literatur wird 
schließlich und endlich viele Konvergenzen in den Forschungen tschechischer und 
nichttschechischer Provenienz bemerken, ein Umstand, der bei aller möglichen Be-
hinderung der wissenschaftlichen Kontakte zu den besonderen Hoffnungen unserer 
Disziplin berechtigt. 

Bochum F e r d i n a n d S e i b t 

Stromer, Wolfgang von: Die Gründung der Baumwollindustrie in Mittel-
europa. Wirtschaftspolitik im Spätmittelalter. 

Anton Hiersemann Verlag, Stuttgart 1978, X + 235 S., DM 98,— (Monographien zur Ge-
schichte des Mittelalters 17). 

Die Arbeit des bekannten Erlanger Wirtschaftshistorikers bringt zwei bahn-
brechende Einsichten: Sie macht verständlich, wie sich das Barchentgewerbe, die 
Verarbeitung von Leinen und Baumwolle, um die Mitte des 14. Jahrhunderts in 
Süddeutschland verbreitete, und wie es die für die gesamte mittelalterliche Wirt-
schaft und ihren Fernhandel grundlegende Textilherstellung in einem entscheidenden 
Maß bereicherte und verstärkte. Sie erläutert aber zweitens auch wirtschaftspoli-
tische Entwicklungen, die für das gesamte 14. Jahrhundert in Mitteleuropa als kon-
stitutiv bezeichnet werden können. 

Von Stromer geht dabei mit Recht von der Bedeutung der Leichtindustrien, in 
seiner Begrifflichkeit, „insbesondere Baumwollweberei, als Auslöser industrieller 
Revolutionen" aus (S. 5). Was er in diesem Zusammenhang als „Textillandschaft" 
im späten Mittelalter erschließt, darf nicht nur den Anspruch der Vorbildlichkeit, 
sondern der grundlegenden Interpretation aufstellen. Es wird in Zukunft na-
mentlich für unsere Vorstellungen von Ausmaß, Umfang und Eigenart der spät-
mittelalterlichen Krise im wirtschaftlichen Bereich eine Rolle spielen. Es macht 
nämlich deutlich, was in anderem Zusammenhang auch schon für die Textilland-
schaft Oberitaliens konstatiert wurde, daß die spätmittelalterliche Krise im Wirt-
schaftsbereich nicht schlechthin Niedergang, sondern Umlagerung, Umschichtung und 
insofern also meinetwegen nach Stromer auch „industrielle Revolution" bedeutete, 
daß sie die Welt aus den Fugen geraten ließ, aber nicht geradewegs zu ihrem Ver-
fall, sondern zu Veränderungen, deren Konsequenzen den Zeitgenossen oft gar 
nicht einsichtig wurden. 

Unter dieser für die allgemeine Zeitdeutung so wichtigen Einsicht folgt der Ver-
fasser dann der Geschichte der Baumwollweberei im einzelnen. Auch dabei ist sein 
Vorgehen von exemplarischem Belang. Nach den mittelmeerischen Entstehungs-
zentren sieht er sich um, und danach nach dem Baumwollhandel in Deutschland in 
ersten Spuren, schließlich nach der Entstehung einzelner Werkstätten, ehe er die 
Entwicklung der Produktion im Großen ins Auge faßt. Dabei spielt auch die Ar-
beitsorganisation eine Rolle und ebenso die Erschließung neuer Absatzgebiete. Von 
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Stromer unterscheidet zwei Gründungswellen, eine erste, zögernde, 1363—1383, 
und eine zweite, besser dokumentierte, von 1407 bis 1435. In beiden Fällen läßt 
sich aber von einem Zusammenspiel zwischen Obrigkeit und Verlegern sprechen, 
von bewußter Förderung, von wirtschaftlicher Erschließung im weiten Rahmen des 
spätmittelalterlichen „Weltmarktes", nicht zuletzt durch die Konkurrenz an Quali-
tät. 

Das Buch ist aus dem zeitgenössischen Urkundenbestand geschöpft, der zu wirt-
schaftlichen Vorgängen, Unternehmensgründungen und Arbeitsverträgen Bezug hat, 
aus Einsichten in die Organisation und Technik des Arbeitsvorganges und, im großen 
Bogen darüber gespannt, aus wirtschaftspolitischen Erwägungen, wie sie der Ver-
fasser an der luxemburgischen Politik auch früher schon erschlossen und verfolgt 
hatte. Eine Anzahl von Urkundenbeilagen führt in die Probleme der Diplomatik 
von Wirtschaftsurkunden ein. 

Bochum F e r d i n a n d S e i b t 

Monarchie oder Ständestaat. Der Böhmische Aufstand von 1618. Quellen und 
wissenschaftliche Diskussion. Zusammengestellt von Klaus G e r t e i s. 

Auenthal Verlag, Trier 1983, 85 S. (Wissenschaftlich-didaktische Arbeitshefte zur Geschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit). 

In älteren Geschichtswerken wurde der Ausbruch des Böhmischen „Aufstands" 
von 1618, und damit aufs engste verbunden die Vorgänge um den Prager Fenster-
sturz, stellenweise allzusehr mit den Folgen der religiösen Auseinandersetzungen 
dieser Zeit primär in Verbindung gebracht und auf religiöse Faktoren eingeschränkt. 
Die neuere Forschung hat indes ein Bündel von verschiedensten Strukturelementen 
politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, kultureller und religiöser Art trans-
parent gemacht und ebenso den Zusammenhang der böhmischen „Ereignisse" mit 
gesamteuropäischen Entwicklungstendenzen herausgestellt. Die vorliegende Zusam-
menstellung von bedeutsamen, in verschiedenen Werken gedruckten Quellen und 
historiographischen Aussagen (in Auswahl und teilweise gekürzt) will in diesem 
letztgenannten Sinn ein Beitrag zur Erhellung dieser konfliktgeladenen Epoche sein, 
welche das Antlitz Europas durch die folgenden dreißigjährigen kriegerischen Aus-
einandersetzungen nachhaltig prägte. 

Schwerpunkte der von Klaus Gerteis besorgten Quellenauswahl bilden die Stände-
frage (der Böhmische Majestätsbrief von 1609, Vergleich zwischen den böhmischen 
Ständen 1609, die böhmische Confoederationsakte 1619, die Verneuerte Landes-
ordnung von 1627, die Böhmische geheimbe Cantzley 1624, Verzeichnis der böh-
mischen Exulanten 1640), ferner die religiöse Frage (Apologia der böhmischen 
Stände 1618, „Hussitenglock" 1618), die Reichspolitik und internationale Bezie-
hungen (Pfalz und Böhmen 1608, Spanien und Österreich 1617, England und 
Spanien 1618, Pfalz und England 1619, Österreich und Bayern 1619—1621, Rom 
und das Reich 1621, Spanien). Etwaige Textvarianten verschiedener Editionen 
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sind im Anmerkungsappara t angegeben . Auszüge aus den Werken von Han s Sturm -
berger, S. H . Steinberg , Josef Polišensk ý un d Mirosla v Hroch/Jose f Petrá ň so-
wie eine ^tewdWbibliographi e von Quelle n un d Literatu r (welche leider weder 
nach Erscheinungsjah r noch alphabetisc h geordne t ist) ergänze n die Quellentexte . 

Köln L u d w i g H ü t t l 

G r uli ch , Rudolf: Der Beitrag der böhmischen Länder zur Weltmission des 
17. und 18. Jahrhunderts. 

Institu t für Kirchengeschicht e von Böhmen-Mähren-Schlesie n e.V., Königstein/Ts . 1981, 
230 S. (Veröffentlichunge n des Institut s für Kirchengeschicht e von Böhmen-Mähren-Schle -
sien e. V. N F 7). 

Di e Tätigkei t christliche r Missionar e vergangene r Jahrhundert e in außereuro -
päische n Missionsländer n wurde im Zusammenhan g der im Laufe des 20. Jahr -
hundert s erfolgten Entkolonisierung , der Imperialismusdiskussion , welche die Mis-
sion weithin als Teil der Kolonisierun g un d Unterjochun g fremde r Völker begriff, 
un d im innerkirchliche n Rau m durc h die Erneuerungsbewegungen , welche das Zweit e 
Vatikanisch e Konzi l eingeleite t hat , zunehmen d kritisch gewürdigt un d teilweise 
auch sehr negati v betrachtet . Gerad e die jungen Kirche n ehemalige r Missionslände r 
sehen diese Epoch e ihre r Geschicht e aufgrun d eines neu erwachte n Selbstbewußtsein s 
mi t kritische r Distanz . Auch im innerkirchliche n Rau m ist ma n sich dieser Proble -
mati k bewußt geworden un d gesteht objektiv im Lauf der Geschicht e gemacht e 
Fehle r ein, die, wie etwa die Ablehnun g der Akkomodationsbestrebunge n jesuiti-
scher Missionar e in China , sogar zum Untergan g einst blühende r Missionsgebiet e 
geführt haben . So soll es in Chin a im 18. Jahrhunder t eine Millio n Christe n gege-
ben haben . D a jede historisch e Analyse zunächs t einma l den Mensche n aus seiner 
Zei t un d in seiner Zei t betrachte n muß , ehe sie zu einer Beurteilun g einer Epoch e im 
Zusammenhan g übergeordnete r Strukturelement e fortschreite n kann , ha t die mo -
dern e Missionsforschun g weithin bereit s zu einer „werturteilsfreien " Diskussion 
(im Sinn e Ma x Webers) gefunden — dies auch im Hinblic k auf die christlich e 
Mission vergangene r Jahrhunderte . Ein Beispiel dafür biete t die vorliegend e Habi -
litationsschrift , die an Han d des Beitrags der böhmische n Missionar e des 17. un d 

18. Jahrhundert s zur christliche n Weltmission vorurteilslo s Stärke n un d Schwächen , 
hervorragend e menschlich e Leistunge n un d ethisch-sittliche s Engagemen t im Diens t 
der Kirche , aber auch die Tragik des Scheitern s aufzuzeigen vermag. Politisch e 
Differenze n zwischen Spanie n un d Portuga l trugen dazu ebenso bei wie die primä r 
von beiden Länder n betrieben e Auflösung des Jesuitenorden s im Jah r 1773. 

Seit der Gründun g der einzelne n Ordensprovinze n in den historische n Länder n 
des Königreich s Böhme n waren Männer , die aus ganz Europ a stammten , in den 
dortige n Klöster n tätig . Sie waren teilweise erst im Erwachsenenalte r als Ordens -
leute un d Prieste r nach Böhme n bzw. Mähre n gekomme n (da nach der Annektierun g 
Schlesien s durc h Friedric h den Große n eigene Ordensprovinze n für Jesuite n un d 
Franziskane r geschaffen wurden , ha t der Verfasser dieses Gebie t aus seinen Erörte -
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runge n ausgeklammert) , teils schon als Jugendlich e in Noviziat e un d Klöste r ein-
getreten . De r Verfasser beschränk t sich auf die in den historische n Länder n Gebo -
rene n bzw. auf die dor t aufgewachsene n Laienbrüde r un d Ordensgeistliche n un d 
arbeite t am Beispiel der sog. Heiden - un d Mohammedanermissio n den rech t 
beachtliche n Antei l böhmische r Missionar e heraus , un d zwar im weitesten Sinn 
christliche r Mission , zu der auch die protestantische n mährische n Brüde r gehören . 
Di e Tatsache , daß die katholische n böhmisch-mährische n Ordensprovinze n Ordens -
angehörig e für die Mission freistellen konnten , setzte die Konsolidierun g der ka-
tholische n Refor m un d Gegenreformatio n voraus. Es bewarben sich forta n weit 
meh r „Indipetae " („Indienfahrer") , als tatsächlic h vom in Ro m residierende n 
Jesuitengenera l freigestellt werden konnten . 

Grundlag e der differenzierte n Darstellun g Grulich s bilden nebe n heut e oft nu r 
noch schwer erhältliche n zeitgenössische n Drucke n zahlreich e Archivmaterialien , die 
sich in Ro m (Archivio della Congregazion e della Propagand a Fede ; Archiv der 
Gregoriana ; Archivům Romanů m O. Carm . Disc ; Archivům Romanů m S. J. ; Bi-
bliotec a Nazionale) , in Wien (Archiv der Provinci a Austriae S. J. ; österreichische s 
Staatsarchiv) , in Münche n (Archiv der Oberdeutsche n Provin z S. J. ; Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv) , in Köln (Archiv der Niederdeutsche n Provin z S. J.) , in Dillinge n 
(Fuggerarchiv) , in Pra g (Archiv der Prage r Burg; Staatliche s Zentralarchiv ) un d 
Brun n (Mährische s Landesarchiv) , soweit zugänglich , befinden . Dadurc h konnt e eine 
Füll e wertvoller , bisher unbekannte r Materialie n erschlossen un d verarbeite t wer-
den . 

De n Hauptantei l an der Weltmission des 17. un d 18 Jahrhunderts , soweit dara n 
böhmisch e un d mährisch e Ordensangehörig e beteiligt waren , stellen die Jesuite n 
un d Franziskaner . Danebe n wirkten aber auch Theatiner , Karmelite r un d Serviten . 
De r Verfasser biete t grundsätzlich e Darlegunge n über die Bedeutun g der genannte n 
Orde n im Rahme n der christliche n Weltmission , die nach Mk . 16, 15 (postmarki -
nisch) ; Joh . 20, 21; Apg. 1, 8 zum Wesen des Christentum s überhaup t zählt , un d 
bringt jeweils einen Abriß über die Entdeckun g un d Missionsgeschicht e jener Län -
der, in dene n die Ordensmitgliede r täti g waren . Anschließen d werden die einzelne n 
Missionar e in Kurzbiographie n vorgestellt. Ein e Füll e von Date n un d Fakte n über 
Leben un d Wirken dieser Persönlichkeiten , soweit sie heut e noch faßbar sind, wird 
vor dem Leser ausgebreitet . Auch die hinterlassene n Werke bzw. Briefe un d 
Schrifte n werden angeführt . Es handel t sich um böhmisch e Jesuite n in Mexiko , in 
der Provin z Quito , in Peru , Chile , Paraguay , Paracuaria , Neugranada , auf den 
Philippinen , in Brasilien , Vorderindien , Chin a un d Hinterindien . Aus Böhme n un d 
Mähre n stammend e Franziskanermissionar e waren in Ägypten un d Äthiopien , 
im Heilige n Land , in der Türke i un d in Chin a tätig . Di e Bedeutun g dieser Missionar e 
geht allein schon aus den Zahlenverhältnisse n hervor . So stellten z. B. in Mexiko 
von 95 namentlic h erfaßbare n deutsche n Jesuite n die Böhme n mit 30 Persone n fast 
ein Drittel , ebenso auf den Philippine n mi t 20 von 63 Missionaren . Zu ihne n zähle n 
auch Missionsober e un d zwei Märtyrer . Di e böhmische n un d mährische n Missionar e 
trugen zur Verbreitun g der in ihre r Heima t übliche n Verehrun g des hl. Johanne s 
Nepomu k in den Missione n bei; sie propagierte n den Brauc h der Weihnachtskrippe ; 
sie waren als Forscher , Entdecker , Kartographen , Historiographen , Völkerkundler , 
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Sprachforscher, Philologen, Buchdrucker, Architekten, Maler, Kunsthandwerker, 
Musiker und Apotheker tätig. Diesen Bereichen ist ein eigener umfangreicher Ab-
schnitt gewidmet. Eine Übersicht über die böhmischen Missionare des 17. und 
18. Jahrhunderts, welche Errata früherer Werke korrigiert, sowie Quellenauszüge, 
Karten, Abbildungen, Bibliographie und Register beschließen das Werk. 

Köln L u d w i g H ü t t l 

Zinzendorf, Nikolaus Ludwig v.: Materialien und Dokumente. Hrsg. v. 
Erich Beyreuther, Gerhard Meyer und Amedeo Molnár. Reihe 1 Bd. 1—4, Ergbd. 2; 
Reihe 3 Bd. 1—3. 

Georg Olms-Verlag, Hildesheim-New York 1971—1981. 

Der bekannte Reprint-Verlag hat sich hier einer umfangreichen und auf den 
ersten Blick verwirrenden Aufgabe angenommen. Unter dem Sammeltitel erschei-
nen Nachdrucke aus dem Reformationszeitalter und aus unserem Jahrhundert mit 
lateinischen und deutschen Quellen und Materialien zur Geschichte der böhmischen 
Reformation, hier in einen Zusammenhang gefaßt vom Aufbruch im 14. Jahr-
hundert über die Schriften von Jan Hus und seiner Kollegen zu den Utraquisten 
und den Böhmischen Brüdern, an deren Tradition der Graf Nikolaus Ludwig von 
Zinzendorf im 18. Jahrhundert bei seiner Gemeindegründung in Herrnhut an-
knüpfte. Insofern ist der Titel einer Reihe 1 „Quellen und Darstellungen zur 
Geschichte der Böhmischen Brüder-Unität", herausgegeben von Amedeo Molnár, 
nicht unmißverständlich. Denn die Geschichte der Brüder-Unität beginnt in der 
Mitte des 15. Jahrhunderts. Zu ihren Vorläufern zählten die Brüder aber nicht nur 
Johannes Hus, sondern auch Matthias von Janov, der im ersten Band dieser ersten 
Reihe mit dem Titel „Opera" vertreten ist. Aber auch das wiederum ist nicht 
recht korrekt. Denn was hier vorliegt, gehört als Nachdruck von 1524 an den 
Anfang der reformatorischen Selbstdarstellung, mit welcher bekanntlich eine neue 
Epoche der Kirchengeschichte begann, und sollte als Quellenedition den Zeit-
genossen die gerechte Sache Martin Luthers deutlich machen. Es ist ein Glied jener 
Kette, welche die böhmischen Hussiten mit den deutschen Protestanten verband, 
wodurch die letzteren ihre gute Sache auch als eine schon alte Sache rechtfertigten, 
die böhmischen Hussiten des 16. Jahrhunderts aber, namentlich die Brüder-Union, 
in Wittenberg Beistand und auch Ausbildung für ihre Priester suchten. Was Otto 
Brunfels also 1524/25 edierte, diente der protestantischen Rechtfertigung und er-
schien zunächst unter dem Namen des Johannes Hus. Erst die neue Forschung hat 
herausgefunden, daß es sich, wie die Einleitung von Werner-Friedrich-Aloys Jakobs-
meier sachkundig erläutert, nicht um Hussens Schriften handelte, allerdings nun 
eben auch nicht ohne weiteres um den hier auf dem Titelblatt genannten Matthias 
von Janov. Ein Teil der Edition von 1524 bringt unter dem Namen Hussens hier 
vielmehr eine Kompilation mehrerer Autoren. Auch nach der modernen Edition 
des Hauptwerkes Janovs in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts ist der von 
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Brunfels im Reformationszeitalter zusammengetragene Text von besonderem Wert 
für die Forschung. 

Das läßt sich auch vom nächsten Band der Reihe sagen. Er bringt, in besonders 
gelungenem Faksimile, das erste gedruckte Buch von Johannes Hus. Es handelt 
sich dabei zugleich um die erste Übersetzung von Schriften Hussens ins Deutsche, 
ins Niederdeutsche genauer, um 1480 bei Jakob Snell in Lübeck erschienen. Hussens 
Schriften vom „Dreigeflochtenen Strick" und von der „Auslegung des Glaubens", 
tschechisch verbreitet, zählen zur Volkspastorale seiner Zeit. Ihre besondere Note 
erhalten sie von Hussens Wiklifismus, und nun aber, in der niederdeutschen Ver-
sion, nach Hinweisen in der Einleitung von Amedeo Molnár, durch gewisse Ver-
änderungen waldensischen Ursprungs. Das macht klar, daß man Hus für nieder-
deutsche Waldenser übersetzte, die um diese Zeit auch unmittelbare Kontakte zu 
den böhmischen Hussiten pflegten und Böhmen als Zufluchtsstätte betrachteten. 
Der Übersetzer, Magister Johann von Lübeck, wirkte fünfunddreißig Jahre als 
theologischer Lehrer an der Prager Universität. 

Es folgen die Bekenntnisse der böhmischen Brüder aus dem 16. Jahrhundert, die 
Brüdergeschichte des Jan Amos Comenius und ihre Kirchenordnung in deutscher 
Sprache nach einem Druck von 1739 und als Ergänzungsband der Hussitenkrieg 
von Zacharias Theobald (vgl. BohZ 24/2 <1983». 

Die dritte Reihe der Edition bringt einen Neudruck der Zeitschrift für Brüder-
geschichte. Diese inzwischen seltene Publikation liegt jetzt also vom 1. bis zum 
14. Jahrgang wieder vor (1907—1920). Allerdings wünschte man sich auch hier 
eine leichtere Orientierungsmöglichkeit. Davon abgesehen, gelten die vierzehn 
Jahrgänge mit Recht als Fundgrube für die Kirchengeschichte, namentlich die 
protestantische. 

Vom unmittelbaren Quellenwert abgesehen, sind die vorliegenden Bände ein 
sehr wichtiger Beweis für das stets rege deutsche Interesse an der böhmischen 
Reformation. Dieses Interesse hat Geschichte: wurden doch Schriften von Johannes 
Hus nicht nur um 1480 zum ersten Mal eben gerade in Deutschland gedruckt, son-
dern — merkwürdig bei der großen Tradition der tschechischen Husforschung — 
seine lateinischen Werke liegen bis heute vollständig ebenfalls nur in einer deutschen 
Ausgabe von 1750 vor. Daß die Brüdergeschichte im übrigen eng mit der deutschen 
Forschung verknüpft ist, beweist nicht nur der instruktive Überblick von Gerhard 
Meyer über das Geschichtsbewußtsein des Herrnhutertums im 19. und 20. Jahr-
hundert im Band 1 der vorliegenden Edition. 

Bochum F e r d i n a n d S e i b t 

Mácha, Karel Hynek: Máj. Zweisprachige Ausgabe. Übersetzungen von Otto 
F. Babler und Walter Schamschula. 

Böhlau, Köln-Wien 1983, 132 S. (Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland 
zur Förderung der Slawischen Studien 6). 

Hier ist — man darf es mit Fug und Recht unterstreichen — ein nicht alltägliches 
Buch zustande gekommen, das uns die Möglichkeit bietet, eine der berühmtesten 
slawischen Dichtungen in zwei Übersetzungen kompetenter Tradenten aufzuneh-
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men . Zu m einen handel t es sich um den übersetzerische n Versuch, der von dem in 
Olmüt z lebende n betagte n Ott o F . Babler stammt . Zu m ander n wird ein Text 
geboten , der von Walter Schamschul a (ehemal s Lehre r der slawischen Philolo -
gie an der Universitä t Bamberg ) kommt . Origina l un d Übersetzunge n werden 
ergänz t durc h eine vorzügliche Auswahlbibliographi e zu Mách a (betreu t von 
Fran z Schäfer ) un d einen Essay von Oldřic h Králík . Lesenswert ist hier vor 
allem ein Nachwort , das Walter Schamschul a beigesteuer t hat , der auch sonst nich t 
nu r in der Fachwel t als Vermittle r tschechische r Literatu r bekann t geworden ist. 
E r äußer t in diesem Zusammenhan g das, was wir als „Werkstattgedanken " be-
zeichne n würde n un d was angesicht s des Unternehmen s unser e Aufmerksamkei t 
verdien t (S. 119 ff.). Seine „Gedanke n beim Übersetze n des ,Máj ' " geben Einblic k 
in die besondere n Probleme , die das Werk für eine Rezeptio n in eine ander e Sprach e 
bedeutet . Vieles ha t Schamschul a dabe i nu r kurz angedeutet . Di e Konzentratio n 
auf das Allerwesentlichst e (Jambus , Alliteration , Klangstruktur , Begriffs-  un d 
Wortwah l usw.) schloß ausführlicher e Stellungnahme n zu übersetzungswissenscbaft -
lichen Probleme n aus. Dami t will Schamschul a wohl indirek t den sprachenkundige n 
Leser dazu auffordern , selber einen Übersetzungsvergleic h durchzuführen . 

U m nu n einen solchen zu erstellen , müßte n die Texte Übersetzungseinhei t für 
Übersetzungseinhei t miteinande r verglichen werden . Als Grundlag e könnten-dabe i 
Einzelworte , Syntagmen , Sätze , Verse, Verspaare , Strophe n usw. diene n *. Solche 
Arbeit käm e einem gesonderte n wissenschaftliche n Unternehme n gleich un d kan n 
hier nich t geleistet werden . Wie reizvoll aber eine Gegenüberstellun g ist, soll die 
Zitierun g der unvergeßliche n Eingangsverse des Poem s zeigen. Mácha s Origina l 
hebt an mit : > B y l p o z d f d v d n _  p y v n i ^ •  _ 

večerní máj — byl lásky čas." (S. 6; V. 1—2) 

Hie r schließt sich Ott o F . Babler dem Origina l insofern an , als er meh r die 
Einzelmoment e herausheb t un d nich t die Kohären z des Ganze n (auc h mit dem 
Folgenden ) betont . Somi t wirken die Einheite n irgendwie isoliert , ohn e Zusammen -

a n ^ - „Ein Abend spät — der erste Mai — 
ein Abendmai — der Liebe Zeit" (S. 7) 

Hie r konnt e auch nich t das Tempu s („byl") nachempfunde n werden . Fü r „večer" 
biete t er das deutsch e Wort „Abend". 

Ander s wirkt nu n Schamschula s Vorschlag: Sein Angebot ist flüssiger un d kohä -
renter . Di e Zeitangabe n werden durc h die Vorschaltun g von „zur" unselbstän -
diger. Sie erscheine n dami t eingebunde n in das Vorwärtsdrängend e der Verse. 
Konsequenterweis e mu ß der Übersetze r hier dem „ersten Mai" den Vorzug des 
Nominativ s nehme n un d ihn in den Geniti v rücken : 

„Zur späten Stund'  —des ersten Mai — 
Zur Maiennacht  — der Liebe Zeit —" (S. 83) 

Dami t ist alles offen, wir erwarte n Fortsetzung , verweilen nich t bei den Zeit -
angaben , die mi t dem ersten Ma i un d seiner Nach t verknüpf t sind. De r Leser eilt 

1 K o l l e r , W.: Einführun g in die Übersetzungswissenschaft . Heidelber g 1979, S. 134 ff. 
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leichten Fußes zu den nächsten Versen, die den Taubenruf und das Liebesleid zum 
Gegenstand haben. Das flüssige Dahingleiten beherrscht Schamschulas Darbietung 
von der ersten Zeile an. Was nun die Lexik betrifft, so verzichtet der Übersetzer 
grundsätzlich auf den „Abend", wie wir ihn hier erwarten würden. Dafür bietet 
er — Varianz im Ausdruck erstrebend — „Stund'" und „Nacht" an. Es zeigt 
sich, daß wir damit schon zur Übersetzungswertung gelangen, zur Interpretation, 
der die Tradenten ihre Vorlage unterzogen haben. Um hier allerdings zu ein-
deutigen Ergebnissen zu gelangen, bedürfte es einer detaillierten Analyse. An 
dieser Stelle sei nur soviel gesagt, daß die Übersetzer innerhalb der Grenzen, die 
ihnen von der Vorlage her gesetzt sind, doch über eine gewisse Bandbreite an 
Übertragungsmöglichkeiten verfügen. Somit gelangte in beiden Fällen — sowohl 
bei Babler als auch bei Schamschula — durchaus das Schöpferische zum Durch-
bruch. 

Regensburg W i n f r i e d B a u m a n n 

Cohen, Gary B.: The Politics of Ethnic Survival: Germans in Prague 1861— 
1914. 

Princeton University Press, Princeton/New Jersey 1981, XVI + 344 S. 

Schon die Zeitgenossen und erst recht die Historiker Ostmitteleuropas widmeten 
stets mehr Aufmerksamkeit dem Aufstieg der tschechischen Bevölkerung in Böh-
men als dem Niedergang der deutschen: diese Annahme scheint Gary B. Cohen 
bei der Wahl seines Themas zu seiner umfang- wie informationsreichen Unter-
suchung motiviert zu haben. Schaut man sich den deutschsprachigen Literaturmarkt 
auf dem Gebiet der Bohemistik an, so mag man meinen, Cohens Annahme sei 
nicht gerechtfertigt. Die unermüdliche Bemühung um die Pflege ihrer eigenen 
Vergangenheit scheint die vorwiegend sudetendeutschen Autoren immer wieder 
zur Beschäftigung mit deutscher Thematik anzuregen; doch auch in solchen Ar-
beiten steht viel mehr die deutsch-tschechische Auseinandersetzung im Mittelpunkt, 
als daß man sich mit neueren Fragestellungen an die deutsch-böhmische Vergangen-
heit selbst wenden würde. Die nicht-deutschsprachige Bohemistik trägt dagegen 
heute sicherlich weitgehend zu einer Gleichsetzung der böhmischen mit der tsche-
chischen Geschichte bei. 

Wie so oft, scheint auch hier die bekannte Tendenz zu wirken, in der die „Sie-
ger" der historischen Auseinandersetzungen zu den eigentlichen Schöpfern der 
Geschichte gemacht werden, unabhängig davon, ob vielleicht gerade die Besiegten 
durch ihre Schwächen ausschlaggebend zu den Siegen beigetragen haben. Es ist er-
staunlich, daß es gerade der Amerikaner Cohen ist, der einen in diesen Sinn seltenen 
Beitrag vorlegt. Im Unterschied zur gängigen Geschichtsschreibung fangen Cohens 
Überlegungen zum allmählichen Zerfall der Habsburger Monarchie nicht bei der 
Nationalitätenproblematik an. Er bringt den Begriff der „ethnicity" als Bezeich-
nung für kulturelle und soziale Identifikation einzelner, meist als „national" 
bezeichneter Gruppen in die Diskussion. Dies ermöglicht es ihm, zur Klärung der 
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geläufigen, aber verschwommenen Unterscheidung zwischen ethnischem Nationali-
tätenverständnis vorwiegend ost- und mitteleuropäischer Prägung und dem politi-
schen Nationsverständnis Westeuropas beizutragen. Die „Ethnizität" als eines 
der sozialen Merkmale einzelner oder Gruppen tritt dann als eine Variable der 
zahlreichen Komponenten im nationalen Formierungsprozeß auf, der als eine 
komplexe sozial-politische Entwicklung analysiert werden kann. Ethnische und 
politische Nationalität können in dieser Weise klar voneinander unterschieden 
und gleichzeitig in ihrer wechselseitigen Beziehung detailliert erforscht werden. 
Dabei treten Fragen der Wechselwirkungen zwischen ethnischen, wirtschaftlichen, 
sozialen, religiösen und machtpolitischen Loyalitäten und Interessen in den Vor-
dergrund und ermöglichen eine differenziertere Analyse der entscheidenden politi-
schen Entwicklungen, als es je die allein an Nationalitätenproblematik orientierte 
Forschung erlaubt. 

Auf diesem Wege entfernt sich Cohen von der traditionellen Problematik, um 
gerade für sie einen neuen wertvollen Gesichtspunkt zu erschließen. Cohens An-
satz erkennt die Prager Deutschen als eine Gruppe, die sich durch spezifische Züge 
im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich von der umgebenden Bevölke-
rung unterschied. Das „Deutsche" als Merkmal dieser Gruppe ist nur insofern 
wichtig, als es die spezifischen, mit ihm zusammengefaßten Merkmale und ihre 
Wechselbeziehungen mit anderen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politi-
schen Rollen seines Trägers herauszuarbeiten erlaubt. Haben sich etwa die Prager 
Deutschen als soziale und politische Elite der Stadt verstanden und entsprechende 
Ziele gegenüber neuen Tendenzen verteidigt, so konnten sie nicht anders, als in Kon-
flikt mit später sich formierenden deutschen Gruppierungen zu geraten oder gar 
einen häufigen Nationalitätenwechsel von Deutschen zu Tschechen dort zu för-
dern, wo durch neue wirtschaftlich-soziale Entwicklungen die einmal existierende 
Kohärenz der Deutschen in Prag aufgelöst wurde. Das Deutschtum der Prager 
Deutschen erscheint in dieser Analyse nicht als ein passives und statisches Element, 
sondern es wird in Cohens Untersuchung zu einem dynamisch wirkenden Ent-
wicklungsfaktor der Prager Geschichte, der in seinem Untergang genauso diese 
Geschichte mitgestaltet hat wie zu Zeiten seines höchsten Glanzes. 

In einem ausführlichen historischen Kontext baute Cohen sein Buch auf einem 
umfangreichen statistischen und archivalischen Material unter Hinzuziehung von 
wissenschaftlicher wie auch belletristischer und Memoirenliteratur auf, wie es sein 
rund dreißig Seiten umfassendes Quellenverzeichnis aufweist. Gerade der subtile 
methodische Ansatzpunkt ermöglicht es ihm, die Gründe und Entwicklungen auf-
zuzeigen, durch welche Prag zwar zur Hauptstadt der Tschechen, aber nicht auch 
der Deutschen in den böhmischen Ländern geworden ist. Schon die Überschriften der 
einzelnen Kapitel des Buches deuten auf seine zentralen Aussagen hin: Die Ent-
stehung der deutschen Gemeinschaft 1861—1879, Die Verteidigung der liberalen 
Gemeinschaft, Die deutschen unteren Schichten 1883—1897 und der Verfall der 
liberalen Gesellschaft 1897—1914. 

Im einzelnen zeigt Cohen, wie sich die Formierung der Prager Deutschen als einer 
eigenständigen sozialen und politischen Gruppe in Reaktion auf die neuen Forde-
rungen gegen die etablierten oberen Schichten der Stadt von Seiten des aufsteigenden 
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tschechischen Bürgertums nach 1848 vollzog. „It did not spring from vague 
memories of a prior separate communal existence nor from some shared primordial 
attachment to distinctive populär customs, lineage, or home territory" argumen-
tiert Cohen und weist die engen Verbindungen und Gemeinsamkeiten zwischen 
den Tschechen und Deutschen in Prag nach, die sogar dann noch im privaten Bereich 
weiterbestanden, als im öffentlichen Leben freundliche Kommunikation kaum mehr 
stattfand. Nicht die an sich bestehenden „nationalen Spannungen", sondern gesell-
schaftliche Auseinandersetzungen um politische Macht, Sozialstatus und wirtschaft-
liche Vorteile sollen laut Cohen am Anfang der deutsch-tschechischen „National-
konflikte" in Prag gestanden haben, wofür neben den Privatbeziehungen auch die 
lang andauernde politische Gemeinsamkeit in Grundfragen, nämlich in der Unter-
stützung der liberalisierenden Reformtendenzen durch sowohl die Prager deutschen 
als auch tschechischen führenden Gruppierungen spricht. Als eine primär durch 
soziale, politische und wirtschaftspolitische Ziele abgegrenzte Gruppe sahen sich 
die Prager Deutschen der übrigen deutschböhmischen Bevölkerung gegenüber mit 
ähnlichen Problemen konfrontiert, wie in ihrer Auseinandersetzung mit den Tsche-
chen: „One might expect a common ethnic identity to unite members of a 
beleaguered minority, but ironically in Prague conflicting notions of German 
identity worked to divide Germans from each other at the end of the nineteenth 
Century. Various groups had their own concepts of German ethnicity which they 
used to combat others who had divergent ideological and class outlooks." In 
seiner Darstellung solcher „inner-deutschen" Konflikte illustriert Cohen eindrucks-
voll, wie sehr die in den Auseinandersetzungen mit den Tschechen gefestigte 
Selbstidentifizierung der Prager Deutschen dazu beigetragen hat, daß Prag nicht 
nur zu einer wenig attraktiven Stadt für die restliche deutsche Bevölkerung Böhmens 
geworden war, sondern noch darüber hinaus für eine weitreichende „Tschechisie-
rung" verantwortlich gemacht werden muß. Die zur Selbstverteidigung einmal 
aufgegriffenen und fortwährend festgehaltenen ideologischen Vorstellungen der 
Prager Deutschen trugen letztlich zum demographischen Niedergang dieser Gruppe 
bei. 

Die Ideologie, mit welcher das Prager Deutschtum seine Existenz in dieser 
verhängnisvollen Weise verband, war der Liberalismus. Cohens sozialkritische 
Studie verfolgt selbstverständlich nicht die ideengeschichtlichen Aspekte. Es wird 
noch künftig erforscht werden müssen, wie weit das liberale Prager Bürgertum 
deutscher Sprache an der Verbreitung und Verankerung liberaler Prinzipien des 
freiheitlichen Individualismus, der Rechtsstaatlichkeit und der kontrollierten Macht-
ausübung in den böhmischen Ländern beteiligt war. Vielleicht könnte eine solche 
Studie einen bedeutenden historischen Beitrag der Prager Deutschen zur böhmischen 
Geschichte nachweisen und die am Beginn von Cohens Untersuchung getroffene 
Feststellung vom „Niedergang" (decline) im weiteren Sinne relativieren. Cohen 
hat aber schon heute mit seinem Buch einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, 
daß das durch historische Entwicklungen Verlorene nicht auch für die Historiker 
und das Geschichtsbewußtsein verlorengeht. 

München E v a S c h m i d t - H a r t m a n n 
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Radzyner,  Joanna: Stanislaw Madeyski,  1841—1910. Ein austro-polnischer 
Staatsmann im Spannungsfeld der Nationalitätenfrage in der Habsburgermonarchie. 

Verlag der Österreichische n Akademie der Wissenschaften , Wien 1983, 350 S., 1 Tafel, 
DM 92,— (Studie n zur Geschicht e der österreichisch-ungarische n Monarchi e 20). 

Di e aus der Dissertatio n von Radzyne r (Wien 1978) hervorgegangen e Biographi e 
untersuch t nebe n dem politische n un d berufliche n Werdegan g des polnische n Juri -
sten un d Politiker s Stanisla w Jerz y von Madeysk i dessen Theorie n un d politi -
sches Verhalte n im Bereich der Nationalitätenfrage . Madeyski , als „aufgeklärte r 
Konservativer " in der Mitt e des Kol o polskie beheimatet , wurde im Kabinet t 
Windischgrät z Unterrichtsministe r un d späte r Mitglied des Reichsgericht s un d des 
Herrenhauses . I n der politische n Praxi s scheiterte . er als Unterrichtsministe r vor 
allem an der Frag e des slowenischen Gymnasium s in Cilli . Sein austropolnisc h ge-
prägte s Nationalitätenverständni s geht von verschiedene n nationale n Entwicklungs -
stufen aus, wobei er nu r „entwickelteren " Völkern — wie Pole n un d Tscheche n — 
die territorial e Autonomi e zugesteht , andere n österreichische n Nationalitäte n — vor 
allem den Ruthene n — räum t er vorerst , d. h. bis zur Erreichun g eines höhere n 
Entwicklungsniveaus , nu r kulturell e un d individuell e Minderheitenrecht e ein. 

Auch für die böhmische n Lände r sind einige Ergebnisse von Radzyne r von Belang. 
Di e Diskussion im Ministerra t im Jah r 1895 über die Resolutio n des mährische n 
Landtag s zum Unterrich t der zweiten Landessprach e an Mittelschule n (S. 294—300), 
Madeyski s Ausführunge n zur „Böhmische n Frage " un d dem „tschechischen " 
Staatsrech t (S. 264—275) sowie der Proze ß am Reichsgerich t über die gefordert e 
staatlich e Übernahm e der tschechische n Volksschule in Wien 1904, in dem Madeysk i 
als Berichterstatte r wirkte (S. 302—317), sind in diesem Zusammenhan g zu er-
wähnen . Bemerkenswer t ist, daß Madeysk i in seinen Schrifte n der tschechische n 
Nationalitä t trot z einer persönliche n Abneigun g (Anne x S. 331) teilweise eine Vor-
rangstellun g gegenüber den Pole n einräumt , da sie durc h „Reichtum , Intelligenz , 
Culturfrisch e un d Vertiefun g der allgemeine n Volksbildung gleich hinte r den Deut -
schen " rangiere n (Anne x S. 326). 

Trot z einiger Längen im biographische n Teil ist diese Arbeit wegen der bisher 
unbeachte t gebliebenen Nationalitätentheori e Madeyski s eine Bereicherun g für die 
Geschicht e der Habsburgermonarchi e un d für die polnisch e Geschichte . Studie n zu 
tschechische n Politiker n in vergleichbare n Positione n im Zeitalte r Fran z Joseph s — 
wie z. B. zu A. Pražák , J. Kaiz l ode r J . Žáče k — stehen bis heut e leider noch aus. 

Main z R o b e r t L u f t 

März,  Eduard: Joseph Alois Schumpeter. Forscher, Lehrer und Politiker. 

Verlag für Geschicht e und Politik , Wien 1983, 187 S., DM 42,—. 

Seit einigen Jahre n nimm t das Interess e an Schumpete r wieder zu. Pau l Samuel -
son ha t Schumpete r kürzlich mit Keyne s un d Mar x auf eine Stufe gestellt, un d das 
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war offensichtlich nicht nur eine Geste an den biographischen Zufall (Schumpeter 
und Keynes sind beide 1883, im Todesjahr von Karl Marx, geboren). Nun hat 
Eduard März, der bei Schumpeter in Harvard studierte und wie kaum ein anderer 
Wirtschaftswissenschaftler die Verbindung von Wirtschaftstheorie und Wirtschafts-
geschichte in der Tradition Schumpeters pflegt, aus Anlaß von Schumpeters hun-
dertstem Geburtstag diese neue „Schumpeter-Exegese" (S. 9) vorgelegt. Die ins-
gesamt acht Kapitel des Buches kreisen mit wechselnder Perspektive um Schumpeters 
Person, um das Werk und auch um den historischen Hintergrund, Österreichs Wirt-
schaft im ausgehenden neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert. Die ein-
zelnen Kapitel sind zum größeren Teil bereits als Aufsätze gedruckt, ergeben aber 
in der Zusammenstellung ein äußerst vielseitiges, eindrucksvolles und anregendes 
Bild von Person und Werk Schumpeters, das noch durch eine Auswahl von bisher 
unbekannten Briefen aus Schumpeters Bonner Jahren ergänzt wird. 

Das Buch beginnt mit persönlichen Erinnerungen an Schumpeter als akademi-
schen Lehrer. Die Werksinterpretation nimmt mit fünf Kapiteln den größten Raum 
ein. Im Mittelpunkt stehen Schumpeters Unternehmerbegriff, die Beziehung zum 
Marxismus und die Imperialismustheorie. Diese Schwerpunktsetzung dürfte das 
Buch gerade auch für Nicht-Ökonomen interessant machen, die eher am grund-
sätzlichen Standort und an den geistig-kulturellen Verflechtungen von Schum-
peters Theorie als an den Details etwa der Geld- oder Zinstheorie interessiert sind. 
Es folgt ein Kapitel über Schumpeters kurze, aber bewegte Tätigkeit als öster-
reichischer Finanzminister vom März bis Oktober 1919; man kann dieses Kapitel 
als Beitrag zu einer Schumpeter-Biographie, als Fallstudie zum schwierigen Ver-
hältnis von Theorie und Praxis, aber auch als eigenständigen historischen Beitrag 
lesen, denn in Schumpeters Scheitern im kritischen Jahr 1919 spiegeln sich grund-
sätzliche Probleme der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Den Abschluß des 
Bandes bildet ein von Hans Kernbauer und Eduard März gemeinsam verfaßter 
Vergleich der deutschen und österreichischen Wirtschaftsentwicklung von der Mitte 
des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg, der zwar schon an anderer Stelle 
publiziert wurde, in diesem Zusammenhang aber eine willkommene Ergänzung 
bildet. 

In der wachsenden Literatur über Schumpeter setzt das Buch von Eduard März 
einen besonderen Akzent, indem es vor allem die „österreichische" Komponente 
in Leben und Werk des großen Ökonomen herausstellt und kenntnisreich erläutert. 
Ohne die späteren Etappen gering zu schätzen — Bonn ermöglichte ihm nach der 
geschäftlichen Katastrophe den Wiedereinstieg in die akademische Welt, Harvard 
war ihm der sichere Hafen zum Abschluß seines gewaltigen Werkes — bat Schum-
peter selbst diese österreichische Tradition zeitlebens besonders betont. 

Marburg G e r d H a r d a c h 
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Slapnicka, Harry: Oberösterreich. Die politische Führungsschicht 1861—1918. 

Oberösterreichischer Landesverlag, Linz 1983, 276 S., 32 S. Abb., DM 59,— (Beiträge zur 
Zeitgeschichte Oberösterreichs 9). 

Der Verfasser hat bereits die Bände „Oberösterreich unter Kaiser Franz Joseph 
(1861—1918)" und „Oberösterreich. Die politische Führungsschicht (1918—1938)" 
herausgegeben und ergänzt diese mit dem vorliegenden Band, in dem er die Politiker 
dieses Zeitraumes, der die Schlußphase der Monarchie bildete, vorstellt. Vorgestellt 
werden die Landtagsabgeordneten der elf Legislaturperioden des Landtags, die 
Reichsratsabgeordneten, die Herrenhausmitglieder, die Mitglieder der Landesaus-
schüsse, die vom Kaiser ernannten Landeshauptleute und die Statthalter. Dazu 
kommen noch einige Journalisten, deren Einfluß im politischen Geschehen nicht zu 
übersehen ist. In circa 350 Biographien entwirft Slapnicka ein abgerundetes Bild 
dieses Zeitraumes, in dem sich die Demokratie in Oberösterreich entwickelte. 

Den Biographien schickt der Autor in das Thema einführende Erklärungen voran, 
ferner Übersichten über die konfessionelle Gliederung der Politiker, über ihre Her-
kunft, das Durchschnittsalter, die Länge der Dauer des politischen Wirkens, die 
berufliche Gliederung, den Adel und Klerus, über Politiker-Dynastien und über 
verschiedene Führungsprobleme bei Honoratioren- und Massenparteien. Alle diese 
Politiker sind es, wie der Landeshauptmann von Oberösterreich, Dr. Josef Ratzen-
böck, es formuliert, die die Demokratie in Oberösterreich und in Österreich auf-
und ausbauen, die die bäuerliche Grundentlastung durchführen, schrittweise das 
Wahlrecht ausweiten, Maßnahmen zum Erstarken der Wirtschaft im Land ergrei-
fen und die ersten Sozialgesetze beschließen. Nur Dreiviertel der Abgeordneten 
sind in Oberösterreich geboren. Relativ wenige kamen aus Böhmen, Mähren und 
Österreichisch-Schlesien, es waren 4,8 %>, doch ihre Namen hatten immerhin po-
litisches Gewicht. 

Auffallend ist, daß unter den Politikern aus den böhmischen Ländern die Libe-
ralen in der Mehrzahl sind; es sind Alois Bahr aus Brunn (der Vater des Dichters 
Hermann Bahr und des Musikkritikers Otto Bahr), Franz Groß aus Hennersdorf in 
Schlesien, Johann Franz Guyard Graf Saint-Julien aus Chlumetz, Franz Kiderle 
aus Prag, Rudolf Graf Kinsky, Gandolph Graf Kuenburg aus Bransdorf in Schle-
sien, Moritz Löwenfeld aus Schönwald, Ferdinand Rohr aus Chudenitz. Katholisch-
konservative Abgeordnete waren: Franz Karl Graf Coudenhove, Michael Freiherr 
von Kast aus Schloß Nedelischt, Alfred Graf Harrach aus Prag, Franz Noska aus 
Ceschnowitz, Alphons Graf Pachta aus Budweis, Richard Porak von Varna aus 
Krumau und Konrad Paul Graf Ungnad aus Dubickö in Mähren. Zu den Deutsch-
nationalen gehörten Karl Beurle aus Großhof bei Pohrlitz und Georg Eckl aus 
Eisendorf im Egerland, zu den Konservativen Siegfried Altgraf Salm-Reifferscheid 
aus Prag, zu den Christlichsozialen Josef Schlegel aus Schönlinde und zu den Ver-
fassungstreuen Zdenko Graf Strachwitz aus Sdiebetau. Auf Grund einer Viril-
stimme gehörte der Linzer Bischof Ernst Maria Müller aus Irritz in Mähren dem 
Landtag an. Als Statthalter sind zu nennen: Graf Artur Bylandt-Rheidt aus Prag, 
Philipp Weber Freiherr von Ebenhof aus Cehernitz bei Kolin, Bohuslav Ritter von 
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Widmann aus Olmütz und Otto Freiherr von Wiedenfeld aus Troppau. Als heraus-
ragender Journalist im politischen Geschehen erscheint Karl von Görner aus Bud-
weis. 

Diese Liste von Persönlichkeiten zeigt die engen Bindungen zwischen den böh-
mischen Ländern und Oberösterreich; auch aus anderen Biographien von Politikern, 
die nicht in den Sudetenländern geboren wurden, sind solche Bindungen heraus-
zulesen. 

Ein Anhang des Buches gliedert die 11 Landtagswahlperioden auf und nennt die 
jeweiligen Landeshauptleute, deren Vertreter, die Virilstimmen, die Abgeordneten 
des Großgrundbesitzes, der Handels- und Gewerbekammer, der Städte und In-
dustrialorte, der Landgemeinden, der allgemeinen Wählerklasse. Es folgen noch 
Übersichten über die Namen der Abgeordneten des Reichsrats, der kaiserlichen 
Statthalter, der Landeshauptleute und der Parteiobmänner. 

Die Biographien sind von erstaunlicher Dichte und bieten das Wesentliche der 
einzelnen Persönlichkeiten und zugleich des politischen Umkreises. Es wäre zu 
wünschen, daß ähnliche Zusammenfassungen politischen Wirkens auch für den 
böhmisch-mährisch-schlesischen Raum erarbeitet würden. Dazu könnte der vor-
liegende Band Vorbild sein. 

München R u d o l f H e m m e r l e 

N iel, Alfred: Die großen k. u. k. Kurbäder und Gesundbrunnen. 

Verlag Styria, Graz-Wien-Köln 1984, 131 S. 104 Abb., DM 39,80. 

In den Jahren der Rückbesinnung auf die Natur und auf deren bewährte Heil-
methoden werden Kurorte nicht nur wieder häufiger aufgesucht, sondern es erlebt 
auch die Literatur über sie eine neue Blüte. Diese hatte sich in den siebziger Jahren 
mit wichtigen Aufsätzen zur Architektur bereits angebahnt. Von 1980 bis 1984 
erschienen allein fünf Publikationen, die durch den Katalog zur Wanderausstellung 
„Große Welt reist ins Bad" des Adalbert Stifter Vereins, München, eingeleitet 
wurden. Dieser nahm seinen Ausgangspunkt von Johanna von Herzogenbergs 
und Heinz Biehns gleichnamigem Buch (München, Prestel Verlag, 1960) und um-
faßte den Zeitraum von 1800 bis 1914. Noch im gleichen Jahr, 1980, folgten 
Gernot von Hahn und Hans-Kaspar Schönfels mit „Wunderbares Wasser. Von 
den heilsamen Kräften der Brunnen und Bäder" (Aarau, AT Verlag); 1982 ver-
öffentlichte die Rezensentin kolorierte Ansichten aus der Zeit um 1830/40 unter 
dem Titel „Die böhmischen Bäder — Bilder aus dem Biedermeier" in der Reihe 
der „bibliophilen Taschenbücher" (Harenberg-Verlag Dortmund); 1984 gab Rolf 
Bothe den Sammelband „Kurstädte in Deutschland — Zur Geschichte einer Bau-
gattung" heraus (Berlin, Frölich und Kaufmann); im Verlag Styria erschien schließ-
lich die hier besprochene Publikation. 

Zum einen steht somit die Kurarchitektur im Mittelpunkt des Interesses, zum 
anderen befaßt man sich mit den kulturgeschichtlichen, vor allem historischen, 
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balneologischen, wirtschaftlichen und politischen, literarischen, musikalischen und 
künstlerischen Aspekten des Badewesens von damals. 

Im frühen 19. Jahrhundert hatten der Ausbau der Bäder und die Versendung 
des Brunnenwassers in großem Stil eingesetzt und damit auch der Kurtourismus 
Heilungsuchender und derer, die das Bad in erster Linie als Treffpunkt der Gesell-
schaft schätzten. In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war der Strom 
der „Kurbrauchenden" in einem Maße angewachsen, daß nun überall monumen-
tale Badehäuser, Brunnenkolonnaden, Hotel- und Theaterbauten in historistischer 
Architektur entstanden. 

Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges bedeutete das Ende dieses von einem inter-
nationalen Publikum, von hohen Persönlichkeiten und großen Geistern geprägten 
Kurlebens. 

Alfred Niel befaßt sich mit den bereits in den Publikationen „Große Welt reist 
ins Bad" in ähnlicher Art behandelten sieben Kurorten Baden bei Wien, Bad Ischl, 
Badgastein, Karlsbad, Marienbad, Franzensbad, Teplitz und ergänzt sie durch 
neun weitere Orte: Bad Gleichenberg und Rohitsch-Sauerbrunn in der Steiermark, 
Gräfenberg im ehemaligen Österreichisch-Schlesien, Pistyan und Trentschin-Tep-
litz in der Slowakei, Balatonfüred in Ungarn, Herkulesbad im Banat und Bad 
Uidže in Bosnien, jenem Ort, in dem sich der österreichische Thronfolger Franz 
Ferdinand und seine Gemahlin noch einige Tage vor ihrem Tod aufgehalten hatten. 

In den Kapiteln über die sieben erstgenannten Bäder ist viel Bekanntes, manches 
Allzubekannte, in den eingangs erwähnten Publikationen bereits Erhaltene wieder-
zufinden, in den übrigen acht Abschnitten Neues und Wissenswertes. Unterhaltsam, 
doch gewissenhaft geht der Autor ein auf die Entdeckung der Quellen, die Ent-
wicklung des jeweiligen Ortes und auf den tatkräftigen Einsatz der Badeärzte für 
sein Gedeihen. Die Schilderung der Fakten bereichert er durch zahlreiche Chroni-
stenzitate und Aussagen prominenter Badegäste. Auch Goethe, der wohl heraus-
ragendste unter ihnen, kommt immer wieder zu Wort. 

Das Bildmaterial zu den sieben Orten in Böhmen und Österreich weicht in 
bewußter Auswahl weitgehend von dem ab, was aus den Publikationen „Große 
Welt reist ins Bad" vertraut ist. Insgesamt konzentriert auf die Zeit zwischen 1850 
und 1914, zeigt es zum Teil höchst vergnügliche Werbeschriften, Zeitungsaus-
schnitte und Postkarten. 

Alfred Niel legt, ohne wissenschaftlichen Anspruch, ein solides, informatives und 
kurzweiliges Buch vor, das den Zeitraum der k. u. k. Monarchie noch überspannt. 
Ein Desideratum für die weitere Aufarbeitung der Bädergeschichte wäre eine Un-
tersuchung zur Gründung und Struktur der sozialen Einrichtung für bedürftige 
Kranke und für Kriegsverwundete, die in den Weltbädern von jeher ihren festen 
Platz am Rande der „Großen Welt" einnahmen. 

München S i g r i d C a n z 
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Glettler, Monika: Pittsburg-Wien-Budapest. Programm und Praxis der 
Nationalitätenpolitik bei der Auswanderung der ungarischen Slowaken nach 
Amerika um 1900. 

Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1980, 504 S., DM 100,—. 

In America, Immigration history is an American topic The focus is on the new 
world, not the old. Historians study immigrants from the Standpoint of their 
participation in American society and impact on American history. And there is 
much to study. Of crucial significance was that wave of immigrants from Eastern 
and Southern Europe around the turn of the twentieth Century, who fueled the 
early industrialization of the United States and helped to raise the country into 
the ranks of the world's great powers. 

But what of the lands they left behind? What kind of impact, if any, did those 
American immigrants have on their native societies? In contemporary times, one 
only need think of people in Ireland, Poland, and Israel to realize how crucial 
their American co-nationals are for them. Did similar conditions prevail in earlier 
decades? In contrast to Slovák historians („bourgeois" and Marxist alike), Monika 
Glettler looks at the Slovaks in America and argues that they had little influence 
on the nationality politics of the late Habsburg Empire. 

During the generation before the First World War, almost a quarter of the 
entire Slovák population came to America. Their importance for the Slovák na-
tional movement has been emphasized by Slovák historians for decades. The sheer 
weight of the immigrants' numbers; the limited national consciousness of Slovaks 
in the old country; and the impact of the Pittsburgh agreement between Tomáš 
Masaryk and Slovák Americans in 1918 have encouraged the tendency to discover 
Slovák „national awakeners" among the immigrants in America. 

Glettler shows that Slovák political activists attracted the intense interest of 
Habsburg diplomatic representatives in the United States. Their offical reports and 
the records of ensuing discussions in Vienna and Budapest constitute much of the 
source materiál for this book. 

Glettler's extensive research in the Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, as well as in 
archives in Budapest and throughout Czechoslovakia, imparts indisputable author-
ity to her work. The Austro-Hungarian consular reports probably provide the 
single most complete source of information about Slovák immigrants in America. 
No American agency had a similarly intense interest, certainly not in the political 
impact of Slovaks on the land they left behind. In the sheer weight of her evi-
dence, Glettler's book is unexcelled. 

But viewing Slovák immigrants through official lenses does nothing to improve 
their image. Glettler likens them to „Gastarbeiter", intent not on establishing 
themselves in America but on earning money and returning home as soon as possible. 
She emphasizes their love for the land itself in Slovakia and recounts a poignant 
story about two returning immigrants bidding against each other in a land auction 
to the point of paying twenty times the value of a parcel of land. She notes the 
illiteracy of many immigrants and claims that Slovaks showed less interest in 
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learning English than did Hungarians, for example. She writes that Slovaks were 
content with poorer living Standards and more menial jobs, thereby frequently 
losing the respect of their fellow workers. Most of all, she says that they were 
apolitical. They f ocused on their personal economic weif are, not on long-term 
national politics. 

Glettler does recognize and discuss the political activity among Slovaks in 
America. She focuses both on the organizations they founded and the publications 
they produced, and she provides convincing evidence of their limited impact around 
the turn of the Century. They had only moderate appeal among the immigrant co-
lony in America, and practically no resonance in Slovakia. She notes the divisions 
among Slovák fraternal organizations and their inability to agree on a common 
program. Not stopping there, she goes on to echo the diplomatic reports in question-
ing the professional capacities, and even the personal integrity, of the political 
activists. In that step, however, she risks becoming the captive of her source materiál, 
for the intense bias against „pan-Slav" tendencies clearly colored Austro-Hun-
garian diplomatic reports. 

Glettler's view of life in America is hardly more positive than of the immigrants. 
Of the Slovák immigrants, she says there only two kinds: 1. those who had not yet 
accomplished anything; and 2. those who had tried and failed to enter American 
society. She says the American „ruling classes" looked down on the Slovaks, who 
were treated essentially as „white slaves" for whom the „Herrenschicht" was 
„unerreichbar". For her, „Heimatlosigkeit" gnawed at the immigrants, who were 
in the process of losing their old homeland without really gaining a new one. More-
over, they became infected by American materialism, with sights only on the 
„Wochenlohn" rather than longer-term values characteristic of an agrarian society. 

To American ears, all this sounds like a collection of old-world superficial pre-
judices. It smacks of nostalgia for a simpler way of life, and it concentrates on the 
negative aspects of a modernizing society. Urbanization does uproot people, but 
they adapt and establish new homes in areas of greater opportunity. If they look 
to their weekly wages, at least they do have jobs and income. Glettler fantasizes 
a rigid class structure and underestimates the degree of social mobility in the United 
States. Such ideas are not central to her book, and they only weaken her thesis, 
which is both plausible and well-documented. 

Glettler's main contribution to knowledge is summed up in her own words: 
„Ein quasi-selbstverständlicher Übergang zum Pittsburger Abkommen ist quel-
lenmäßig weder aus ungarisch-slowakischem noch aus Wiener Material belegbar." 
Concentrating on the years just around 1900, she is on safe ground in this inter-
pretation. But her source materiál fails her in the later, more crucial war years. 
Historians stressing the politicization of Slovák Americans have focused on the 
war itself, particularly its closing phases. By 1918 there were no Austrian consuls 
in America writing reports in which Glettler could do her research. Had Glettler 
paid more attention to the war years, she probably would have had to modify her 
emphasis on the political passivity of Slovák Americans. 

The political importance of Slovaks in America lay primarily in their influence 
on American policy in 1918. Through the Pittsburgh agreement, they enabled 
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Masary k to argue tha t he had Slovák suppor t for th e creatio n of a Czechoslovakia . 
I n Washington , American s Slovaks becam e regarde d as representative s of thei r 
countrymen , whose voices could no t be hear d from Slovakia, given wartim e censor -
ship an d repression . Thi s argumen t mad e it easier for th e America n governmen t 
to recogniz e Czechoslova k independence . (Th e chief motivatio n was th e contro l 
tha t th e Czech legionnaire s exercised over Siberia , but th e suppor t of America n 
Slovaks helpe d th e America n governmen t rationaliz e its adoptio n of Masaryk' s 
program. ) 

Glettle r ignores those 1918 event s an d thereb y misses th e poin t as far as th e 
politica l influenc e of America n Slovaks is concerned . She is doubtlessl y correc t in 
arguin g tha t America n Slovaks had onl y a negligible politica l impac t in Slovakia 
before th e war. But ther e is generá l agreemen t concernin g th e limite d nationa l 
consciousnes s throughou t Slovakia as of 1918. Clearly , no one , includin g th e Ameri-
cans , had much impac t in prewar days. ' 

Concernin g th e foundin g of th e Czechoslova k repubüc , Glettle r writes: „Da s 
slowakische Bauernvol k verhiel t sich bei der tschechoslowakische n Machtergreifun g 
ebenso passiv wie vorhe r der magyarische n Herrschaf t gegenüber. " She might have 
adde d tha t ther e were soon a numbe r of Slovaks returnin g from America who 
supporte d an d encourage d tha t new politica l identit y amon g thei r countryme n in 
Czechoslovakia . Slovaks were never again so passive. 

At least as controversia l is Glettler' s view tha t Hungaria n nationalis t policie s 
were „wenige r konsequen t un d energisch " tha n generall y thought . He r own evi-
denc e reflects th e vehemen t nationalizin g impulse s in Budapest . Th e repeate d 
attempt s to enlist th e Catholi c churc h to resist „pan-Slav " agitatio n in Slovakia 
an d in America provid e a fascinatin g sample . Th e nationalis t progra m of Hungar -
ian Ministerpräsiden t Kálmá n Széll in 1902 is anothe r example . Glettle r does 
show tha t Hungaria n authoritie s could have little impac t amon g Slovaks in Ame-
rica . Thei r impotenc e in America , however , does no t lead to th e conclusio n tha t the y 
neglecte d thei r nationalizatio n efforts within Slovakia. 

Glettler' s final sentenc e conclude s tha t ther e was no simple causalit y between 
th e nationalit y problé m an d th e results of th e Firs t World War. She is probabl y 
right . Th e foundin g of nation-state s where old multi-nationa l empire s ha d existed 
for centurie s was mor e accidenta l tha n inevitable . But Glettle r should no t mini -
mize th e role of Budapesť s nationalizatio n efforts in th e ultimat e dissolutio n of 
th e Hungaria n State . 

In appealin g to th e loyalty of Slovaks, Hungaria n strengt h lay in emphasizin g 
geography , history , an d economics ; proximity , tradition , an d commerc e all argued 
for Slovakia's remainin g a par t of Hungary . Th e onl y area where th e Czech s ha d 
a clear advantag e was in nationality , given thei r closer similarit y with th e Slovaks 
in language un d culture . By embarkin g on a determine d effort to creat e an Hun -
garian nation-state , Hungaria n authoritie s shifted th e focus to nationalit y an d 
thereb y risked th e losses the y ultimatel y suffered after 1918. 

Glettle r rightly emphasize s th e economi c motivation s for Slovák immigratio n 
to America . Th e staggering number s tha t cam e reflected a bleak life in Slovakia, 
which Glettle r describes but from which she fails to dra w conclusions . Whv did so 
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many young Slovaks cross the oceán to seek their fortunes, even ön a temporary 
basis? Why were schools and professional careers practically closed to Slovaks 
within Hungary? Why were there only meagre programs aiming at economic 
development and Job creation in Slovakia? 

Glettler's book is magnificently researched. Her emphasis on the apolitical 
nature of Slovák immigrants is convincing. She does describe Hungarian nationality 
policies; that were patently shortsighted. Yet she avoids discussing the implications 
of those policies and fails to discern their ultimate results. The salient fact she 
glosses over is that those hundreds of thousands of Slovák immigrants ultimately 
contributed to the burgeoning strength of America — and to the impoverishment 
and dissolution of Hungary. 

Chicago F. G r e g o r y C a m p b e l l 

Mühlberger, Josef: Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen 1900— 
1939. 

Langen-Müller Verlag, München 1981, 424 S., DM 36,—. 

Eine Literaturgeschichte der Deutschen in Böhmen, Mähren und Österr.-Schlesien 
wird von vielen Interessierten schon lange erwartet. Außer Rudolf Wolkan („Ge-
schichte der deutschen Literatur in Böhmen und in den Sudetenländern", Augsburg 
1925) hat sich noch niemand an eine ausführliche Darstellung gewagt. Wolkans 
Buch erschien in kleiner Auflage und ist heute kaum noch greifbar. Es gibt in der 
Folge einige gute Übersichten, denen es aber an der nötigen Ausführlichkeit man-
gelt. Zu nennen sind hier Ernst Schremmers „Das Schrifttum der Sudetendeutschen" 
(in „Die Deutschen in Böhmen und Mähren", Gräfelfing 1950), Erhard J. Knob-
lochs „Handlexikon Deutsche Literatur in Böhmen, Mähren, Schlesien" (München 
1968, 2. Aufl. 1976) und Wilhelm Szegedas „Tschechoslovakische und deutsche 
Literaturgeschichte der böhmischen Länder und der Slovakei mit ihren hauptsäch-
lichsten Vertretern" (Brunn 1934), die für den Schulgebrauch bestimmt war. Josef 
Nadlers „Schrifttum der Sudetendeutschen" (Regensburg 1924) kam nicht über den 
ersten Band hinaus und reicht nur bis zur Schlacht am Weißen Berg. Einige Über-
sichten behandeln einzelne Epochen, so das Mittelalter Gerhard Eis, Erich Gierach, 
Ernst Schwarz, das 16. Jahrhundert Rudolf Wolkan, die Zeit vom 16. Jahrhundert 
bis zum Anfang unseres Jahrhunderts Karl Essl, die Zeit der dreißiger Jahre Adal-
bert Schmidt; auch Josef Mühlberger folgte seinerzeit einer Anregung August Sauers 
und gab 1929 seine „Dichtung der Sudetendeutschen in den letzten 50 Jahren" her-
aus (Kassel-Wilhelmshöhe). 

Mühlberger hätte an diese Literaturgeschichte anschließen können; er tat es nicht, 
wegen des halben Jahrhunderts Zwischenraum zwischen den beiden Arbeiten, auch 
wegen der Änderung der politischen und kulturellen Verhältnisse. Darum schrieb 
er eine neue, abgeschlossene Darstellung, und zwar für einen Zeitraum, der sich 
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noch leicht überblicken läßt. Um 1900 war noch kein innerer und äußerer Übergang 
feststellbar, auch die Literatur entwickelte sich kontinuierlich weiter. Der erste Ein-
schnitt kam dann 1918 mit der Gründung der Tschechoslowakei, der zweite 1938 
bzw. 1939. 

Die vorliegende Literaturgeschichte beschränkt sich räumlich nicht auf Böhmen, 
wie aus dem Titel geschlossen werden könnte, sondern bezieht auch Mähren und 
Schlesien mit ein. Zur Einstimmung geht der Autor zurück in das 19. Jahrhundert, 
in dem er noch weitgehend die Folgen der Reformen Kaiser Josephs IL sieht. Grund-
lagen, auf denen Spätere aufbauen konnten, legten Persönlichkeiten wie der Philo-
soph und Mathematiker Bernard Bolzano, der Wegbereiter der Demokratie Char-
les Sealsfield, der Mahner zu politischer Vernunft Adalbert Stifter, die Künderin 
menschlicher Grundwerte Marie von Ebner-Eschenbach und Bertha von Suttner, 
die Prager Gräfin, die für den Frieden in der Welt kämpfte. 

An den Beginn seiner Darlegungen setzt Mühlberger die große Zahl jener Per-
sönlichkeiten, die, aus Böhmen und Mähren kommend, das geistige Leben Öster-
reichs und besonders Wiens bestimmten und bereicherten. Hier fallen Namen wie 
Franz Nabl, Richard von Schaukai, Jakob Julius David, Rudolf Kassner, Robert 
Musil, Franz Karl Ginzkey, Robert Michel, Richard von Kralik, Karl Kraus, 
George Saiko und Georg Trakl. Ein anderer Anziehungspunkt war Berlin, das aber 
mit Wien keinen Vergleich auszuhalten vermochte. Bindungen an Berlin wirkten 
sich viel weniger aus. Zu den nach Berlin Verschlagenen gehören Hans Nikolaus 
Krauss, der urwüchsige Egerländer, Fritz Mauthner, der Sprachphilosoph, Leo 
Greiner, schon dem Neuklassizismus zuzurechnen, Dietzenschmidt aus Teplitz-
Schönau, der begabteste Dramatiker der Sudetendeutschen, schließlich der Prager 
Willy Haas, Herausgeber der Zeitschrift „Literarische Welt". 

Was Prag für die Literatur bedeutet, das ist bereits zu einem internationalen 
Thema geworden. „Der Prager Kreis", von seinem Chronisten Max Brod beschrie-
ben, Franz Kafka, Ernst Weiß und viele andere sind Sinnbilder der Ausstrahlungs-
kraft deutschen Geisteslebens oder auch einer deutsch-jüdisch-tschechischen Symbiose 
geworden. Daß der sogenannte Prager Kreis nicht identisch ist mit den unter dem 
Etikett Prag immer wieder erwähnten Prager Literaten, sollte nicht außer acht 
gelassen werden. Rilkes Schaffen hatte nur am Anfang etwas mit seiner Geburts-
stadt Prag zu tun, Gustav Meyrink ließe sich auch nur schwer in den Prager Kreis 
eingliedern, wenn auch sein „Golem" und andere seiner Gestalten als typisch für 
die Stadt gelten; ebenso standen andere als Individualisten, die sie waren, ferne. 
Mühlberger widmet dem Kapitel „Prag" den Raum, den die Stadt verdient, und 
beschränkt sich nicht auf den inneren Kreis der Literaten. Er geht auch auf die 
spezielle Situation des Judentums ein, ebenso auf die Emigranten, deren Schaffen in 
der Hauptsache erst fern ihrer Heimat einsetzte; hier wären vor allem Johannes 
Urzidil und Richard Katz zu nennen. 

Andere Kapitel in Mühlbergers Buch behandeln die Arbeiterdichtung, hier voran 
Josef Schiller, Ferdinand Harnisch, Franz Grundmann und Ernst Paul, ferner die 
Dichtung der Frauen, angefangen bei Auguste Hauschner, über Hedda Sauer, 
Hilda Bergmann, Maria Stona bis zu Ida Friederike Görres und Gertrud Fussen-
egger. 
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Viele der in der sogenannten Provinz wirkenden Dichter und Schriftsteller hatten, 
wie Beispiele zeigen können, beachtlichen Rang. Sie werden vom Autor unter der 
Zusammenfassung „Landschaften und Städte" vorgestellt, und zwar in zwei 
getrennten Kapiteln, getrennt durch die Zäsur von 1918. Er betont, daß nach 1918 
„die existentiellen Fragen und geistigen Anliegen vom Politischen und Nationalen 
überspielt wurden", daß eine Einengung auf Heimatdichtung und Grenzlandkampf, 
auch auf Hoffnung auf Heimkehr ins Reich gegeben war. Bei vielen waren diese 
Prämissen jedoch nicht gegeben, und manche hätten eine ausführlichere Charakte-
risierung verdient. Viele gegensätzliche Geister waren in den Kapiteln „Land-
schaften und Städte" unterzubringen, und so muß man manchmal unterschiedliche 
Wertungen akzeptieren, zumal literarische Leistungen nicht immer ohne subjektive 
Einstellung betrachtet werden. Bei diesen unter Landschaft eingereihten Literaten 
wird mancher sofort an Heimatdichtung denken. Es ist heimatlich gebundenes 
Schrifttum, erreicht jedoch bei manchem eine Höhe, wie sie durch Namen wie Emil 
Merker, Hermann Ungar, Robert Lindenbaum, Josef Schneider verdeutlicht wird. 
Auch Hugo Sonnenschein (Sonka), jüngst erst „wiederentdeckt", gehört dazu, so 
daß auch Vergessene gegenwärtig blieben. 

Mühlbergers Literaturgeschichte will kein wissenschaftliches Werk sein, sie will 
orientieren und verständlich darstellen. Der Leser, der sich bei manchem Namen 
weiter informieren möchte, wäre jedoch für einige Anmerkungen und für ein Lite-
raturverzeichnis dankbar gewesen. Ein solcher Anhang hätte das Buch noch wert-
voller gemacht als es durch seine Existenz ohnehin schon ist. Am Ende bleibt die 
Frage, ob sich jemand fände, die Fortsetzung nach 1939 zu schreiben? 

München R u d o l f H e m m e r l e 

Die Julikrise und der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914. Auf der Grundlage 
der von Erwin Hölzle herausgegebenen „Quellen zur Entstehung des Ersten Welt-
krieges. Internationale Dokumente 1901—1914" für den Studiengebrauch bearbei-
tet von Winfried Baumgart. 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1983, 241 S., DM 47,— (Quellentexte zur 
Neueren und Neuesten Geschichte. Texte zur Forschung 44). 

Winfried Baumgart hat diese kleine Quellensammlung aus der größeren, im Titel 
genannten Arbeit von Erwin Hölzle (erschienen 1978 als Band 27 der Neuzeitreihe 
der Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe der wissenschaftlichen Buchgesellschaft 
Darmstadt) ausgewählt, um, wie er im Vorwort vermerkt, „eine für den aka-
demischen Gebrauch geeignete Sammlung von besonders zentralen Quellen anzu-
bieten". Dieser didaktische Zweck ist auch in der Einleitung erkennbar, die über 
die verschiedenen Gesamtdarstellungen, Quellensammlungen und speziell über die 
„Fischer-Kontroverse" kurz informiert; auch die Dokumentenwiedergabe — oft 
auf wenige Sätze gekürzt, mit den allernotwendigsten Angaben zum Fundort und 
mit sparsamen Erläuterungen versehen — orientiert sich an dieser Zielsetzung. 
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Di e Vorgeschicht e der Julikrise 1914 wird nu r kurz behandelt , den n zwischen 
dem ersten Teildokumen t aus dem Jahr e 1907 un d dem ersten Dokumen t aus dem 
Jahr e 1914 liegen nu r 21 Seiten . Da s Hauptgewich t der Sammlun g ruh t dan n auch 
auf dem Mona t Juli 1914 (Dok . 21, S. 35, bis Dok . 153, S. 222), der in erfreuliche r 
Dicht e hauptsächlic h aus deutschen , österreichischen , russischen , englischen un d fran-
zösischen Dokumente n dargestell t wird. Ihre r eingeschränkte n Zielsetzun g wird die 
Arbeit voll gerecht ; als „Text e zur Forschung " wird man inde s auf die Vorlage 
zurückgreife n müssen . 

Köln M a n f r e d A l e x a n d e r 

Rupnik,  Jacques: Histoire du Parti Communiste Tchécoslovaque. Des origines 
d la prise du pouvoir. 

Presse de la Fondatio n national e des sciences politiques , Pari s 1981, 288 S. 

Di e Jahr e von 1963 bis 1968 waren eine glückliche Zei t für den Historike r der 
Zeitgeschicht e in der Tschechoslowakei : niemal s gab es in einem Lan d des „sowje-
tischen Sozialismus " un d in der Geschicht e der kommunistische n Parteie n so freien 
Zugan g zu den wichtigsten Archivbeständen . Von dahe r erklär t sich die besonder e 
Bedeutun g der damal s in der Tschechoslowake i in den Sozialwissenschafte n ent -
standene n Arbeiten nich t nu r für die Geschicht e dieses Landes , sonder n ebenso für 
die der internationale n kommunistische n Bewegung. Di e Ernt e an Faktenmateria l 
war außerordentlic h reich — un d es ist dabe i unwesentlich , daß wir es oft mit 
vervielfältigten Texten ode r Manuskripte n zu tun haben . In diesem Sinn sind auch 
die Grenze n der Interpretatio n bei den Autore n dieser Zei t von untergeordnete r 
Bedeutung . 

Jacque s Rupni k zähl t zu denen , die sich im Westen auf solche Resultat e stützen , 
„di e uns die heut e zum Schweigen verurteilt e tschechoslowakisch e Historiographi e 
hinterlasse n hat " (S. 20). Er verfolgt dabe i das Ziel , die schwierige Synthes e der 
Geschicht e des tschechoslowakische n Kommunismu s zwischen 1921 un d 1948 zu 
versuchen : ein Unterfangen , das nich t nu r vom Mu t des jungen Autor s zeugt, son-
dern auch im Hinblic k auf den im Westen fühlbare n Mange l an zusammenfassende n 
zeitgeschichtliche n Darstellunge n über die Lände r des Sowjetblocks zu begrüßen 
ist. De r Auto r ist überdie s für diese Aufgabe gut gerüstet : einma l durc h sein Ein -
fühlungsvermöge n (er bezeichne t sich selbst als „franco-tchěque") , zum andere n 
durc h seine Sprachkenntniss e — eine Voraussetzung , die bei den „westliche n Spe-
zialisten " oft fehlt . Orientier t am amerikanische n Konzept/Begrif f der „politi -
schen Kultur" , geht seine „Neuinterpretation" , wie er sagt, von der Untersuchun g 
dreie r wesentliche r Themenkomplex e aus: 1. Di e Struktu r der Beziehunge n der 
KPTsc h zur internationale n kommunistische n Bewegung, insbesonder e zur sowje-
tischen KP ; 2. die Beziehunge n zwischen KPTsc h un d Arbeiterklasse ; 3. die Be-
ziehunge n zwischen KPTsc h un d Staat . 

De r Aufbau des Buche s folgt der „klassischen " Periodisierun g der Geschicht e 
der KPTsch . Nac h einem einleitende n Kapitel , das die besondere n Züge der tsche-
chische n un d slowakischen sozialistischen Bewegung herausstelle n will — der 
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„tschechische Sozialismus" (nicht: böhmische) hat nach Rupnik eine „doppelte 
Natur", da er aus „einer Ehe der tschechischen nationaldemokratischen Tradition 
mit dem deutschen Sozialismus" hervorging (S. 23) —, nach dieser Einleitung 
also untersucht der Verfasser die Anfänge der KPTsch (1918—1921), die Phase 
der Bolschewisierung (1921—1929), die Wirtschaftskrise (1929—1933), das Ver-
hältnis der Partei zu dem vom deutschen Nationalsozialismus bedrohten republi-
kanischen Staat (1934—1938), Krieg und Widerstand (1939—1945) und schließ-
lich den Zeitabschnitt von 1945 bis 1948. Zwei grundlegende Thesen bestimmen 
die Interpretation und Argumentation Rupniks: zum einen verbaut die Bolsche-
wisierung der zwanziger Jahre (eine „Gegenkultur, die vom sowjetischen Modell 
abgeleitet ist") die Möglichkeit eines „besonderen Weges zum Sozialismus" nach 
dem Krieg; zum anderen liegt nach Rupnik die entscheidende Wende in der Er-
oberung des „Machtmonopols" durch die KPTsch nicht im Februar 1948, sondern 
schon im Jahr 1945 — der vielzitierte „coup de Prague" von 1948 ist demnach 
nichts anderes als eine Mystifikation. 

Rupniks Darstellung ist unter mehreren Gesichtspunkten von besonderem Inter-
esse: so wegen der reichen Materialfülle und dem korrekten Faktengerüst (dies-
bezügliche Fehler sind bei ihm sehr viel seltener als in anderen westlichen Büchern 
über die Zeitgeschichte der Ostblockländer); ferner durch den Entwicklungs-
vergleich zwischen KPTsch und KPF, den — neben der KPD — beiden wich-
tigsten Parteien der kommunistischen Internationale im nichtsowjetischen Europa; 
und nicht zuletzt durch den Rückgriff auf verschiedene Ergebnisse der westlichen 
Geschichtsschreibung und Politikwissenschaft, die die Analyse des kommunistischen 
Phänomens betreffen. Und doch kommt der kritische Leser, dem die Fülle des 
bereitstehenden Quellenmaterials und die innerhalb der tschechoslowakischen So-
zialwissenschaften in den sechziger Jahren angestellten Überlegungen bekannt 
sind, nicht auf seine Kosten. Rupniks Buch hat nicht die Reife einer echten histori-
schen Synthese, die einen Punkt setzt und neue Forschungen anregt. 

Der kritische Leser merkt, daß der Autor, zweifellos begabt und guten Willens, 
bei der Sichtung der zahlreichen und mitunter „sensationellen" Quellen darin 
gleichsam versunken ist und daß es ihm nicht gelungen ist, sich von all den vor-
gefaßten Meinungen und Vorurteilen zu befreien (z. B. die „Tradition der Passivi-
tät" und der „Widerstand a la Schwejk" des tschechischen Arbeiters), obwohl 
er selbst, in durchaus sympathischer Weise, eine Reihe westlicher Mythenbildungen 
über die kommunistische Bewegung in der Tschechoslowakei attackiert (selbstver-
ständlich bekämpft er vor allem und zu Recht die Mythen der offiziellen tschecho-
slowakischen Geschichtsschreibung). Die fehlende Reife dieser Synthese äußert sich 
auch in einer gewissen Neigung des Autors zu „legeren", oberflächlichen Kommen-
taren in einigen Streifzügen mehr journalistischer Art, die über den behandelten Zeit-
raum hinauszugehen. Vor allem aber äußert sie sich in der Unfähigkeit, in der 
Analyse der Zeit von 1938 bis 1948 seinen eigenen erklärten „methodologischen Re-
geln" zu folgen. Die „doppelte Natur" des Kominternkommunismus, die keineswegs 
eine tschechoslowakische Besonderheit ist — die bolschewislerten kommunistischen 
Parteien waren überall zugleich Sprößlinge und Fremdkörper der Gesellschaft, 
der Kultur und der Arbeiterbewegung in einem bestimmten nationalen Rahmen —, 



Buchbesprechungen \J\ 

diese Doppelnatur verschwindet praktisch in der Analyse der Jahre 1938—1948. 
Und der Autor — warum eigentlich? — verändert hier die Gewichtungen seiner 
Untersuchung: viel Platz, sehr viel angesichts des Buchumfangs, räumt er der Poli-
tik Benešs und den internationalen politischen Konstellationen ein. Die bolsche-
wisierte KPTsch von 1930 mit ihren 20—30 000 Mitgliedern ist im Grunde für 
Rupnik derselbe politisch-soziale Körper wie die KPTsch des Jahres 1946 mit einer 
Million Mitgliedern. Die Geschichte folgt hier im Grunde ihrem fatalen Lauf, der 
von einigen machiavellistischen kommunistischen Drahtziehern in Moskau oder 
Prag festgelegt wurde. 

Es ist dies ein sympathischer und auch lehrreicher Versuch einer Synthese, der 
zweifellos einen beachtenswerten Platz in der Geschichtsschreibung einnimmt. Er 
wird eine Hilfe sein für zukünftige Historiker, die in der Lage sind, über die hier 
in der Interpretation eines so heißen Themas immer noch vorhandenen politisch-
ideologischen Leidenschaften hinwegzuschreiten, und die auch fähig genug sind, 
den Fallstricken methodischer Modeströmungen und flüchtiger Verlockung aus-
zuweichen, um zu einer echten historischen Reflexion vorzudringen. 

Paris K a r e l B a r t o š e k 

S z p orluk , Roman: The Political Thought of Thomas G. Masaryk. 

Boulder 1981, 244 S. (East European Monographs 85). 

Dies ist bisher die beste zusammenfassende Analyse von Masaryks politischer 
Theorie. Sicherlich waren die meisten der heute kaum mehr überschaubaren Bücher 
über Masaryk vorwiegend volkstümliche Schriften journalistisch ausgerichteter 
Autoren. Es ist auch sicher, daß in der älteren Literatur gewissenhafte Untersuchun-
gen zu Einzelfragen verfaßt wurden, und es ist heute vielleicht zu wenig bekannt, 
daß von Anfang an die eigentlichen utopischen und undemokratischen Züge in 
Masaryks Denken treffend erkannt wurden: man denke an Antonin Hajn, Josef 
Kaizl oder Emanuel Rádi. Aber es ist doch erst dem Amerikaner Roman Szporluk 
gelungen, eine für jeden Leser verständliche und entschlossen kritische Darstellung 
über Masaryks politisches Denken vorzulegen, ohne jedoch die Größe von Masaryks 
Persönlichkeit und positive Bedeutung seines Werkes aus den Augen zu verlieren. 
Niemand mehr kann allerdings nach dieser Lektüre noch mit gutem Gewissen 
Masaryk als ein Symbol der besten europäischen politischen und namentlich demo-
kratischen Traditionen preisen. Viele Bestandteile dieser Tradition hat Masaryk 
mit einmaliger Entschlossenheit und mit Erfolg während seines Lebens zwar ver-
treten, aber einige hat er gründlich mißverstanden. Der Natur des Staates und der 
Demokratie galten dabei seine folgenschwersten Mißverständnisse. 

Es dürfte kein Zufall sein, daß Szporluk, ähnlich wie Hanuš J. Hajek, der Autor 
eines anderen neuen kritischen Buches über Masaryk, in reifem Alter zum Thema 
seiner vor langer Zeit geschriebenen Studentenarbeit zurückkehrte: Masaryk ist 
nun einmal eine Persönlichkeit mit großer Anziehungskraft für gesellschaftspoli-
tisch engagierte Intellektuelle weit über die Grenzen seines Heimatlandes hinaus. 
Es ist sicherlich auch kein Zufall, daß sich die meisten der neuen Arbeiten über TGM 
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mit seinem Denken beschäftigen, nicht etwa mit seiner Biographie. Die Zeit der 
blinden Glorifizierung eines großen Staatsmannes ist längst vorbei. Zudem leiden 
historische Untersuchungen an mangelnden Zugangsmöglichkeiten zu den Quellen, 
und so sind es heute vor allem politische Theoretiker, die sich sinnvoll mit Masaryks 
Erbe auseinandersetzen können. Darüberhinaus zeigt sich aber auch die ideenkritische 
Beschäftigung mit Masaryk besonders fruchtbar aus einem aktuellen Grund: Masa-
ryks unnachgiebiges Streben nach einer Verbindung zwischen Philosophie, rationaler 
Ethik und Wissenschaft einerseits und politischer Praxis andererseits gehört noch 
heute zur zentralen Problematik unserer Welt. Der Staat, die Politik, die Demo-
kratie, die rationale Ethik: das sind die Grundsteine von Masaryks Schriften, und 
das sind die Problemquellen seines Denkens, wie sie Szporluk eindrucksvoll dar-
stellt und analysiert. 

Szporluks Studie ist nicht nach Einzelheiten, sondern nach den Zusammenhängen 
der einzelnen Elemente in Masaryks Ideenwelt ausgerichtet. Es wurde bisher in 
der Literatur gelegentlich auf Widersprüche in Masaryks Denken oder seiner poli-
tischen Praxis hingewiesen. Doch angesichts Masaryks herausragender Klugheit 
und seiner hohen moralischen Integrität befriedigen solche Hinweise wenig; Szporluk 
konnte deutlich machen, daß es damit auch seine Bewandtnis habe. Seine eigene 
Darstellung belegt dagegen die innere Kohärenz der von ihm analysierten Gedan-
kenwelt, die auch die hur scheinbar gelegentlich widerspruchsvolle Praxis einwand-
frei zu rechtfertigen in der Lage war. Masaryks vielgestaltige Wege waren also 
doch letztlich ein einheitlich widerspruchsfreier Lebensweg, in seinem Handeln 
ebenso wie in seiner geistigen Haltung. 

Masaryks jugendliches Interesse an Philosophie und — modern gesprochen — 
Gesellschaftswissenschaft war nicht das eines Akademikers, der nach objektiver 
Wahrheit sucht, sondern „Masaryk was committed to action, not theory — he 
wanted to be a preacher, a guide, a popularizer and a teacher" (S. 34). Interessiert 
war er vor allem — und vielleicht allein — an Problemen seiner Gegenwart und 
ihrer Menschen, denen er helfen wollte, die er gar retten zu müssen meinte. Dabei 
sollte gerade die wissenschaftliche Erkenntnis die entscheidende Rolle spielen, 
„. . . politics was a domain to be best controlled by experts, by the seientists of 
government and society, doing what was good for the people, not simply what the 
people wished" (S. 46). Dies erschien ihm umso einfacher, als er eine Harmonie 
und Vereinbarkeit individueller und Gruppeninteressen in der Gesellschaft schlecht-
weg voraussetzte (S. 70). Demokratie in Masaryks Denken wurde dann, weit ent-
fernt von ihrem Verständnis einer liberalen pluralistischen Gesellschaftsordnung, 
zum „complete view of the world which strives for fraternity, not only in getting 
of daily bread, but also in the laws, in science and education, in morals and 
religion" (zit. nach Masaryk, S. 79), und diese eine Weltanschauung, auf wissen-
schaftlicher Arbeit basierend, sollte den Massen als eine neue Religion unterbreitet 
werden. 

Da nun aber Masaryks Berufsweg nach Prag führte, sollten seine Absichten 
auf dem Feld der „tschechischen Frage" konkretisiert werden: „The Czech nation 
became for Masaryk the bearer of a new and true religion of humanity, and the 
nation thus acquired a moral significance. The Czechs became a ,secular chosen 
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people"' (S. 81). Masaryk war kein einfacher Nationalist und sicherlich kein 
nationaler Chauvinist. Aber, „in effect, Masaryk provided a justification for 
Czech nationalism (as well as for nationalism in generál) that even many a radical 
nationalist might not have dared (or cared) to invoke" (S. 99). Kein Wunder also, 
daß er den neuen Staat nicht anders denn als einen tschechischen Nationalstaat 
denken konnte. Es ging dabei um die Idee der Humanität, die höchste Form aller 
Ideale in Masaryks Denksystem, dem die Tschechen angeblich schon seit Jahr-
hunderten nach seiner Geschichtsinterpretation verbunden waren, und die allein 
den Staat zu bestimmen hätte, sollte es Masaryks ethischem Gefühl entsprechen. 
Nicht den Willen zu unterdrücken, sondern vielmehr der naive Wunsch, dem Guten 
allein die Chance zu geben, war hier bestimmend. Einige der grundlegenden Pro-
bleme der Ersten Tschechoslowakischen Republik, das Nationalitätenproblem etwa, 
gehen direkt auf Masaryks politische Philosophie zurück: „The implications of 
Masaryk's national philosophy became clear when it was accepted as the official 
,philosophy of Czechoslovakia'" (S. 100). 

So wären die Ergebnisse von Szporluks Analyse in einigen wenigen und allzu 
vereinfachenden Schlagworten wiedergegeben. Sein Buch ist nicht nur anregend 
wegen der distanzierten und differenzierten Gedankenführung, es ist geradewegs 
spannend in der Enthüllung von Masaryks recht einfachen, aber doch häufig in 
umständlicher metaphorischer Ausdrucksweise verschlüsselten Ideen. Für den Histo-
riker der böhmischen Länder ist Szporluks umfassende Erklärung und Illustration 
von Masaryks Theorien und den sich aus ihnen ergebenden Einstellungen gegenüber 
der alten Donaumonarchie nun aber genauso interessant wie seine überzeugende 
Interpretation der Politik Masaryks als Präsident, wie sie sich aus seinen gesamten 
Schriften schon vorhersagen ließ und wie sie tatsächlich auch verfolgt wurde. Für 
den sozialkritischen Intellektuellen unserer Zeit ist dieses Buch wertvoll wegen seiner 
exemplarischen Darstellung vereinfachender und unkritisch übernommener Auf-
fassungen und ihrer Implikationen. Wenn sich heute in unserer Gesellschaft die 
praktische Notwendigkeit erwiesen hat, verschiedenen Subkulturen, ob sozialen, 
kulturellen oder aber nationalen, als Segment des Kollektivs umfassende Rechte 
zu geben und eine demokratische Regierung als eine Koalition zu verstehen, in 
der alle bedeutenden Teile einer pluralistischen Gesellschaft proportional in der 
offenen, unsicheren Hoffnung auf ein friedliches Miteinander vertreten sind, dann 
kann man nicht umhin zuzugeben, daß gerade in diesem Punkt Masaryks Republik 
am spektakulärsten versagt hat. Damit hat aber auch seine gesamte politische 
Philosophie versagt, mit deren Grundzügen, wie Szporluk überzeugend nachweist, 
jene Republik durchaus im Einklang stand. Ob die Tschechen jene Gefahren in 
Masaryks politischen Theorien erkannt haben, früher oder heute, kann leider kaum 
festgestellt werden. Szporluk meint, „we must also conclude that the refusal of an 
overwhelming majority of the Czechs to follow Masaryk's philosophical message 
was evidence of their political and cultural maturity, rather than of their failure to 
heed the voice of a prophet." Bis 1918 traf dies ohne Zweifel zu — aber danach 
und heute? 

München E v a S c h m i d t - H a r t m a n n 
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G eil n e r , Ernest: Nations and Nationalism. 

Basel Blackwcll Publisher Ltd., Oxford 1984, 2. Auflage, 150 Seiten, £ 4,95. 

Eine Nation ist eine soziale Gruppe, zusammengehalten durch den Willen zu 
ihrer Gemeinsamkeit, der sich auch in allen möglichen Bereichen wechselseitiger 
gesellschaftlicher Bezüge äußern muß; oder sie ist eine Gruppe, zusammengehalten 
durch gemeinsame Kultur, auf der Grundlage von Sprache, Siedlungsraum, behaup-
teter oder echter Abstammungsgemeinschaften usw. Beide Definitionen sind lange 
bekannt. Beide spricht Gellner an, weil sie im Nebeneinander wirksam scheinen. 
Was ist dann, in dieser Akzentuierung, eigentlich Nationalismus? 

Hier ist für den Mitteleuropäer vielleicht doch eine definitorische Klärung von-
nöten. Nationalismus, namentlich im deutschen Sprach- und Kulturbereich, um 
gleich die bewußte Doppelung zu verwenden, ist aus bekannten historischen Er-
fahrungen pejorativ. Nicht so überall und jedenfalls nicht bei Gellner: Nationalis-
mus ist das Bestreben, politische und nationale Grenzen übereinzubringen, sich also 
gegen die Beherrschung durch „fremde" Nationen ebenso zu wehren wie gegen 
die Durchdringung des eigenen Staatsgebietes durch Minderheiten. Insofern ist 
Nationalismus die wertfreie Bezeichnung einer bekannten politischen Kraft, in 
einer sehr einfachen, aber gedanklich recht effizienten Formel. Keineswegs wird 
jener Kraft Universalität zugesprochen: In einer vielleicht etwas abstrusen Gleichung 
setzt Gellner die rund 8000 existenten „Hochsprachen" in Bezug zur bloßen 
Existenz von 200 Staaten in der Welt. Selbst vervielfacht scheint das nationale 
Streben in seiner Definition auf politischem Feld also offensichtlich nur unter 
bestimmten Bedingungen erfolgreich oder überhaupt nur „aufgewacht" zu sein. 

Gellners Definitionen erscheinen einfach, auf den ersten Blick sogar allzu einfach. 
Bei näherem Nachdenken erweisen sie sich als eine sehr solide Abstraktion von der 
hundertfältigen historischen Wirklichkeit. In diesem Zusammenhang ist es keine 
Selbstverständlichkeit, sondern bereits eine recht aussagenträchtige Feststellung, 
Nationalismus mit dem Streben nach einem Nationalstaat in Verbindung zu brin-
gen. Trifft ja doch eine solche Aussage immer den Kern der Sehnsüchte, auch bei 
der Beteuerung bloßer Autonomie-Aspirationen. Die Akzentuierung auf ein solches 
politisches Endziel aber schließt in Gellners Modelltheorie eine vielfältige und etwa 
aus Studien Kohns und Lembergs auf mitteleuropäischer Grundlage nur allzu 
bekannte Entwicklung in ihren Varianten nicht aus, sondern ein. Zum Problem, und 
schließlich zum Sprengstoff in unserer Welt ist nun eben niemals der kulturelle 
und angeblich folkloristische Nationalismus geworden, sondern der politische. 

Nationalismus ist also eine bestimmte politische Willensäußerung, aufs engste 
verknüpft mit demokratischer Selbstbestimmung. Aber er ist nicht vorgegeben, 
schon gar nicht „natürlich", sondern das Produkt einer langen historischen Ent-
wicklung. In diesem Zusammenhang spielen gewiß jene Umstände eine Rolle, die 
vor vielen Jahrhunderten Besiedlungsgrenzen entstehen ließen und vor einem Jahr-
tausend die europäischen Großherrschaften grundsätzlich konsolidierten; die inso-
fern auch in einem langen Entwicklungsgang sprachliche Gemeinschaften schufen, 
Hochsprachen wachsen ließen und Dialekte in Rückzugsgebiete verdammten. Über 
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die Sprache als ein Vehikel der Fundamentalpolitisierung ließe sich vieles aussagen, 
auch vieles erforschen, weil doch unser Begriff von „Mitsprache" allein schon 
darauf abzielt. Gellner tut das sporadisch, etwa mit dem treffenden Hinweis auf 
die Zusammenhänge zwischen Sprache und Reformation. Er hätte auch den Gang 
der europäischen Revolutionen mit ihrer Sprachpropaganda und ihrer engen Ver-
bindung zu reformatorischen Anliegen im Rahmen der Christenheit bis zum 
17. Jahrhundert, im Rahmen universalistischer Konzepte seit dem 18., ins Gespräch 
bringen können. 

Aber das ist vielleicht schon ein allzu enger Eurozentrismus: Wie „die Revolu-
tion" eben auch, so ist „der Nationalismus" als ein Produkt der europäischen 
Entwicklung heute unter weltweiter Perspektive zu betrachten. Gerade eine solche 
Perspektive bietet Gellners Arbeit. Denn während der Nationalismus in Mittel-
oder Osteuropa eher Historie ist, bildet er in weiten Teilen namentlich der viel-
berufenen Dritten Welt politische Gegenwart. Gerade dieser Dynamik entspricht 
auch Gellners Perspektive. Zwar ist er offensichtlich mit der mitteleuropäischen 
historischen Erfahrung vertraut, aber er ist geradeso bereit, immer wieder Exempel 
aus anderen Erdteilen beizusteuern, um seine Thesen daran zu messen. 

Nationalismus, als voluntative und gleichzeitig kulturell definable Einheit, ist 
kein ungebrochenes Produkt der historischen Entwicklung. Das könnte man aus 
westeuropäischer Sicht mitunter irrtümlich annehmen. Er ist vielmehr, und hier 
werden mitteleuropäische, „habsburgische" Erfahrungen ebenso virulent wie ein 
amüsantes Konstrukt vom Lande Ruritanien im Vielvölkerstaat Megalomanien, 
ein Ergebnis des fundamentalen Bildungsprozesses. Der aber wiederum geht einher 
mit dem Industrialisierungsprozeß. Die Industrialisierung ist in Historie und Ge-
genwart immer wieder als Staatsaufgabe aufgetreten, nicht als ein autonomes Werk 
des Kapitalismus. Gellner vergleicht die gesellschaftliche Entwicklung in einem frei-
lich sehr groben Dreistufenmodell nach den entscheidenden Verfahrensweisen der 
menschlichen Grundproduktion und nennt sie präagrarisch, agrarisch und industriell. 
In dieser Dreiteilung findet das neuere Europa seinen Platz. Es entfaltete im 
Zusammenhang mit der Industrialisierung, in einer bekannten Wechselwirkung, 
die nicht rekapituliert werden muß, eine bisher unbekannte Mobilität der Gesell-
schaft, deren Kommunikation abhängig wurde von einem möglichst fundamentalen 
Bildungsprogramm. Soweit eine Gesellschaft imstande war, nach Gellner, in diesem 
Programm eine umfassende Pyramide von der Grundschule bis zur Universität zu 
schaffen, war sie auch imstande, eine Nation zu bilden und Nationalismus in seinem 
Sinn zu entwickeln. 

Interessant ist die Applikation dieser These etwa auf das Verhältnis von Deut-
schen und Tschechen in den böhmischen Ländern: dann zeigt sich nämlich, daß die 
Deutschen, zunächst als integrierender Faktor in einem übernationalen Großreich, 
erst verhältnismäßig spät Tendenzen zur Ausbildung von „Nationalität" ent-
wickelten, mit den Bemühungen um eine sudetendeutsche Identität in den Dreißiger 
Jahren, um die Errichtung eines städtischen und politischen Mittelpunktes in Rei-
chenberg, die Übertragung der Prager Universität dorthin, mit territorialen Auto-
nomieforderungen usw. Das gesamte Land haben sie niemals beansprucht. Natio-
nale Rivalen der Tschechen sind sie in diesem Sinn nie gewesen. Die Ausbildung 
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einer eigenen Identität geriet aus allen möglichen Gründen nur schwach und fiel 
schließlich dem „Anschlußdenken", damit der Integration in die deutsche Nation 
zum Opfer. 

Die Bildung erhält bei Gellners Betrachtung eine zentrale Rolle in der Sozial-
ordnung einer industrialisierten Gesellschaft (vgl. S. 32 ff., S. 64, S. 90). Damit 
erscheint auch die Funktion des Staates in anderem Licht: Nicht Webers klassische 
These vom Gewaltmonopol, sondern die Beobachtung des Bildungsmonopols rückt 
in den Vordergrund, eine Verschiebung von weitreichenden Folgen für viele Unter-
suchungen im einzelnen. Gerade im staatlichen Bildungsmonopol der europäischen 
Gesellschaft spielt sich allerdings heute eine interessante Variante ab: Die Forderung 
nach Berücksichtigung von Sprache und Volkskultur mit regionalistischem Akzent, 
bei den Rätoromanen, bei den Bretonen, den Basken, den Sorben und nicht zuletzt 
bei den deutschen Minderheiten in Polen, in Rumänien und der Sowjetunion. Einem 
solchen Regionalismus wäre nach Gellner nationalistische Kraft nicht zuzuschreiben. 
Immerhin sei er imstande, nationale Homogenität zu stören (S. 67), ohne daß sich 
das Ergebnis dieser Störung vorhersagen läßt. Allerdings wird in diesem Zusam-
menhang vielfach der nationalistische Anspruch nach Eigenstaatlichkeit weder er-
hoben, noch erscheint er im Hinblick auf die Formidabilität entsprechender eth-
nischer Gruppen realistisch. 

Gellners Drei-Phasen-Einteilung gesellschaftlicher Grundstrukturen führt zu einer 
interessanten Auseinandersetzung mit dem Marxismus: Seine Urteile über eine 
agrarische Gesellschaft als im wesentlichen dezentralistisch (trotz später, gegen-
läufiger und insofern eben zukunftsträchtiger Zentralisierungstendenzen), unna-
tionalistisch, weil sie als Elitenkultur sprachliche Barrieren pflegt, sind im groben 
Raster seiner Umschau unbenommen (S. 13). Es gibt keine Affinität zum Marxis-
mus, denn nicht die Produktionsverhältnisse, sondern die gesellschaftlichen Ver-
flechtungen sind entscheidend für die gesellschaftliche Ordnung, allerdings als ein 
Produkt aus vielfältigem Wechselspiel. Letztlich ist auch der vielberufene Klassen-
kampf nach Gellners Einsichten nicht dort virulent, wo sich Klassenbewußtsein 
im gegebenen Zusammenhang bildete, sondern dort, wo sich dieses Klassenbewußt-
sein mit Nationalbewußtsein verband. Also wirkte erst der Nationalismus für den 
Kapitalismus bedrohlich (S; 121). Insofern sind seine Bemühungen um gesellschaft-
liche Organisation eben auch nicht von proletarischen Revolutionen besiegt worden, 
sondern von nationalen: „Nur wenn eine Klasse in die Lage kommt, (mehr oder 
weniger) eine ,Nation' zu werden, wird sie von einer Klasse in sich selber zu 
einer Klasse für sich selber, oder einer Nation für sich selber. Weder Nationen noch 
Klassen scheinen politische Katalysatoren zu sein: Nur Nationen-Klassen oder 
Klassen-Nationen sind es" (S. 121). Demnach wäre auch die große Februar-Okto-
ber-Revolution eben als russische Revolution zu betrachten. Im allgemeinen macht 
die Revolutionsgeschichte ohnehin die Einsicht in die Verbindung von sozialem 
und nationalem Bewußtsein leicht. 

Die „Kongruenz von Kultur und Politik" (S. 111) als spezifisches Kennzeichen 
der Moderne trägt als Einsicht Gellners weit über das Thema hinaus. „Das all-
gemeine Auftauchen von Modernität entwickelt sich um die Erosion von vielfältig 
kleinen Bindungen der lokalen Organisationen und ihren Ersatz durch mobile, 
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anonyme, literáte, identitätsübertragende Kulturen. Gerade jene verallgemeinerte 
Bedingung machte den Nationalismus normativ und eingängig; und dem wider-
spricht nicht die gelegentliche Überlagerung dieser beiden Typen von Loyalität, 
der gelegentliche Gebrauch von Sippenbindungen für eine Art von parasitischer 
und teilweiser Adaption der neuen Ordnung in gewissen Nischen. Die moderne 
Industrie kann an ihrer Spitze paternalistisch oder nepotistisdi sein; aber sie kann 
nicht ihre Produktionseinheiten auf der Grundlage von sippenmäßigen oder terri-
torialen Prinzipien rekrutieren, so wie das die Stammesgesellschaft getan hat" 
(S. 86). 

Nationalismus ist solcherart nach Gellner mit der Industrialisierung so fest ver-
bunden, daß es so wenig eine Alternative zu ihm geben könnte wie eben zu unserer 
modernen Wirtschafts- und Gesellschaftswelt. Und seine Zukunft? Gellner wagt 
auch hier vorsichtige Erwägungen. Sie weisen nicht in die Richtung einer kosmo-
politischen Einheit. 

Bochum F e r d i n a n d S e i b t 

Michalka, Wolf gang /Lee, Marshall M. (Hrsg.): Gustav Stresemann. 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, XXVII4-465 S., DM 118— (Wege 
der Forschung 539). 

Gustav Stresemann, während der Zeit der Weimarer Republik kurzzeitig Reichs-
kanzler und jahrelang Außenminister des Deutschen Reiches, war während des 
Ersten Weltkriegs Annexionist und Anhänger des uneingeschränkten U-Boot-Krie-
ges, erhielt aber wegen seiner Verdienste um die Aussöhnung mit dem Westen 1926 
den Friedensnobelpreis. Einer der Verfasser der Aufsatzsammlung stellt dazu fest: 
„Stresemanns Gesamtkonzeption orientierte sich inhaltlich am Machtanspruch des 
Deutschen Reiches vor 1914, seine Strategie methodisch an den Machtverhältnissen 
nach 1918. Diese aber ließen nicht zu, daß politische Wirklichkeit wurde, was er — 
im nationalen Interesse — fordern zu müssen glaubte." Diesen Standpunkt legte 
Stresemann — wenige Wochen vor dem Abschluß des Locarno-Vertrages — in 
einem Brief an den ehemaligen deutschen Kronprinzen dar. Bis man den Würger 
vom Hals habe, so Stresemann, müsse man finassieren und den großen Entschei-
dungen ausweichen. Karl Dietrich Erdmann, in dem ältesten der abgedruckten Bei-
träge, tut sein möglichstes, diesen Darlegungen den fatalen Beigeschmack zu neh-
men. Nur: es wirft natürlich ein Licht auf die politischen und Machtverhältnisse 
in der Weimarer Republik, wenn der Außenminister der Republik, mit welchem 
ad usum delphini zubereiteten Argument auch immer, beim Erben der verflossenen 
Monarchie für sein politisches Konzept gut Wetter machen muß. Eine Erklärung da-
für sind die Schwierigkeiten Stresemanns mit seiner eigenen Partei, der rechtsliberalen 
Deutschen Volkspartei (DVP). Die Revisionspolitik gegenüber Polen, für die Strese-
mann dem Reich die Hände freihielt, und die seinerzeit von der Sowjetunion in 
einer ganz anderen weltpolitischen Konstellation nicht unfreundlich betrachtet 
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wurde , bereite t unte r unsere n gegenwärtigen politische n Verhältnisse n dem einzi -
gen kommunistische n Mitglie d der Autorenreih e unverhohlen e Mühe . Wolfgang 
Rüge greift also Streseman n wegen seiner Revisionspoliti k scharf an , weil sich die 
Sowjetunio n zu jeder Revisionspoliti k nach 1945 ganz ander s stellte, als sie sich 
nach 1918 gestellt hat . Da s ist Geschichtsschreibun g unte r dem eindeutige n Ge -
sichtspunk t politische r Konvenienz . Wie aber leitet Rüge seinen Beitra g ein? „Da s 
nahez u unerschöpflich e Reservoi r der Histori e ha t der Politi k seit jeher zur Be-
gründun g ihre r Ziele , zur Legitimierun g ihre r Ansprüche , zur Rechtfertigun g ihre r 
Methode n gedient. " Rüge mein t aber offensichtlic h nich t sich selbst, sonder n die 
Apologeten Stresemann s im Westen , insbesonder e in der Bundesrepublik . 

Als ein Mange l des Buche s erschein t das Fehle n biographische r Angaben über die 
Verfasser. Jedenfall s hätt e der Autor dieser Besprechun g solche Hinweis e als hilf-
reich empfunden . 

Münche n P e t e r K r i t z e r 

Sviták,  Ivan: Velký Skluz,  Jan Masaryk v kritické dekádě československých 
dějin 1938—1948 [Die große Rutsche, Jan Masaryk im kritischen Jahrzehnt tsche-
choslowakischer Geschichte 1938—1948]. 

Národn í Politika , Münche n 1984, 163 S. 

Ivan Sviták, no w a residen t of California , was, durin g th e Pragu e Spring , an 
unorthodo x but no t uninfluentia l philosopher . H e was one of th e inspirator s of 
KAN (th e Clu b of Engaged Non-Part y People ) and was, moreover , instrumenta l 
in bringin g the unresolve d violent deat h of Jan Masary k to the attentio n of th e 
Czech public . Incidentally , circumstantia l evidenc e which emerged in th e West 
graduall y after 1948 an d in Pragu e in 1968 strongly suggests tha t Masary k had 
been murdere d by Soviet agents . 

Th e concis e book Velký Skluz  [The Big Slide] is a historica l analysis withou t 
reference s or footnotes , but hardl y less impressive for that . Presente d in a readable , 
even thrillin g manner , it is in th e first place a warnin g to western liberals intende d 
to demonstrat e tha t appeasemen t policie s towar d burocrati c dictatorship s are a 
roa d to capitulation , sovietization , in th e long run even possibly to nationa l anni -
hilation . I t is also a polemi c with officious Czech exile historiographer s who tried 
an d to an exten t still tr y to demonstrat e tha t all th e blame for Czech misfortune s 
an d failures should be primaril y attribute d to „th e West". 

Sviták begins with th e Czechoslova k capitulatio n of 1938 when Edvar d Beneš 
unwillingly accepte d th e Munic h Agreement , thu s refusing to risk an arme d defenc e 
of his country . Beneš never forgot thi s failure and projecte d the „guilt " to th e 
West, particularl y to th e British , even after th e appeaser s Chamberlai n an d Hali -
fax had been replace d by Churchil l an d Eden . Thoug h he had to resign from office, 
he did no t lose hope . H e was sure tha t a world war was inevitable . Th e greate r 
par t of th e Czech natio n an d a decisive segment of th e politica l elite continue d to 
trus t him in th e following years. 
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After the Munich Agreement and more vocally after March 1939 Beneš predic-
ted that appeasement by the western powers would not stop Hitler. His foresight 
was correct and the 2nd World War began a year after the Munich Agreement. 
In spite of the Nazi-Soviet collusion of August 1939 about the spheres of influence 
and the division of Poland, Beneš did not cease to predict that the Soviet Union 
would enter the war side by side with the western democracies. In June 1941 
Hitler fulfilled Benes's prediction. And the (former) Czechoslovak President 
was also sure that the United States would participate, as they did since December 
1941. All this strengthened Benes's position further, both within the Czech exile 
and in relation to allied governments. 

The main, one might say traumatic, preoccupation of Edvard Beneš was the 
effort to have the 1938 Munich Agreement declared null and void ab initio, a 
juridical step which would ensure that his own subsequent resignation from presi-
dential office was invalid too. Understandably enough, the pragmatic British 
hesitated to comply with this lawyer's trick and did not want to commit them-
selves prematurely to a recognition of the pre-1938 Czechoslovak borders either. 
All this strengthened Benes's antipathies. Later on the British were also far from 
enthusiastic about the Czech governmental proposition to expell the major part of 
the ethnic Germans from postwar Czechoslovakia. As of the summer of 1941 the 
Soviets did not entertain such compunctions. 

Svitak's book lucidly describes the setup of world politics and the Overall 
military Situation at every relevant stage. The author does not hesitate to outline 
the limitations and misconceptions, particularly of the U. S. presidents and top 
military Commanders vis-a-vis the Soviet Union. At the same time, however, he 
shows that the Czechoslovak exile government and Edvard Beneš in particular 
had their own options at each crossroad. And, unfailingly, at every instance they 
chose a pro-Soviet course. 

Beneš did not do so out of any pro-communist or even pro-Soviet sympathies, 
but on the basis of a cool calculation. He expected that the USSR would play a 
major role in postwar Central Europe, and trusted that Stalin would reward his 
co-operation by conceding to the Czechs adequate internal freedoms in return for 
a faithful co-operation in foreign policy. Obviously, this belief was founded on a 
mistaken expectation of a lasting friendship between the major victorious powers, 
and especially on a fateful misapprehension of Stalinism. 

The Czech president began to co-operate with Soviet representatives in London 
at a time when the USSR still maintained a benevolent neutrality toward Nazi 
Germany. Soon after Hitler's attack on the USSR Beneš initiated the 1941 
Czechoslovak-Soviet friendship and mutual assistance treaty. At a time difficult 
for the Polish exile government in London he squashed the British-sponsored plan 
of a Czechoslovak-Polish confederation which was disliked by the Soviets. A climax 
was his Moscow visit in December 1943 which Beneš prepared against outspoken 
British misgivings. „The Moscow treaty (of 1943) definitely undid Munich, this 
western betrayal of the Czechs. But by the Moscow treaty ,the Czechs' betrayed 
the West" (p. 89). 

In March 1945 Beneš hurried to Moscow again, accompanied by most of his 
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ministers . Instea d of maintainin g his freedom of actio n at the conclusio n of th e war 
when he migh t have accomplishe d th e possibly crucia l liberatio n of Pragu e by U.S . 
troop s or by th e Czechoslova k Armoure d Brigade from th e West, he foun d himsel f 
isolated in a Soviet trap . H e wante d to retur n hom e via th e Soviet Unio n an d 
expecte d Soviet gratitude . „I n špite of persisten t myth s tha t th e West had writte n 
off Czechoslovakia , th e trut h remain s tha t th e Czechoslova k exile governmen t has 
itself writte n off th e ČSR as a par t of th e West" (p . 95). 

Durin g th e 1945 negotiation s in Mosco w Beneš acte d as a non-part y presiden t 
an d left th e discussions an d decision s to his minister s from London , urging the m 
onl y to com e to an agreemen t with th e Czech communis t group in Mosco w heade d 
by Gottwald . Th e result was th e Košice Progra m an d a governmenta l setup 
which gave several crucia l posts to th e communists . 

Th e „big slide" continue d by presidentia l decrees , especially thos e concernin g 
nationalization , th e nationa l committees , th e prohibitio n of th e Agrarian Party , 
monopolizatio n of power within an Oligarchie part y setup , an d by th e expulsion 
of th e Germans . Sviták comments : „. . . th e most powerfu l stimulu s of the slide 
was where nobod y would have sought it at th e time — in th e expulsion of th e 
German s . . . the y lost (everything ) as a result of carefully prepare d action s of a 
liberal humanitaria n an d demoerat , Edvar d Beneš" (p . 120). As a consequence , 
similar violation s of basic huma n rights were to becom e th e fate of th e Czechs 
themselve s within a coupl e of years. 

Sviták recapitulate s th e known events of 1945—1948 which culminate d in th e 
tota l defeat of th e „democrats " an d Edvar d Beneš himsel f in latě Februar y 1948. 
The y were followed by th e violent deat h of Foreig n Ministe r Ja n Masary k a 
fortnigh t later . Th e autho r consider s th e tragic fiasco of Februar y 1948 to have 
been a logical consequenc e of th e previou s collaboratio n with th e Soviets on the 
par t of th e „libera l democrats" . Unde r worse condition s tha n the Czechs , Sviták 
argues, the Finns , th e Israeli s an d th e Yugoslavs succeede d in protectin g thei r 
statě independence . H e conclude s tha t th e statě and th e nation , if confronte d with 
expansionis t an d buroerati c dictatorships , must be prepare d to defend thei r inde -
pendenc e an d thei r freedom even by force of arms . 

A politica l analysis of thi s kind can hardl y avoid some mistake s in detail , some 
Statement s or theses which would be har d to verify, or an occasiona l intermixin g 
of facts an d judgments . To th e first categor y belongs, e. g., th e referenc e to Edwar d 
Kenned y as a U.S . presiden t (p . 51), or th e Statemen t tha t Jan Masary k ha d visited 
th e Czechoslova k unit s in th e Middl e East (p . 54). Th e only Czech ministeria l 
visitor ther e was Defens e Ministe r Sergej Ing r who mad e a brief, strictl y forma l 
appearanc e in Jun e 1942. Th e reviewer findsi t impossible to verify some particular s 
abou t th e activitie s of Soviet agent Ott o Katz , alias Andr é Simone , in th e West, 
in particula r his alleged influenc e on Jan Masaryk . If th e later was really th e 
čase, it would surely be a testimon y of Masaryk' s surprisin g politica l naiveté . 
Unverifiabl e seem also th e speculation s abou t Sikorski's deat h (p . 79) an d a few 
othe r passages pertainin g to Jan Masary k (e. g. p . 109—110). 

I n thi s contex t th e only major questio n mar k has to be mentioned , relatin g to 
Svitak's brillian t exposé. Throughou t th e major par t of his book Sviták suggests 
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tha t Jan Masary k pursued , or trie d t o pursue , differen t course s of polic y from 
thos e of his superio r Edvar d Beneš, tha t he ha d substantia l reservation s an d 
occasionall y voiced ope n criticis m of th e official pro-Sovie t policie s an d even 
of the Soviet Union . Onl y in th e last chapter s beginnin g with th e 1947 Marshal l 
plan fiasco does th e autho r expan d on th e tragic dilemm a an d th e failure of the 
populä r Foreig n Minister . 

Th e reviewer shares Svitak's sympath y for thi s „entertamin g cosmopolit e 
and playboy" (p . 18) or, mor e seriously, for this well-meanin g human e personalit y 
imbue d with western humanitaria n traditions . Yet, one should no t fail to ask: 
why did Jan Masary k serve throughou t th e war, after th e war an d even after th e 
communis t cou p in a functio n carryin g official responsibilit y for Czechoslova k 
foreign policy? H e must have known from th e beginnin g tha t major foreign politi -
cal decision s in wartim e were boun d to be taken by Beneš. The y were after all 
his lifelong specialization , and Jan Masary k saw in hi m th e great experience d 
statesma n anyway. Sviták himself shows ho w restricte d Masary k was after the 
war, no t onl y by th e decision s of th e Nationa l Fron t but , in th e last analysis, by 
th e Mosco w center . Masaryk' s own remark s show ho w painfull y he registered 
this fact. 

Jan Masary k could — should — have retire d from his post of Foreig n Ministe r 
after Benes's Decembe r 1943 Mosco w visit. I t would no t have been necessar y 
for him to join th e ineffectua l anti-Bene š Oppositio n of Hodža , Osuský or 
Prchala . H e could have retire d in honor , as Bechyn ě or Neča s were forced to do . 
H e could have asked for a transfe r to a post of mino r governmenta l responsibility , 
as was occupie d for instanc e by anothe r criti c of Benes's policy, Ladislav Feier -
abend . O r he could have resume d his earlier diplomati c career , be it in London , 
Washingto n or elsewhere. But Jan Masary k labore d on , in spite of his mountin g 
inne r revulsion , in spite of his bitte r jokes, up to an d even beyon d Februar y 1948. 
Henc e he canno t escape his share of responsibility . Fo r whateve r reasons , thi s 
gentle an d kind ma n proved unabl e to leave Edvar d Beneš up to th e bitte r end . 
H e paid for it by his life. 

Münche n H a n u š H á j e k 

Hahn,  Karl Josef: Standplaats Europa. Memoirs van een christendemocraat. 

Verlag de Haan , Utrech t 1984, 217 S., hfl 27,50. 

Kar l Josef Hah n gehör t zu jenen sudetendeutsche n Intellektuellen , die sich in 
den dreißiger Jahre n in der Welt zurechtfinde n mußten . Er promoviert e 1935 mit 
einer Arbeit über Stefan George . I n Karlsba d aufgewachsen , hatt e er die Welt-
läufigkeit im Kleine n in der Atmosphär e dieser Bäderstad t in sich aufgenommen , 
die dre i böhmische n Komponenten , einen deutsche n Vater, eine tschechisch e Mutte r 
un d eine jüdische Ehepartnerin , mit ins Leben genomme n un d zugleich den immen -
sen Bildungs- un d Lesehunge r eines vitalen Intellekt s genährt , seine sprachlich e 
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Begabung entwickelt und seine philosophischen Interessen vorgeformt. Ein Studien-
semester in Heidelberg bei Karl Jaspers öffnete ihm die Augen für die geistige Aus-
einandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Eine Begegnung mit Theodor Hack-
ker 1935 festigte seinen christlichen Humanismus und schlug Brücken zum Kreis 
um Carl Muth und die Zeitschrift „Hochland". Hahn engagierte sich in der 
deutschen katholischen Jugendbewegung der Tschechoslowakei, in der christlich-
sozialen Volkspartei, er gehörte zu denen, die sich verzweifelt gegen das Abgleiten 
der sudetendeutschen Orientierung nach Berlin stemmten und gegen den antidemo-
kratischen Sog, den die Unzulänglichkeiten des tschechoslowakischen Staates, die 
Weltwirtschaftskrise und das törichte Großdeutschtum nährten. In der berüchtigten 
„Reichskristallnacht" teilte er freiwillig das Schicksal der Karlsbader Juden an 
der Seite seiner Frau. Die Emigration 1939 nach den Niederlanden hatte Hans 
Schütz vermittelt. Aber die Begegnung mit der spontanen Hilfsbereitschaft in 
dieser alten, konfessionell gespaltenen, aber jeweils tief gefestigten Demokratie 
brachte nur kaum ein Jahr Sicherheit. Es folgten vier Jahre menschlicher Demü-
tigung in alltäglicher Tapferkeit. 

Hahn und seine tapfere Frau Renate gehören zu jenen Deutschen, die das Kriegs-
ende mit bestem Gewissen als Befreiung erlebten und die dann allmählich hinein-
wuchsen in einen neuen Optimismus, der eine deutsche Selbstfindung von der 
europäischen Solidarität erhoffte und erstrebte. Eine Privatdozentur für Germa-
nistik in Nijmwegen; Auslandskorrespondenz; Arbeit für die niederländische Ka-
tholische Volkspartei; die Leitung der Übersetzungsabteilung am Gerichtshof der 
Europäischen Montanbehörde; schließlich aber, seit 1962, die Leitung eines Infor-
mations- und Dokumentationszentrums der europäischen christlichen Parteien in 
Rom für zwanzig Jahre führen ihn auf einem ungemein erlebnisreichen Weg von 
den Niederlanden buchstäblich nach Europa. 

Hahn ist ein unprätentiöser Erzähler. Er trifft immer wieder wie beiläufig das 
Richtige, ob er von den böhmischen Verhältnissen zum sudetendeutschen Problem 
führt oder auf eine bescheidene Weise die unendliche Demütigung der jüdischen 
Sudetendeutschen — warum scheuen wir eigentlich diese Begriffsbildung? — 
vor Augen führt. Die Freude am Wortspiel, die Standhaftigkeit, das Kuriose, ja 
Komische auch in gefährlichen Situationen nicht aus dem Auge zu verlieren, die 
moralische Überlegenheit, die man in Memoiren nur allzu leicht behauptet, wer-
den an seiner unmittelbaren Aussageweise von selber glaubhaft. Die Auseinander-
setzung mit dem gesellschaftlichen Milieu, sei es in der Karlsbader Heimatstadt, 
am Prager Studienort, im schon durch den Aufstieg des Nationalsozialismus beun-
ruhigten Deutschland, in der niederländischen Nachbarschaftshilfe oder im span-
nungsgeladenen und doch auf unerklärliche Weise immer wieder die Katastrophe 
vermeidenden Italien wird aus lebendigen Erinnerungen vor Augen gestellt, die 
den Erzähler, den Vermittler, viel stärker zu Worte bringt als den ichbezogenen 
Autobiographen. Der Politiker Hahn, der abseits der parlamentarischen Alltags-
mühen und auch fern von den Rivalitäten der Parteihierarchie als Interpret inter-
nationaler Probleme einen Wirkungskreis fand, pointiert besonders scharf, was die 
Tagespolitik oft nur kurzatmig artikuliert: Das Nord-Süd-Problem in Europa, 
das die Gemeinschaft belastet und der Entwicklungshilfe bedürfte, die mit Enthu-
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siasmus oft in der fernen Dritten Welt gesucht wird, so daß er Nietzsche memoriert, 
die Nächstenliebe sei weit schwerer als die Fernstenliebe. Die absurde Ohnmacht 
andererseits der demokratischen Kräfte gerade in dem am meisten europäisch ent-
wickelten Lateinamerika, die lebensrettende Solidarität der europäischen Demo-
kraten werden beklagt und beschworen. 

Hahns Buch kennzeichnet ein Emigrantenschicksal. Es sind nicht viele Anhänger 
einer „bürgerlichen" aktivistischen Partei 1938 emigriert — und kaum einer weiß 
ein so klares Zeugnis für die demokratische Vitalität unter den jungen Sudeten-
deutschen aus den dreißiger Jahren abzulegen. Seine Memoiren verdienten weite 
Verbreitung auch in deutscher Sprache. 

Bochum F e r d i n a n d S e i b t 

Ahrens, Wilfried: Verbrechen an Deutschen. Dokumente der Vertreibung. 

Selbstverlag des Verfassers, 2. Aufl., Arget bei München 1984, 320 S. 

Um die Arbeit von Ahrens ausgewogen würdigen zu können, ist eine Art von 
bibliographischem Vorspann unvermeidlich. 

Die Vertreibung der Deutschen aus Ost- und Mitteleuropa fand in den Jahren 
nach 1944 statt und hatte ihren Höhepunkt 1945 bis 1947. In den ersten Nach-
kriegsjahren gab es über die Ereignisse zwar praktisch keine veröffentlichten Unter-
lagen, doch wurden entsprechende Berichte gesammelt. Die 1951 von der Arbeits-
gemeinschaft zur Wahrung sudetendeutscher Interessen in München herausgegebenen 
„Dokumente zur Austreibung der Sudetendeutschen" stellten die erste zusammen-
fassende Veröffentlichung dar (über dreihundert Erlebnisberichte, zahlreiche amt-
liche Dokumente, z. T. in Faksimiledruck, drei Register, eine auch heute noch le-
senswerte Einleitung von Wilhelm Turnwald; in einem Jahr drei Auflagen mit 
über 30 000 Stück). 

Gleichzeitig begannen Bemühungen, die Gesamtheit der Deutschenvertreibung 
aus Ost- und Mitteleuropa für den unentbehrlichen Erfahrungsschatz der Geschichts-
schreibung aufzuarbeiten. Das damalige „Bundesministerium für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte" berief eine Kommission von Wissenschaftlern, 
in welcher der Kölner Historiker Theordor Schieder die Federführung über-
nahm. 1950—1953 wurden dann Erlebnisberichte, Briefe und Tagebücher von 
Zeitzeugen gesammelt und eine Auswahl 1953 bis 1962 als „Dokumentation der 
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa" herausgegeben (acht geogra-
phisch gegliederte Bände mit jeweils ausführlichen Einleitungen, erste Angaben über 
die Zahl der Opfer mit Verweis auf eine noch nicht abgeschlossene Arbeit des Sta-
tistischen Bundesamtes zum gleichen Thema; amtliche Dokumente sowie, durch einen 
wissenschaftlichen Apparat miteinander und der jeweiligen Einleitung verzahnte, 
ausgewählte Erlebnisberichte). Ausführlichere Tagebuchdarstellungcn wurden als 
Beihefte herausgegeben: Graf Hans Lehndorffs „Ostpreußisches Tagebuch" fand 
weithin Beachtung und wurde in mehreren eigenständigen Auflagen zum litera-
rischen Bestseller. 
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1958 veröffentlicht e das Statistisch e Bundesam t „Di e deutsche n Vertreibungs -
verluste". Mi t der wissenschaftliche n Method e der sog. Bevölkerungsbilanze n 
wurden „di e Nachkriegsverlust e der deutsche n Zivilbevölkerun g (ungeklärt e Fälle) " 
je Vertreibungsgebie t erhobe n un d dabei insgesamt 2,225 Mi o Menschen , davon 
273 900 in der ČSR (Grenze n von 1937), ermittelt . Di e „Gesamterhebun g zur 
Klärun g des Schicksals der deutsche n Bevölkerun g in den Vertreibungsgebieten" , 
eine am 25. 3. 1955 vom Deutsche n Bundesta g beschlossen e un d End e 1965 von der 
Zentralstell e des Kirchliche n Suchdienste s in Münche n herausgegeben e Studi e er-
faßte namentlic h 17,2 Mi o Deutsch e in den Heimatgebiete n vor der Vertreibun g 
(davo n 3,3 Mi o in der ČSR 1937) un d bestätigt e dami t die Ausgangspunkt e der 
Bevölkerungsbilanze n von 1958. 

End e 1966 gab der Innenministe r Baden-Württembergs , Han s Filbinger , den An-
stoß zu einer spezifischen Auswertun g des dami t gesammelte n Materials . Im Zu -
sammenhan g mit der Vertreibun g begangen e Verbreche n sollten erforsch t werden , 
um auch die Frag e eine r eventuelle n Verfolgung der Täte r zu überprüfen . 

De r Wechsel in der deutsche n Regierun g (End e 1966 Beginn der Große n 
Koalitio n CDU/CSU-SPD , ab Herbs t 1969 SPD/FDP-Regierun g mi t Hauptzie l 
einer neue n deutsche n Ostpolitik ) beeinflußt e den Fortgan g der Arbeiten : I m Herbs t 
1967 erfolgte zwar die öffentlich e Zusage Justizministe r Heinemanns , eine „histo -
rische Dokumentatio n der Vertreibungsverbrechen " (Ahren s 1983, S. 40) anferti -
gen zu lassen, eine entsprechend e Kabinettsvorlag e von Vertriebenenministe r Win-
delen wurd e jedoch — Ahren s (1983, S. 40) behauptet , durc h Außenministe r Brand t 
— jahrelan g blockiert . Ein e revidiert e Vorlage vom 6. 3. 1969 wurde schließlich am 
25. 6. 1969 im Kabinet t gebilligt un d am 16. 7. 1969 das Bundesarchi v in Koblen z 
beauftragt , „vorliegende s Material " über Vertreibungsverbreche n „zusammenzu -
stellen un d auszuwerten" . 

„Fün f Jahr e später , Mitt e Jul i 1974, lieferte das Bundesarchi v das Ergebni s 
seiner Arbeit in For m eines 60 Schreibmaschinenseite n umfassende n Berichte s ab" 
(Ahren s 1983, S. 41). Da s Arbeitsergebni s wurde durc h Beschluß der Regierun g 
Schmid t vom 7. 8. 1974 für die Veröffentlichun g gesperrt un d sollte nu r für „wis-
senschaftlich e Zwecke " freigegeben werden . Di e Entscheidun g wurde im In - un d 
Ausland sehr beachte t un d heftig diskutiert . Dabe i sprach ma n stets von einer 
„Dokumentation " bzw. einem „Weißbuch" . Es sickerte durch , da ß laut dieser 
„Dokumentation " meh r als 0,6 Mi o Deutsch e bei der Vertreibun g starben , was 
eine beträchtlich e Verringerun g gegenüber der bisherigen Zah l der „Nachkriegs -
verluste" von 2,2 Mensche n (so das Statistisch e Bundesam t 1958) darstellte . Da s 
Interess e an dieser offensichtlic h neue n Dokumentatio n nah m zu. De r US-Völ -
kerrechtle r Alfred M. de Zaya s bat um Einsichtnahme . Er erhiel t vom damalige n 
Innenministe r Maihofe r (FDP ) keine Antwor t un d vom Bundesarchi v den Be-
scheid, es handl e sich „u m eine intern e Berichterstattung " (Ahren s 1983, S. 45). 
Dan n erfolgte eine spektakulär e Aktion : Im Mär z 1975 veröffentlicht e Wilfried 
Ahren s ein Bänddie n „Verbreche n an Deutschen . Di e Wahrheit , die Bon n ver-
schweigt" (Huglfing , 95 Seiten , 2. Aufl. 1979). Ma n las (Ahren s 1975, S. 13): 
„Meh r als 40 000 Einzeldokument e habe n Experte n des Bundesarchiv s in Koblen z 
im Auftrag der Bundesregierun g seit Jul i 1969 gesammelt , geprüft un d in 3500 
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Auswertungsbögen tabellarisch zusammengefaßt. Offizieller Titel dieser gigantischen 
Arbeit: Dokumentation der Vertreibungsverbrechen' . . . Die Experten im Kob-
lenzer Bundesarchiv haben ihrer Dokumentation eine Synopse von 60 Seiten vor-
angestellt . . . Nicht einmal diese Zusammenfassung, die angeblich ohne Kenntnis 
der 40 000 Einzeldokumente unverständlich sei, will die Bundesregierung . . . nicht 
einmal Wissenschaftlern zur Verfügung stellen." 

Eine Sensation bahnte sich an: Aus einer zwischen 1969 und 1974 erfolgten 
neuen Sammlung waren offensichtlich für die Vertreiberstaaten so nachteilige neue 
Erkenntnisse gewonnen worden, daß die deutsche Regierung sie nicht zu publi-
zieren wagte. Ahrens' Bändchen enthielt v. a. den Text der Synopse. Er bezeichnete 
sie als eine „von der Bundesregierung als vertuschungswürdig erachtete Doku-
mentation" (1975, S. 15). 

Fachleuten fiel in dieser Synopse auf, daß das Bundesarchiv als „Quellen-
material für diese Dokumentation" vorrangig von rd. 10 000 Erlebnisberichten 
sprach, die „größtenteils in den Jahren 1950 bis 1953" entstanden und „1955 in 
das Bundesarchiv" gekommen waren (1975, S. 21 f.). Darüber hinaus wurden rd. 
18 000 „Gemeindeschicksalsberichte" erwähnt, die 1952 „begonnen" und „in den 
Jahren 1954 bis 1959 im Bundesarchiv fortgesetzt" wurden. Wie, so mußte man sich 
fragen, paßten diese Daten zu den Zeitangaben von Ahrens? Zur Klarheit trug 
auch nicht bei, daß das Bundesarchiv in der Synopse oft dann von „Dokumenta-
tion" sprach, wenn anscheinend die Auswertungsbögen gemeint waren. (Auf die 
Diskrepanz zwischen den Vertreibungsverlusten in den Bevölkerungsbilanzen des 
Statistischen Bundesamtes aus dem Jahre 1958 und der Synopse des Bundesarchivs 
im Jahre 1974 wird noch zurückzukommen sein.) 

Die Öffentlichkeit bewegten jedoch im Jahr 1975 weder diese Fragen noch der 
Zusammenhang bzw. Unterschied zwischen den Begriffen Synopse/Zusammen-
fassung einerseits, den Auswertungsbögen und dem viel weiter gefaßten Begriff 
Dokumentation andererseits. Publikumswirksamer war, wer Ahrens wohl das 
Material zugespielt habe. 

In den darauffolgenden Jahren folgten mehrere Veröffentlichungen zum Ver-
treibungsthema. 1977 publizierte de Zayas die deutsche Fassung seiner Studie „Die 
Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen". 1979 und 1981 wurden 
vielbeachtete Fernsehsendungen ausgestrahlt. 1980 erschien von Grube/Richter 
„Flucht und Vertreibung (BohZ 22 <1981> 472 ff.) und Böddekers „Die Flücht-
linge" (BohZ 24 <1983> 436 ff.) 1981 gab Mühlfenzl den Sammelband „Ver-
trieben und geflohen" heraus, und 1982 publizierte Nawratil „Vertreibungs-
verbrechen an Deutschen". Der Regierungswechsel in Bonn im Herbst 1982 be-
wirkte dann einen Nachdruck der Dokumentation des Bundesvertriebenenministe-
riums von 1953/1961 (im Auftrag des Bundesinnenministeriums 1984 im dtv-
Verlag erschienen; 5260 Seiten) und die Freigabe des Bundesarchivmaterials, das 
1974/75 so viel Aufregung verursachte. Damit war die legale Basis für Ahrens' 
„Verbrechen an Deutschen" ( = Ahrens 1983) gegeben. 

Ahrens gliedert diese Arbeit (1983) in einen allgemeinen Vorspann von etwa 35 
Seiten, in dem die Vertreibungsphasen je Gebiet grob umrissen werden. Einer Be-
trachtung über die Todesopfer (S. 36 f.) folgt dann auf ca. 20 Seiten die Vor-
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geschicht e der Publikation . Nac h Vertreibungsgebiete n gegliedert, werden dan n 
ca. 100 Erlebnisbericht e un d Auszüge aus der Bundesarchiv-Synops e abgedruckt , die 
Ahren s bereit s 1975 veröffentlichte . 

Zu r Frag e nach seinem Gewährsman n von 1975 bleibt Ahren s auch 1983 ver-
schlossen. Es war (1983, S. 46) „zugegebe n nich t ganz einfach , an eines von ur-
sprünglic h nu r zehn existierende n Exemplare n der Dokumentatio n heranzukom -
men" , vermerk t er schlicht . 

De r neuerlic h verwendet e Begriff Dokumentatio n erfähr t seine erwartet e Deu -
tung . Nac h Bestätigun g der Berichtszahle n aus der Synopse von 1974 (1975, S. 21 f.) 
heiß t es nämlic h (1983, S. 60): „Di e hier vorgelegten run d hunder t Dokument e sind 
überwiegen d Auszüge aus Erlebnisberichten , die . . . in den Jahre n 1950 bis 1953 auf-
grun d eines Auftrages des Bundesministerium s für Vertrieben e gesammel t wurden . 
Ein Teil dieser Erlebnisbericht e ist bereit s von der wissenschaftliche n Kommissio n 
der Bundesregierun g in der .Dokumentatio n der Vertreibun g der Deutsche n aus 
Ost-Mitteleuropa ' . . . veröffentlich t worden un d wird hier mit entsprechende m 
Hinwei s . . . wiedergegeben. " 

Zusammenfassen d ist festzuhalten : Zwischen 1950 un d 1959 waren rd . 28 000 
Bericht e gesammel t un d teilweise 1953 bis 1961 veröffentlich t worden . 1969 bis 
1974 wurden nich t neuerlic h rd . 40 000 Einzeldokument e gesammel t (1975, S. 13), 
sonder n wohl hauptsächlic h lediglich die vorliegend e Materialbasi s im Hinblic k auf 
die Fragestellun g nach Verbreche n ausgewertet . Di e beträchtlich e in- un d auslän -
dische Aufregung (Ahren s 1975, S. 13 f.; 1983, S. 37—58) ist dahe r auf die sach-
lich unnötig e Geheimniskrämere i der Regierunge n Brand t un d Schmidt , nich t aber 
auf wesentlich neu e Erkenntniss e zurückzuführen . Natürlic h ist es möglich , aus einer 
Sammlun g von Belegen im Umfan g von 88 laufende n Meter n (so der Bestands -
umfan g der Ostdokumentensammlun g des Bundesarchiv s lt. Nawratil , Heinz : „Ver-
treibungsverbreche n an Deutschen" ; Münche n 1982, S. 237) jeweils verschieden e 
Auszüge zu veröffentlichen . Selbst die Neuauflag e 1984 der Dokumentatio n 1953 
bis 1961 ha t dafür „nur " knap p 5000 Seiten zur Verfügung. Ahrens ' (1983) rd . 300 
Seiten Dokument e wird ma n dahe r nu r als eine Art von pointierte m Digest der 
Dokumentatio n ansehe n können . 

De m Sachkenne r kan n Ahren s (1983) deswegen nu r zu einigen Detail s der po-
litischen Diskussion 1969—1982 neu e Einsichte n vermitteln . Es ist bedauerlich , daß 
seine Arbeit nich t wenigstens einige Muste r des einzigen neue n Aspektes, nämlic h 
der Auswertungsbögen des Bundesarchivs , enthält . In einer eventuelle n weiteren 
Auflage sollte dafür Plat z sein. 

Darübe r hinau s würde ma n in einer Arbeit über Vertreibungsverbreche n auch 
etwas meh r zur Frag e der Vertreibungsverlust e erwarten . Die s nicht , um aufzurech -
nen , sonder n um aufzuzeigen , welche Aspekte un d Dimensione n Mensche n rechts -
verletzunge n oft annehmen . Ahren s bezeichne t (1983, S. 36) die „Dokumentatio n 
des Bundesarchivs " — d. h. die Synopse von 1974 — als „bewuß t zurückhalten d 
angelegt" un d führ t deren Zah l der Opfer von „meh r als 600 000 Menschen " an , 
darunte r meh r als 130 000 in der ČSR . Diese Zahle n seien „nu r als Bruchtei l der 
Gesamthei t der Opfer zu betrachten " (so das Bundesarchi v bereit s in Ahren s 1975, 
S. 76 f.). Im übrigen stütz t sich Ahren s (1983, S. 36 f.) auf die bereit s erwähnt e 
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Arbeit Nawratils: Die aus den „Deutschen Vertreibungsverlusten" des Statistischen 
Landesamtes (1958) bekannten 2,23 Mio Nachkriegsverluste der "in den Vertrei-
bungsgebieten 1939 ansässigen deutschen Zivilbevölkerung führen Nawratil und 
nach ihm Ahrens (1983) durch Ergänzung um die errechneten Verluste der (1958 
unberücksichtigt gebliebenen) Rußlanddeutschen und der nach 1939 in die Vertrei-
bungsgebiete zugezogenen Deutschen zunächst zu 2,8 Mio. Soweit kann man folgen. 
Die weitere Addition der im Osten gestorbenen rd. 2 Mio Kriegsgefangenen führt 
Ahrens dann in seiner Arbeit über Vertreibungsverbrechen zur Kapitelüberschrift 
(1983, S. 36): „Fünf Millionen mußten sterben, nur weil sie Deutsche waren." Diese 
Zahl hat mit Vertreibungsverbrechen nichts mehr zu tun. 

Nawratil weist Ahrens (1975) im Quellenverzeichnis nach. Bei ihm wie auch 
bei Ahrens (1975, wie auch 1983) findet man jedoch praktisch keine Auseinander-
setzung mit der doch wohl beachtlichen Diskrepanz zwischen den 2,23 Mio des 
Statistischen Bundesamtes von 1958 und den „mehr als" 0,6 Mio des Bundes-
archivs von 1974. Die Synopse des Bundesarchivs (Ahrens 1975, S. 77 f.) geht dar-
auf ein. Sie bezeichnet die Bevölkerungsbilanzen von 1958 zunächst pauschal und 
dann auch speziell für die DDR im Jahre 1950 als „Schätzungen". Letzteres ist 
eindeutig falsch: Der Wohnort 1.9.1939 wurde in der Volkszählung auch der DDR 
am 31. 8. 1950 mindestens für die vor dem 1. 9. 1939 geborenen Personen erhoben 
und veröffentlicht (Statistisches Bundesamt: „Die deutschen Vertreibungsverluste". 
Wiesbaden/Stuttgart; 1950; S. 19, S. 35). Die Synopse des Bundesarchivs gibt dann 
wieder: Die Studie des Statistischen Bundesamtes ergab „eine Gesamtzahl von ca. 
2,2 Mio ,ungeklärter Fälle' in sämtlichen Vertreibungsgebieten. Sie werden auch 
als ,Nachkriegsverluste bezeichnet". Es heißt dann weiter: „Die Gleichsetzung 
dieser Zahlenangaben mit der Gesamtheit der Todesopfer aus Vertreibungsgebieten 
im Sinne dieser Dokumentation verbietet sich indessen. Nur bei einer weitgehenden 
Auslegung des Begriffs ,Vertreibungsverbrechen' kann vorsichtig davon ausgegan-
gen werden, daß es sich bei der Mehrzahl der o. e. ,ungeklärten Fälle' um Ver-
brechensopfer handelt. Dann wären aber die Todesfälle unter der Zivilbevölkerung 
in Folge von Entkräftung und Erschöpfung wegen mangelhafter oder fehlender 
Lebensmittelzuteilungen ebenso als Vertreibungsverbrechen zu bezeichnen wie auch 
die hohe Anzahl der Selbstmordfälle — Ausdruck der totalen Hoffnungslosigkeit 
unter der Zivilbevölkerung". Als Fußnote wird vermerkt, daß aus allen Vertrei-
bungsgebieten 14 356 Selbstmordfälle belegt seien. 

Daß Ahrens diese reichlich schillernde Darstellung nicht diskutierte, ist bedauer-
lich. In einer weiteren Auflage wäre das Bundesarchiv zu fragen, wie es zu der 
Differenz von 2,2 Mio kam. Wer 14 000 Selbstmordfälle unter rd. 17 Mio Ver-
triebenen in eine statistische Analyse einführt, darf wohl nach vielen Hundert-
tausenden gefragt werden. 

Die Zahl der Vertreibungsopfer ist vornehmlich deswegen problematisiert wor-
den, weil als Unterbegriff der Nachkriegsverluste in den Vertreibungsgebieten 
nunmehr die Kategorie „Opfer von Vertreibungsverbrechen" geschaffen wurde. 
Dieser Begriff ist sowohl manipulierbar als auch gefährlich. Einen beachtenswerten 
Betrag zu Begriffsbildung und zahlenmäßiger Konsequenz lieferte M. B. (Martin 
Broszat) „ ,Vertreibungsverbrechen' — ein mißverständlicher Begriff" im Presse-
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dienst des Instituts für Zeitgeschichte, München (Nr. 38 vom 30. 8. 83). In Kenntnis 
und unter Bezugnahme auf die Synopse des Bundesarchivs von 1974 stellte er die 
offensichtlich nicht rhetorisch gemeinte Frage: „Waren es rund Einhunderttausend 
(Minimalzahl), Zweihunderttausend oder gar Zweihundertfünfzigtausend (Maxi-
malzahl) Deutsche aus Ost-Mitteleuropa, die — im Rahmen des Gesamtverlustes 
von annähernd zwei Millionen Menschen — Opfer vorsätzlicher, verfahrensloscr 
und mithin verbrecherischer Tötungsaktionen geworden sind?" 

Die Zahlen — in der Synopse natürlich nicht einmal annähernd enthalten — sind 
als Konsequenz des Begriffes erklärbar: Nur „verfahrenslose" Vorgänge führen 
zu Verbrechensopfern. Welches Verfahren erforderlich ist, um die Tötungsaktion 
aus der Ebene des Verbrechens auf die einer unverbrecherischen — etwa — „Panne" 
zu heben, bleibt bei Broszat offen. Damit wird einerseits fast jede Zahl von Ver-
treibungsopfern beweisbar. Die Konsequenzen aus Broszats Formulierung werden 
jedoch unübersehbar, wenn man etwas anderes bedenkt: Bisher wurden doch z. B. 
die NS-Tötungsaktionen gegen die Juden im Zweiten Weltkrieg auch — und gerade 
deswegen — als Verbrechen angesehen, weil sie mit relativ klaren organisatori-
schen und technischen Verfahren operierten. Broszat hat zwar nur den Verbrechens-
begriff zu manipulieren versucht, sicherlich ungewollt jedoch einen Beitrag gelei-
stet, um Eichmann und Höß zu exkulpieren. Bei Ahrens (1983, 2. Auflage 1984) 
findet man keine Anmerkung dazu. 

Ahrens „Verbrechen an Deutschen. Dokumente der Vertreibung" ist trotzdem 
dankenswert. Die Deutschen Vertreibung aus Ostmittel- und Südosteuropa nach 1944 
ist eben der zahlenmäßig größte derartige Vorgang in der bisherigen Weltgeschichte. 
Es kann gar nicht genug Autoren und Ansätze geben, um das Wissen eines derartigen 
Vorgangs zu erhalten, seine Aspekte aufzuzeigen und die Konsequenzen darzulegen. 
Derartige Bemühungen schaffen und bearbeiten nämlich jenes Erfahrungsgut von 
Millionen zerstörter Leben, Werke und Träume, aus denen ein großer Historiker 
der Zukunft die ganze Geschichte der Deutschenvertreibung schreiben wird. Sach-
lich-verständnisvolle Kritik hat die Autoren unserer Zeit zu begleiten, damit sie an 
ihrer wichtigen Aufgabe nicht müde werden und aus der Vergangenheit alles be-
wahren, dessen die Zukunft bedarf. 

Grafing F r i t z P e t e r H a b e l 

Janics, Kaiman: Czechoslovak Policy and the Hungarian Minority 1945— 
1948. With an Introduction by Gyula Illyés. An English Version Adapted from 
the Hungarian by Stephan Borsody. 

Social science Monographs. Columbia Univ. Press, New York 1982, 241 S. (War and 
Society in East Central Europe: The Effects of World War II, 9). 

Es ist schon eine erstaunliche Tatsache, daß aus der Feder slowakischer Autoren 
zwar eine ganze Reihe voluminöser Darstellungen vorliegt, in denen die ungarische 
Verwaltungspraxis in den durch den Ersten Wiener Schiedsspruch vom 2. Novem-
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ber 1938 zurückgegliederte n Distrikte n ausführlic h behandel t wird * — aber prak -
tisch keine Monographie , die sich mi t der Verfolgung un d Verdrängun g der unga -
rischen Minderhei t in der wiedererstandene n ČSR zwischen 1945 un d 1948 aus-
einandersetzt . Nu r Jura j Zvar a legte 1965 eine kleine Studi e auf Ungarisch 2 vor, 
in der er die Nadikriegs-„Lösung " der magyarische n Frag e als „Fehler " bezeich -
nete , die ergriffenen Maßnahme n insgesamt aber mi t „gerechtfertigte m Selbst-
verteidigungs-Nationalismus " der Slowaken entschuldigte . I n eine r marxistisch -
dialektisch geschliffenen , überau s scharfen Kriti k warf Mari a Lávová daraufhi n 
dem Verf. vor, aus „politische m Opportunismus " ein „Pamphlet " verfaßt zu 
haben ; wenn ma n schon von „Nationalismu s auf slowakischer Seite spricht , dan n 
war es ein defensiver Nationalismus , der nu r eine Reaktio n auf einen extreme n 
ungarische n Chauvinismu s darstellte " 3. 

Diese r slowakisch-ungarisch e Konflik t ist eine Spätfolge der uneinsichtige n Buda -
pester Nationalitätenpoliti k seit dem Ausgleich von 1867 un d der Entscheidun g 
der Alliierten auf der Parise r Friedenskonferen z 1919/20 , 62 937 km 2 Vorkriegs-
ungarn s mi t 3,517 Mill . Einwohner n der ČSR zuzuteilen . Nac h dem Zensu s von 
1910 waren davon 1,063 Mill . Ungar n betroffen , von dene n 894 000 in der Slowa-
kei un d rd . 170 000 in Karpatorußlan d lebten . In dem von Reichsaußenministe r 
Ribbentro p un d seinem italienische n Kollegen Cian o vorgenommene n Erste n Wie-
ner Schiedsspruc h waren Ungar n 12 009 km 2 mit 1,041 Mill . Bewohnern , von dene n 
sich nach dem Zensu s von 1930 noc h 592 000 zum Ungarntu m bekann t hatten , 
zurückgeglieder t worden . Ein e harsch e magyarisch e Verwaltungspraxi s in der Süd-
slowakei hatt e zu starken Spannunge n zwischen dem Horthy-Regim e un d dem 
deutsche n „Schutzstaat " Slowakei geführt , die mehrfac h zu Grenzverletzunge n 
un d scharfen Protestnote n Anlaß gaben. Trot z aller Drangsalierun g un d Diskrimi -
nierun g konnt e sich die rd . 420 000 Mensche n zählend e slowakische Minderhei t in 
Ungar n währen d der Kriegsjahre insgesamt gut behaupten . D a es Präsiden t Beneš 
im Exil verstande n hatte , die ČSR als das erste Opfer der nationalsozialistische n 
Aggression un d Expansio n zu präsentieren , konnt e ab 1941 dami t gerechne t werden , 
daß nach der Niederlag e Hitler-Deutschland s die Tschechoslowake i in ihre n Vor-
kriegsgrenzen restituier t un d somit auch die an Ungar n verlorene n Gebiet e zu-
rückgeglieder t würden . 

De r 1912 geboren e Arzt un d Soziologe Kaima n Janics , Augenzeuge un d Be-
troffene r der nach 1945 massiv einsetzende n Maßnahme n zur Verdrängung , ja 
zur Vertreibun g der magyarische n Minderhei t aus der ČSR , ha t sich mi t dem 
Aufgreifen dieses bis heut e verdrängte n Themenkomplexe s keine Freund e erwor-
ben . Nac h der Veröffentlichun g seines Bericht s „Di e heimatlose n Jahre " auf 
Ungarisc h in Münche n wurde ihm 1978 die Ausübun g seines Arztberufs untersagt . 
Di e hier anzuzeigend e englische „Übersetzung " ist eigentlich eine von St. Borsod y 
vorgenommen e Bearbeitun g der ursprüngliche n Vorlage, „a radica l Operation " 

1 L. Tilkovszky, S. Cambel , M. Vietor, J. Purga t u. a. 
2 Z v a r a , Juraj : A magyar nemzetiség i kérdés megoldása Szlovákiában [Die Lösung 

der ungarische n Nationalitätenfrag e in der Slowakei]. Preßbur g 1965. 
3 In : Historick ý Časopis 15/2 (1967) 301—305. 
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mit „no t mcrel y stylistic change s but a rewritin g and rearrangemen t on a scale 
which resulted in a book with its own character" . Wieviel dabe i vom ursprüng -
lichen Anliegen des Verf. erhalte n geblieben ist, geht aus der Neufassun g nu r an 
wenigen Stellen — so in den Kap . 4 un d 5 über die Potsdame r un d die Parise r 
Friedenskonferen z — hervor , die durc h umfangreich e Materialie n ergänz t wurden , 
zu dene n Janic s keinen Zugan g hatte . Gyul a Illyés, der große alte Man n der 
ungarische n Literatur , ha t dem Ban d eine einfühlsame , vom Eigenerlebe n geprägte 
Einführun g in die Minderheitenproblemati k vorangestellt . 

Unbeschade t der Unklarheite n über Janics ' un d Borsodys Beitra g bestich t das 
Buch durc h seine Redlichkei t un d das spürbar e Bemühen , bei aller Betroffenhei t 
über das gesetzlose Vorgehen der tschechoslowakische n Behörde n beiden Seiten 
Gerechtigkei t widerfahre n zu lassen. D a der Verf. in der ČSSR nu r auf publizier -
tes Material , vor allem auf zeitgenössisch e Presseberichte , zurückgreife n konnte , 
erscheine n einige wenige Aussagen unzureichen d belegt oder fragwürdig. De r Auf-
bau der Untersuchun g aber, die geschickte Einteilun g un d die gute Materialauf -
teilun g überzeuge n ebenso wie die abgewogenen Urteil e un d die stets nachvoll -
ziehbare n Schlußfolgerungen . 

Janic s schilder t zuerst die Lage auf beiden Seiten der willkürlich gezogenen Grenz e 
von 1938 währen d des Zweite n Weltkrieges, um den Ha ß un d das Vergeltungs-
denke n bei Slowaken un d Tscheche n nach 1945 zu erklären . Danac h zeigt er auf, 
mit welcher Entschlossenhei t Beneš un d die Exilregierun g bereit s vor der Kriegs-
wende von Stalingra d mi t der Austreibun g der Sudetendeutsche n auch den Zwangs-
transfe r der magyarische n Minderhei t ins Mutterlan d propagierte n — Sicherheits -
maßnahme n angeblich , die der Präsiden t in seinen Kriegsmemoire n eingehen d 
begründet e 4. Di e im Dezembe r 1943 eingeholt e Billigung Stalin s un d die im Mär z 
1944 erfolgte deutsch e Besetzun g Ungarn s erleichterte n es Beneš, auch die West-
alliierte n von der Notwendigkei t dieser Vertreibungsmaßnahm e zu überzeuge n — 
ohn e die britisch e un d die amerikanisch e Regierun g aber bis Kriegsend e zu einer 
vorbehaltlose n Zustimmun g veranlassen zu können . De m alliierte n Veto fiel dan n 
auch die sowjetische Initiativ e zum Opfer , im Waffenstillstandsvertra g die un -
garische Provisorisch e Regierun g zur Aufnahm e der aus der ČSR abzuschieben -
den Magyare n zu zwingen. Daraufhi n wurden die — selbst von der KPTsc h vor-
behaltlo s unterstützte n — Pläne , einen Bevölkerungsaustausc h zwischen den in 
Ungar n siedelnde n Slowaken un d den aus der Südslowake i auszuweisende n Magya-
ren zu arrangieren , energisch vorangetrieben . Weder die am Untergrundkamp f 
beteiligten Magyare n noch die ungarische n Heimatkommuniste n waren über die 
von der Kremlführun g unterstützte n Abschiebungs- bzw. Umsiedlungsplän e unter -
richte t worden . 

Trot z einiger Übergriffe gegen „exponierte " Magyare n verlief die Besetzun g 
un d der Aufbau der tschechoslowakische n Zivilverwaltun g im Frühjah r 1945 in 
der Südslowake i unerwarte t friedlich , obscho n im Kaschaue r Program m vom 
5. April die gesamte ungarisch e Minderhei t des Verrat s beschuldig t un d ihr die 

4 B e n e š , Edvard : Pamět i [Erinnerungen] . Prag 1947, 330. 
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Staatsangehörigkei t entzoge n worden war (Abschnit t 8). Am 9. Ma i 1945 prokla -
miert e Präsiden t Beneš, daß „di e überwältigend e Mehrhei t der Deutsche n und 
Ungar n unser Lan d verlassen muß" . Danac h setzte eine sich steigernd e Einschüch -
terungs - un d Verdrängungspoliti k mit dem Zie l ein, die Magyare n zur „freiwilligen" 
Abwanderun g oder zum Wechsel der Volkszugehörigkei t zu veranlassen . Darübe r 
hinau s wurde der geplant e Bevölkerungsaustausc h weiter vorbereite t un d versucht , 
auf der Friedenskonferen z die Zustimmun g zur Abschiebun g weitere r 200 000 
Magyare n zu erhalten . De r in der ČSR verbleibend e Rest hätt e sich einer Zwangs-
assimilierun g dan n kaum noch widersetze n können . — Es ist das große Verdienst 
des Verf., gerade diese schwierige Phas e sachlich un d weitgehen d frei von Emotio -
nen geschilder t un d die wachsende n Spannunge n zwischen den kommunistische n 
Parteiführunge n offengelegt zu haben . 

Währen d im Novembe r 1945 rd. 12 000 ungarisch e Arbeitskräfte in die men -
schenleere n Sudetengebiet e verbrach t wurden , dene n späte r weitere 44 000 folgten, 
kame n die beiden betroffene n Regierunge n am 27. Februa r 1946 in Budapes t über -
ein, im geregelten Austausch jeweils 100 000 Mensche n aufzunehmen . D a sich aber 
nu r rd . 60 000 der in Ungar n lebende n Slowaken bereiterklärten , sich in der Süd-
slowakei neu anzusiedeln , un d da die Friedenskonferen z die Abschiebun g von 
200 000 Magyare n untersagte , konnt e eine wesentlich e Reduzierun g der in der 
'ČSR lebende n Ungar n legal nich t erreich t werden . Deshal b wurde n die Maßnahme n 
verschärft , um mißliebige Ungar n zur Fluch t zu zwingen, die Intellektuelle n un d 
die Träger der Volkstumsarhei t als „Kriegsverbrecher " zu denunziere n un d mit 
der Wiederaufnahm e der Deportatione n in das Sudetengebie t vor allem die wohl-
habende n Bauern , auf deren aufgeteilt e Höf e jetzt Slowaken kamen , als Opposi -
tionsgrupp e auszuschalten . Di e Volksgerichtshöfe tate n ein Übriges , um mit harte n 
Urteile n gegen 4812 Magyare n unte r der ungarische n Minderhei t Schrecken  zu 
verbreiten . 

Mi t der kommunistische n Machtübernahm e am 25. Februa r 1948 wurde n die 
— zuvor auch von den Kommuniste n uneingeschränk t mitgetragene n — öffent-
lichen Verfolgungsmaßnahme n eingestell t un d mit der Zei t auch die gesetzlich-
politisch e Gleichstellun g der Magyare n sowie die Gewährun g einer bescheidene n 
Kulturautonomi e eingeleitet . Währen d sich bei der Volkszählun g von 1950 nu r 
noch 369 000 Mensche n zur ungarische n Nationalitä t bekannten , waren es 1980 
bereit s 579 600. Doc h zu einer echte n „Wiedergutmachung " ode r eine r fairen 
Auseinandersetzun g mit der von Janic s so eindringlic h geschilderte n unduldsame n 
Verdrängungspoliti k den Magyare n gegenüber ist es auch in der föderalisierte n 
ČSSR nich t gekommen . 

Trot z des beklemmende n Inhalt s weckt diese Studi e zugleich Hoffnungen : da ß 
nämlic h ohn e Haß , Vorurteil e ode r einseitiges Zuteile n von Schuld doch auch die 
schmerzhafte n Ereignisse einer die Menschenrecht e un d -würd e verletzende n Period e 
der jüngsten Vergangenhei t wissenschaftlich überzeugen d aufgearbeite t un d zur 
Diskussion gestellt werden können . Es wäre dahe r zu begrüßen , wenn dieses in 
seinem  Grundanliege n überzeugend e Buch den Anstoß geben würde , die von Mit -
gliedern der „Chart a 77"-Bewegun g angestellte n Überlegunge n über die Berech -
tigun g der Austreibun g der Sudetendeutsche n aufzugreifen un d sine ira et studio , 
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sachlich un d souverän , mi t dem zeitliche n Abstand von 40 Jahre n zu den bedauer -
lichen Vorgängen in einem neue n Anlauf dem Them a der Vertreibun g der Deut -
schen Gerechtigkei t widerfahre n zu lassen. 

Saarbrücke n J ö r g K. H o e n s c h 

Zvara,  Juray: Nationalitätenpolitik der ČSSR. 

Verlag Orbis, Prag 1983, 114 S., DM 3,50. 

Di e Schrift bezweckt , „de m Leser Einblic k in die Lösun g der Nationalitäten -
frage in der sozialistischen Tschechoslowake i zu vermittel n un d ihn über die Na -
tionalitätenpoliti k der Kommunistische n Parte i zu unterrichten" . De r Verfasser 
unterscheide t zwei gleichberechtigt e Natione n (Tschechen , Slowaken ) un d vier Na -
tionalitäte n (polnische , ungarische , deutsch e un d ukrainische) . Ein e Natio n wird 
nach Auffassung des Verfassers bestimm t durc h „sozial-ethnisch e Merkmale , die 
unte r Einflu ß spezifischer geographischer , historischer , politische r un d wirtschaft -
licher Bedingunge n entstande n un d bei jeder Natio n einmali g sind". Er sprich t aber 
auch von einer „kapitalistische n Nation" , der — abgesehen von der ethnische n 
Einhei t — zwei Natione n innewohnen : die Natio n der Ausbeute r un d die der Aus-
gebeuteten . Nationalitäte n sind seiner Ansicht nach „Gruppen , die freier un d mit 
weniger Zusammenhal t als Natione n leben", „Gruppen , die von der ursprüngliche n 
Natio n im Rahme n einer meh r ode r weniger abweichende n sozial-politische n un d 
kulturelle n Struktu r losgetrenn t leben". 

Auf die Nationalitäte n entfalle n in der ČSSR 5,2 °/o der Gesamtbevölkerung . 
Di e Zah l der Persone n deutsche r Nationalitä t betru g — nach der zitierte n amt -
lichen Statisti k — zum 1. Novembe r 1980 61 900, das sind 0,4 %> der Gesamt -
bevölkerung , davon in der Tschechische n Republi k 56 800 (0,6 "/o) un d in der Slo-
wakischen Republi k 5100 (0,1 ™/o). Daz u wird bemerkt : „Di e deutsch e Nationali -
tä t lebt verstreut . Lediglich in zwei Verwaltungskreisen erreich t ihre Konzentratio n 
meh r als 10 %> (Komota u 10,3 %>, Falkena u 25,3 % ) . Fas t 50 %> der ČSSR-Deutsrhe n 
leben in Ortschaften , in dene n sie weniger als 10°/o der gesamten Bevölkerungs-
zah l bilden . Nu r in 21 Gemeinde n stellen sie über die Hälft e der gesamten Bevöl-
kerungszahl . Di e Bevölkerun g deutsche r Nationalitä t besteh t zu 83 °/o aus Arbei-
tern. " 

De r Verfasser behandel t eingehen d die Beziehunge n zwischen der tschechische n 
un d der slowakischen Nation . Er kritisier t die Bemühunge n der ersten Republi k um 
die Schaffun g einer einheitliche n tschechoslowakische n Natio n un d die Verhinderun g 
der Eigenstaatlichkei t der slowakischen Nation . Er zitier t Masaryk , der in seinem 
Werke „Wege der Demokratie " erklärte : „E s gibt keine slowakische Natio n — 
das ist eine Erfindun g der ungarische n Propaganda" . Nac h 1945 un d besonder s 
nach der sozialistischen Revolutio n von 1948 habe n sich — so der Verfasser — neue , 
demokratisch e Beziehunge n zwischen der tschechische n un d der slowakischen Natio n 
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geformt . Di e tschechisch e Natio n befreite sich vom Einflu ß des „Masarykismus " 
un d „Tschechoslowakismus" , anerkannt e die slowakische Eigenständigkei t un d schuf 
die Bedingunge n für ein gedeihliche s Zusammenlebe n beider Natione n in einem 
einzigen Staate . 

In den Jahre n 1968—1969 sei eine neu e Welle des Nationalismu s entfesselt wor-
den . Ma n habe sich um eine Rehabilitierun g des alten „Tschechoslowakismus " 
bemüh t un d habe versucht , ein Model l des Sozialismu s durchzusetzen , von dem ma n 
behauptete , daß es allein dem „authentische n Marxismus " nahekomme . Di e Bil-
dun g einer tschecho-slowakische n Föderatio n wurde abgelehnt . De r zweiteiligen 
Föderatio n sei die Forderun g nach einer „Tripartitur " entgegengehalte n worden , 
nämlic h eine Gliederun g des Staate s nach „territorial-historischen " Gesichtspunkte n 
in dre i Teile : Böhmen , Mähre n un d die Slowakei. Auch die Forderun g nach einer 
fünfteiligen Föderatio n sei erhobe n worden : Tschechen , Slowaken , Polen , Ungar n 
un d Ukrainer . Di e Kommunistisch e Parte i habe aber mit Hilfe der Sowjetunio n 
auch diese Welle des Nationalismu s überwunde n un d das Gefüh l der Zugehörigkei t 
zum sozialistischen Weltsystem erneuert . Di e slowakische Frag e sei dami t gelöst. 

Ein Kapite l behandel t die Überwindun g des Erbe s der in der „kapitalistischen " 
Tschechoslowake i bestandene n Nationalitätenfrage . De r Verfasser sieht „di e wahre 
Ursach e der nationale n Reibereien " in der „damalige n sozialen un d Klassenstruk -
tur , in der Existen z verschiedene r Gruppierunge n der Bourgeoisie , die bei der Ver-
fechtun g ihre r Klasseninteresse n nich t zögerte , sich der bestehende n Nationali -
tätenverhältniss e zu bedienen" . Von der deutsche n Minderhei t behaupte t er, daß 
sie sogar politisch e Sonderrecht e besaß, läßt aber die Frag e offen, welche das waren . 
Da s Münchne r Abkomme n habe die Unhaltbarkei t der außenpolitische n Orien -
tierun g auf Großbritannie n un d Frankreic h bewiesen. Da s neu e Kräfteverhältni s 
nach 1945 hab e eine Lösun g der Nationalitätenfrag e ermöglicht . Di e deutsch e Min -
derhei t sei bis auf einen Restbestan d von heut e run d 62 000 Persone n „ausgesie-
delt " worden ; dami t sei keinerle i Vergeltungspoliti k betriebe n worden . Di e ver-
bliebene deutsch e Minderhei t habe nach 1948 alle Bürgerrecht e erhalte n un d sich 
zu einer sozialistischen Nationalitä t (Nationalitätengruppe ) entwickelt . Aber in-
folge ihre r unvollständige n sozialen un d ethnische n Struktur , des Fehlen s einer 
zahlenmäßi g stärkere n Intelligen z un d Bauernschaft , aber auch infolge mangeln -
den Interesse s für eine national e Entwicklun g habe sie faktisch den Charakte r einer 
eigenständige n ethnische n Gemeinschaf t verloren . 

Di e Verfassung der ČSSR von 1960 sichert e den Bürgern ungarischer , polnische r 
un d ukrainische r Nationalitä t Minderheitenrecht e zu; von der deutsche n Minder -
heit war in der Verfassung nich t die Rede . Erst im Verfassungsgesetz Nr . 144/196 8 
über die Stellun g der Nationalitäte n wurde auch die deutsch e Minderhei t genannt . 

De r Verfasser räum t ein, daß es in der ČSSR keine deutsche n Schule n gibt. 
„Deutsch e Schulkinde r besuche n Schule n mit tschechische r ode r slowakischer Un -
terrichtssprach e un d lerne n Deutsc h als Wahlfach bzw. in Oberschule n als Pflicht -
fach Weltsprache. " Seit 1968 gibt es einen Kulturverban d der Bürger deutsche r 
Nationalität , „e r widmet sich vorwiegend der Vortragspropaganda" . Als die Re -
gierung der Slowakei die Bildun g einer deutsche n Kulturvereinigun g in der Slowakei 
vorschlug, habe n die Deutsche n angeblich abgelehn t mit dem Hinweis , „da ß für 

13 
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eine solche Tätigkei t bei ihne n keinerle i Interess e besteh t un d daß ihre kulturelle n 
Belange voll auch ohn e eine eigene Kulturvereinigun g abgesicher t sind". 

Eine n wichtigen Bestandtei l der Nationalitätenpoliti k bilde die kommunistisch e 
Erziehung , deren Zie l eine „inhaltlich e Formun g des nationale n Bewußtsein s der 
Bevölkerun g im Geist e des sozialistischen Internationalismu s un d Patriotismus " 
sei. Aus einer Red e Gusta v Husák s im Ma i 1980 wird die Feststellun g zitiert : 
„Z u den bedeutsame n Erfolgen des Sozialismu s gehör t die Tatsache , daß die Na -
tionalitätenfrag e in unsere m Land e auf der Grundlag e Leninsche r Idee n gelöst 
wurde. " In einem letzte n Kapite l befaßt sich der Verfasser mit der außenpoliti -
schen Orientierun g der ČSSR auf die Staate n der sozialistischen Gemeinschaft . 

Da s Werk Zvaras , das offensichtlic h im Sinn e kommunistische r Propagand a wir-
ken soll, gibt einen guten Einblic k in die Ideologie , die der gegenwärtigen Natio -
nalitätenpoliti k der ČSSR zugrund e liegt. 

Stuttgar t E r i c h S c h m i e d 

Zelenka,  Ales: Sudetendeutsches Wappenlexikon.  Ortswappen aus Böhmen, 
Mähren und Sudetenschlesien. 

Passavia, Passau 1985, 445 S. mit 2 Landkarten . 

De r für den interessierte n Leser prägnan t un d praktisc h gewählte Tite l dieses 
Lexikon s ist eigentlic h problematisch , — aber es ist wohl zu schwierig, den über die 
Begrenzun g des ethnische n Begriffs „sudetendeutsch " territoria l un d nationa l 
weit hinausgehende n Inhal t des Werkes in einem kurze n Buchtite l zu präzisieren . 
Handel t es sich doch nich t nu r um die Wappe n von Orte n auf dem Gebiet e des 
1941 gegründete n sogenannte n Reichsgaue s Sudetenland , dazu um bedeutend e 
Städt e im Landesinner n wie Prag , Brunn , Pilsen , Budweis, Iglau u. a. mit deutsche n 
Minderheiten , sonder n auch um die bis zur Vertreibun g von 1945 von Deutsche n 
besiedelte n Gebiet e Südböhmen s un d Südmährens . Die s alles wird vom Autor 
selbst in seiner Einführun g „Zu r Handhabun g des Sudetendeutsche n Wappen -
lexikons" un d seiner Einleitun g ausführlic h begründet . 

Nac h einer fünfseitigen Studi e über Siegel un d Wappe n der Altstadt Pra g folgen 
an 400 mit den von Ton y Javor a entworfene n farbigen, einheitlic h 7 X 6 cm großen , 
unte n abgerundete n Wappenschilde n (ohn e etwaige Bekrönungen , Helme , Halte r 
un d sonstige Beizeichen ) geschmückt e Artikel in alphabetische r Ordnun g (wobei 
„Ba d Königswart " wohl besser unte r Königswar t un d auf alle Fäll e die „Berg-
städt e Hangenstein " un d „Platten " unte r Hangenstei n un d Platte n einzureihe n 
gewesen wären) . . 

De r Verfasser beginn t einen jeden Artikel mit der ehemalige n amtliche n deutsche n 
Wiedergabe des Ortsnamen s unte r Beifügung der Landeszugehörigkei t un d des 
betreffende n Landkreise s mi t den authentische n Zitierunge n des urkundlic h ersten 
Auftreten s un d der ursprünglichen , frühere n alten Namensformen , um dan n die 
vorhandene n Siegel zu beschreibe n un d anschließen d die Blasonierun g des Wappen s 
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wiederzugeben, mit den eventuellen Verleihungsdaten und der Anführung des ein-
schlägigen Schrifttums, wobei seine sachgerechten literarkritischen Auseinander-
setzungen mit den einseitigen Ansichten des tschechischen Historikers Vojtíšek und 
die Herausstellung der grundlegenden Bedeutung des bisher viel zu wenig geschätzten 
böhmischen Städteheraldikers Widimsky besondere Anerkennung verdienen. Der 
heraldische Hauptteil des Lexikons würde eine umfangreiche Rezension recht-
fertigen, die jedoch den Rahmen dieser ersten informativen Buchbesprechung bei 
weitem überschritte. 

In staatsrechtlicher und politischer Sicht sind neben der bereits oben erwähnten 
Monographie der Entwicklungsgeschichte des Prager Stadtwappens besonders be-
merkenswert: die Sonderstellung des Ascher Ländchens; der politisch bedingte 
Wappenwandel in Brunn; die staatsrechtliche Stellung der Reichsstadt Eger bzw. 
des Egerlandes; Hultschin, das früher zur preußischen Provinz Schlesien gehörte 
und erst 1919 im Versailler Vertrag der damaligen Ersten Tschechoslowakischen 
Republik eingegliedert wurde; Iglau, dessen „redendes" Igel-Wappen nach 1945 
als „deutsch" diffamiert und abgeschafft wurde; der brandenburg-ansbachische 
Besitz von Jägerndorf, der dann mit als Begründung des Anspruchs Preußens auf die 
Annexion des größeren Teiles von Schlesien im Siebenjährigen Kriege diente; der 
je nach der politischen Lage wechselnde Gebrauch des „SPQO" und der kaiser-
lichen Initialen sowie der goldenen Kette um den Brustschild des mährischen Adlers 
im Wappen von Olmütz; der Rang Pilsens als der nach der Landeshauptstadt Prag 
an erster Stelle rangierenden königlichen Stadt in Böhmen; Reichenberg i. B. als 
„Hauptstadt der Sudetendeutschen" und Troppau als Hauptstadt des 1742 ver-
einigten Herzogtums Troppau und Jägerndorf, des österreichisch verbliebenen An-
teiles von Schlesien, sowie die nach dem Abschlüsse des heraldischen Teiles eingereihte 
instruktive Aufstellung aller staatsrechtlich päpstlichen, kaiserlichen und landes-
herrlichen (S. 420: nicht „Landesherrschaftlichen"!) und dann königlich-böhmischen 
bzw. kaiserlich-österreichischen Wappen Verleihungen bis 1918 sowie der Republik, 
wie auch von Wappenverleihungen geistlicher und weltlicher Patronatsherren und 
Schirmvögte. 

Ein Literaturverzeichnis und die unbedingt notwendigen, sorgfältig ausgearbei-
teten deutsch-tschechischen und tschechisch-deutschen Ortsnamenregister beschließen 
dieses vom Verlag prächtig ausgestattete hervorragende heraldische Werk des be-
reits durch sein 1979 im Beheym-Verlag in Regensburg erschienenes Buch über „Die 
Wappen der böhmischen und mährischen Bischöfe" bekannten Autors. 

München R o m a n F r e i h e r r v. P r o c h á z k a 

13-
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Ahrens, Wilfried: Verbrechen an Deutschen. Dokumente der Vertreibung. Wil-
fried Ahrens, Arget 1983, 320 S., 11 Abb. 

Siehe Rezension BohZ 26/1 (1985) 183. 

Alexander, Manfred: Die Erste Tschechoslowakische Republik als Problem 
der Zeitgeschichte. In: Zeitgeschichte Osteuropas als Methoden- und Forschungs-
problem. Hrsg. v. Bernd Bonwetsch. Arno Spitz, Berlin 1985,178—188 (Osteuropa-
forschung, Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Osteuropa-Kunde 13). 

Einer Darstellung von Forschungsergebnissen (Stand 1982) folgt eine kurze 
Auflistung von Desiderata zur Zeitgeschichte der Tschechoslowakei. 

Alexander, Manfred: Die Teilung der Karl-Ferdinands-Universität 1882 und 
die Folgen. Eine Zusammenfassung. In: Die Teilung der Prager Universität 1882 
und die intellektuelle Desintegration in den böhmischen Ländern. Hrsg. v. Fer-
dinand Seibt. R. Oldenbourg, München 1984, 203—208 (Bad Wiesseer Tagungen 
des Collegium Carolinum). 

Das Resümee gliedert den Verlauf der Tagung in folgende Problemfelder: die 
Einbettung der Universität in die gesamtösterreichische Hochschulentwicklung, die 
Teilung von 1882 als Symbolder nationalen Sonderung von Deutschen und Tsche-
chen, ihre Auswirkungen auf die Entwicklung der Wissenschaft bei Tschechen und 
Deutschen und schließlich die Frage nach Gemeinsamkeiten zwischen ihnen über den 
sich vertiefenden Graben hinweg. 

Alexander, Manfred: Die erste Phase der deutsch-tschechoslowakischen diplo-
matischen Beziehungen 1918—1919. In: Die böhmischen Länder zwischen Ost und 
West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. 
R. Oldenbourg, München 1983, 228—239 (Veröffentlichungen des Collegium Caro-
linum 55). 

Generalkonsul v. Gebsattel hat unmittelbar nach dem Umsturz in Prag die An-
erkennung des Nationalausschusses durch das Deutsche Reich ausgesprochen, ohne 
dazu berechtigt zu sein. Dieser Schritt, in Prag zunächst sehr erwünscht, brachte 
aber die tschechoslowakische Außenpolitik im Westen in Schwierigkeiten. Mit der 
Aufdeckung der „Affäre Schwarz" im Februar 1919 erfolgte die gewünschte 
Bereinigung, wobei durch die Ausweisung des Generalkonsuls die Beziehungen 
faktisch unterbrochen wurden. 
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Alexander, Manfred (Hrsg.): Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. 
Innenpolitik und Minderheitenprobleme in der Ersten Tschechoslowakischen Re-
publik. Teil I: Von der Staatsgründung bis zum ersten Kabinett Beneš 1918—1921. 
Berichte des Generalkonsuls von Gebsattel, des Konsuls König und des Gesandten 
Professor Saenger. R. Oldenbourg, München-Wien 1983, 751 S. (Veröffentlichungen 
des Collegium Carolinum 49/1). 

Aus den Beständen des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes in Bonn 
wurden für die bezeichneten Jahre repräsentative Aktenstücke ausgewählt, die die 
Innenpolitik des neuen Staates behandeln. Dabei werden mehrere Phasen der 
deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen deutlich (im Anhang sind entsprechende 
Schlüsseldokumente abgedruckt), und in der Berichterstattung der deutschen Ver-
treter in Prag ist eine Verschiebung der Beobachtungsfelder festzustellen: von der 
Integration der Deutschböhmen und Deutschmährer in den neuen Staat wendet sich 
der Blick des späteren Gesandten Professor Saenger den Strukturproblemen der 
jungen Demokratie zu (Stellung des Staatspräsidenten, Parteiensystem, Regierungs-
krisen, Einfluß der Kirchen und der politischen Verbände, das Militär und das 
Problem der Slowakei und der deutschen Minderheit). 

Alexander, Manfred: Slovakia in the Files of the German Foreign Office, 
1918—1921. In: Slovák Politics. Essays on Slovák History in honour of Joseph 
M. Kirschbaum. Hrsg. v. Stanislav ]. Kirschbaum. Slovák Institute, Cleveland-
Rom 1983, 68—156. 

In Ergänzung der Aktenedition zur Innenpolitik der Ersten Republik (Deutsche 
Gesandtschaftsberichte aus Prag I 1983) wird hier die Beobachtung der Ereignisse 
in der Slowakei durch die deutschen Diplomaten in Prag geschildert und in 20 aus-
gewählten Dokumenten vorgestellt, die in der Edition nur zum Teil berücksichtigt 
werden konnten. 

Alexander, Manfred: Komparatistik — ein Schlagwort oder eine Methode 
der Didaktik? Eine Möglichkeit zur Integration von Themen der Geschichte Ost-
europas in den Geschichtsunterricht. Deutsche Ostkunde, Vierteljahresschrift für 
Erziehung und Unterricht 27 (1981) 1—9. 

In zwei Beispielen einer synchronen und diachronen komparativen Betrachtung 
werden vier Themen der Geschichte Osteuropas für die Behandlung im Geschichts-
unterricht vorgestellt: Opposition in Rußland um 1848 und die Dissidenten in der 
Sowjetunion; die Tätigkeit polnischer und tschechoslowakischer Politiker im Exil 
während des Zweiten Weltkrieges. 

Alexander, Manfred: Die Weimarer Republik und die Erste Tschecho-
slowakische Republik in tschechischen und deutschen Schulbüchern. In: Deutsch-
tschechische Beziehungen in der Schulliteratur und im populären Geschichtsbild. 
Hrsg. v. Hans Lemberg und Ferdinand Seibt. Georg Eckert-Institut für inter-
nationale Schulbuchforschung, Braunschweig 1980, 158—162 (Studien zur inter-
nationalen Schulbuchforschung 28). 
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Di e Analyse ergibt im wesentliche n eine „Fehlanzeige " in den Schulbüchern , 
wobei ein Lehrbuc h für den Hochschulunterrich t in der Tschechoslowake i am besten 
abschneidet . 

Bachmann,  Harald: Das Entstehen einer tschechischen Minderheit im Zuge 
der Entwicklung des nordwestböhmischen Kohlenreviers und die Auswirkungen auf 
den Friedensvertrag von St. Germain (1919).  In: Die böhmischen Länder zwischen 
Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand 
Seibt. R. Oldenbourg, München 1983, 240—249 (Veröffentlichungen des Collegium 
Carolinum 55). 

Di e Entstehun g des Braunkohlenrevier s zwischen Komota u un d Aussig nach 
1850 hatt e einen tiefgreifende n Strukturwande l zur Folge . Einige seit dem 18. Jh . 
rein deutschsprachig e Bezirke wurde n meh r un d meh r Zuwanderungsgebiet e tsche-
chische r Bergarbeiter , so daß eine tschechisch e national e Substruktu r entstand . 
Beneš führt e in seinem Memoir e II I für die Verhandlunge n in St. Germai n das 
Reviergebie t entgegen den Tatsache n als tschechisc h an . 

Bachstein, Martin K.: Eastern Europe in the Eighties: A Speculative Look at 
a Crucial Decade in the Borderlands between the Soviet Union and the West. In: 
Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 
75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München 1983, 349—357 
(Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

De r Autor vertrit t den Standpunkt , daß die Hegemonieansprüch e der UdSS R 
un d die altersbedingt e Unsicherhei t der politische n Führun g in den osteuropäische n 
Länder n gesellschaftliche un d politisch e Veränderunge n ode r Reforme n mittel -
fristig hemmen . Dennoc h befürworte t er westliche politisch e un d wirtschaftlich e 
Konzessione n für den Fall , daß einzeln e Lände r der Region zu Liberalisierungs -
maßnahme n berei t sind. 

Bachstein, Martin K.: Die Jugend- und Bildungspolitik der DSAP als Bei-
spiel deutscher aktivistischer Bemühungen. In: Kultur und Gesellschaft in der Ersten 
Tschechoslowakischen Republik. Hrsg. v. Karl Bosl und Ferdinand Seibt. R. Ol-
denbourg, München 1982, 179—189 (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Caro-
linum). 

De r Aufsatz befaßt sich mit der Bildungspoliti k — Parteischulung , Kultur , Volks-
bildun g — der staatstreue n Deutsche n Sozialdemokratische n Arbeiter-Partei , die 
bis 1935 die stimmenstärkst e deutsch e Parte i in der ČSR war. Di e Ausführunge n 
basieren auf gedruckte n Protokolle n un d Berichte n der DSA P un d auf unveröffent -
lichte n Erinnerunge n Emi l Franzeis , des langjährigen Leiter s der Parteibildungs -
zentrale . 

Bamborschke, Ulrich: Der altcechische Tandarius Hoch den 3 überlieferten 
Handschriften mit Einleitung und Wortregister. Harrassowitz, Wiesbaden 1982, 
263 S.,  5 Abb. (Veröffentlichungen der Abteilung für slawische Sprachen und Litera-
turen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin 49). 
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Auf der Grundlag e der dre i erhaltene n Handschrifte n in Prag , Brun n un d 
Warscha u un d unte r Heranziehun g der mittelhochdeutsche n Quell e wird der Text 
des alttschechische n Ritterepo s hergestell t un d zusamme n mit einer deutsche n Inter -
linearübersetzun g abgedruckt . Umfangreich e sprachwissenschaftlich e (Orthographie , 
Phonetik , Morphologie , Lexik, Syntax ) un d literaturwissenschaftlich e (Verslehre , 
Komposition , Stil) Untersuchunge n sowie das ausführlich e Wortregiste r ergänze n 
die Editio n in vorbildliche r Weise. 

B ar t o n , Peter F. (Hrsg.): „Das" Toleranzpatent von 1781. Edition der wich-
tigsten Fassungen. In: Im Zeichen der Toleranz. Aufsätze zur Toleranzgesetzgebung 
des 18. Jahrhunderts in den Reichen Joseph IL,  ihren Voraussetzungen und ihren 
Folgen. Eine Festschrift. Hrsg. v. P. F. Barton. Institut für protestantische Kirchen-
geschichte, Wien 1981, 152—202 (Studien  und Texte zur Kirchengeschichte und 
Geschichte, Reihe 2, Bd. 8). 

Bei dieser Editio n der wichtigsten Fassunge n werden die einzelne n Abschnitt e 
der Patente , Circularien , Resolutione s in überschaubare r Weise zusammengestellt , 
um Übereinstimmunge n un d Veränderunge n deutlic h zu machen . Nebe n dem der 
Böhmisch-Österreichische n Hofkanzle i übermittelte n Formula r mi t den Grund -
sätzen des „Toleranzsystems " un d dem „Circular e der Niederösterreichisdie n 
Regierung " als Ausgangspunkt andere r Texte finden sich hier u. a. die entspre -
chende n Abschnitt e des „Circular e für Mähren " un d der „Circular-Verordnun g 
für Schlesien " mit den schlesischen Sonderregelungen . 

Baumann,  Winfried: Die Choden — unsere Nachbarn.  Zu einem Kulturbild 
Maximilian Schmidts gen. Waldschmidt.  Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 2 (1985) 255—280. 

De r Verf. geht dem bislang nich t untersuchte n Phänome n tschechische r Über -
setzunge n bayerische r Literatu r am Beispiel des grenzübergreifende n Werks „Han -
čička das Chodenmädchen " (dt . 1893, tschech . 1896) Schmidt-Waldschmidt s nach . 
Als wichtig wurde herausgestellt , zu welchen Ergebnissen M. Waldschmidt s Re -
flexion über die den Ostbayer n benachbarte n Chode n um Taus/Domažlic e gelangte . 

Baumann,  Winfried: Švejk.  Vom Typ zum Antityp. In: Die böhmischen Län-
der zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. 
Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München 1983, 250—258 (Veröffentlichungen 
des Collegium Carolinum 55). 

Beschreibunge n von Völkern un d ihre n Charaktere n sind seit langem Gegenstan d 
einer imagologisch orientierte n Komparatistik . Zu r Diskussion stehen hier die 
Nationenbilder , Stereotypen , Klischees, vor allem aber Trugbilder , „mirages" . 
Hie r wurde die Fragestellun g auf Hašek s unsterbliche s Werk bezogen un d ge-
zeigt, wie die Gestal t des Švejk die Vorstellunge n von der tschechische n Natio n 
mitprägte . 
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Baumann,  Winfried: Konrad Waidha-user  — ein deutscher Prediger im Prag 
Karls IV. In: Festschrift für Nikola  R. Pribic. Neuried 1983, 465—471. 

De r vorliegend e Aufsatz versucht , die Valenz satzübergreifende r Analyse an 
Predig t un d Postill e Konra d Waldhauser s (gest. 1369) zu demonstrieren . Text -
analytisch e Methodi k wird hier vor allem an Kohären z von Schriftzita t un d 
Explikation , Rekurren z (Pro-Form) , Konnektor , Autoritätenzita t un d Exempe l 
erprobt . 

Baumann,  Winfried: Bruncvik als Drachenkämpfer und Löwenritter. Ein Bei-
trag zur Sage von Heinrich dem Löwen bei den Slaven. Braunschweigisches Jahr-
buch des Geschichtsvereins 64 (1983) 135—146. 

Di e Heinrichsag e — sowohl im Tschechische n als auch im Russischen bekann t — 
wird hier auf ihre Genes e un d Kompositio n sowie auf ihre Verbindun g zu Sage, 
Märchen , Heldenepik , Prosaroma n un d Abenteuerroma n analysiert . Da s Haupt -
interesse gilt dabe i den inhaltliche n Momenten . 

B e ň a , Jozef: K periodizácii státu v oslobodenom Československu [Zur Periodi-
sierung des Staates in der befreiten Tschechoslowakei]. Právny obzor 64 (1981) 
539—555. 

De r Verf. trit t für folgende Periodisierun g der Zei t der Diktatu r des Proleta -
riats, d. h. der Jahr e seit dem Februa r 1948, ein : 1. Zei t des Übergang s vom Kapi -
talismu s zum Sozialismu s (1948—1960), unterteil t durc h das Jah r 1956 als Beginn 
des 2. Fünfjahresplan s un d der zweiten Kollektivierungsetappe . 2. Zei t der Auf-
richtun g des entfaltete n Sozialismu s (1960 bis heute) , unterteil t durc h das Jah r 
1971 (14. Parteita g der KPTsch) . 

Beranová, Magdalena: Zemědělství starých slovanů [Landwirtschaft der alten 
Slawen]. Academia, Prag 1980, 395 S.,  91 Abb., 56 Tafeln,  9 Tabellen (deutsche 
Zusammenfassung). 

Di e Verfasserin gliedert ihre Arbeit in dre i Kapitel . Da s erste befaßt sich mit 
der vorslawischen Landwirtschaf t von der Steinzei t über die Eisenzei t bis zur 
Zeitenwende . Fü r das Gebie t der ČSSR wird dabe i die La-Tene-Zei t un d die 
römisch e Kaiserzei t besonder s berücksichtigt . Di e eigentlich e slawische Landwirt -
schaft wird im zweiten Kapite l behandelt , für das 6.—7. Jahrhundert , ausführliche r 
dan n das 8.—10. Jahrhunder t (pflanzlich e un d tierisch e Produktion ) auf dem Ter -
ritoriu m der ČSSR . Da s knapp e dritt e Kapite l umreiß t die alten Arten der land -
wirtschaftliche n Produktion . Hervorhebe n mu ß ma n die sorgfältige Ausstattun g 
mit Abbildungen , Tafeln un d Tabelle n sowie das umfangreich e Literaturverzeichnis . 

Berger, Peter-Robert: Der Donauraum im wirtschaftlichen Umbruch nach dem 
Ersten Weltkrieg. Währung und Finanzen in den Nachfolgestaaten Österreich, 
Ungarn und Tschechoslowakei 1918—1929. 2 Bde. Verband der wissenschaftlichen 
Gesellschaften Österreichs, Wien 1982, 649 S. (Dissertationen der Wirtschaftsuni-
versität Wien 35/1  und 35III). 
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In der vorliegende n Studi e werden die Ausgangssituation nach dem Waffen-
stillstand sowie die Anfänge eigenständige r Entwicklunge n der drei nationale n 
Wirtschaftskörpe r untersuch t und ein Beitra g zur Erneuerun g der Diskussion öko-
nomische r Problem e im Donaurau m nach 1918 geleistet. Nich t zuletz t ging es dem 
Autor um die Vermittlun g von Kenntnisse n un d um Verständni s für die in der 
Zwischenkriegszei t vorherrschende n un d zum Teil bis heut e weiterwirkende n öko-
nomische n Denkschemat a un d um die Vorstellun g andersgeartete r Interpretations -
ansätz e zur Sukzessionsstaatenfrage . 

B e um'ann,  Helmut I Schröder, Werner (Hrsg.): Aspekte der Nationen-
bildung im Mittelalter. Ergebnisse der Marburger Rundgespräche 1972—1975. Jan 
Thorbecke Verlag, Sigmaringen 1978, 503 S. (Nationes 1. Historische und philolo-
gische Untersuchungen zur Entstehung der europäischen Nationen im Mittelalter). 

Siehe Rezensio n BohZ 25/ 2 (1984) 394—400. 

Bim an, Stanislav I Cílek, Roman: Der Fall Grün und das Münchner Ab-
kommen.  Dokumentenbericht. Aus dem Tschechischen übersetzt. Verlag der Nation, 
Berlin o. J. [ca. 1981], 238 S. 

Auf dem Umschla g wird das Buch als ein „Einfange n der erregende n Atmo -
sphär e jener Wochen des Jahre s 1938, die dem Einmarsc h der Hitlerwehrmach t in 
die ČSR unmittelba r vorausgingen" , anhan d von Augenzeugenberichten , Akten 
un d zahlreiche r andere r Zeitdokument e vorgestellt; im Vorwort heiß t es dann , daß 
hier die sudetendeutsch e Frag e un d deren dramatisch e Entwicklun g im Jahr e 1938 
als historisch e Reportag e auf der Basis von Dokumente n un d Erinnerunge n vor 
Augen geführt werde. Im Nachwor t bezeichne n die beiden Autore n ihr Buch als 
populärwissenschaftlich . In einer stark propagandistische n For m un d ohn e Hin -
weis auf die verwendete n Quelle n werden in Wirklichkei t in For m spannende r 
literarische r Erzählun g Verbindunge n zwischen den Führer n der sudetendeutsche n 
Bewegung un d dem nazistische n Deutschlan d geschildert . Fü r einen Historike r 
stellt das Buch ein exemplarische s Objekt dar zur Untersuchun g der manipulierte n 
Bildun g des historische n Bewußtsein s unte r Mißbrauc h des Anspruch s einer Fakten -
literatur . 

B í man,  Stanislav I Malíř, Jaroslav: Kariéra učitele tělocviku [Die Karriere 
eines Turnlehrers]'. Severočeské nakladatelství,  Aussig 1983, 424 S. 

Di e mi t run d fünfzig Bildern ergänzt e biographisch e Darstellun g Konra d Hen -
leins ist in der ersten Auflage von 6000 Exemplare n ohn e Vorwort , Bibliographi e 
ode r Anmerkungsappara t erschienen , mi t nu r einem Verzeichni s von benützte n 
Archiven in der Tschechoslowake i un d in der DDR . In ihre r Schlußbemerkun g 
verweisen die Autore n auf ihre Fachstudie n un d -abhandlungen , ohn e aber diese 
auch nu r zu nennen . Zwar nich t in der übliche n For m dokumentiert , wirkt das 
Buch doch als eine faktographisc h detailliert e Studie , ohn e die sicherlich keine r der 
künftigen Historike r dieser und verwandte r Themati k auskomme n wird. 
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Bohuš, O.: Stručné dějiny ocelářství na území Československa v letech 1830— 
1975 [Kurze Geschichte der Stahlindustrie auf dem Gebiet der Tschechoslowakei 
1830—1975]. TEVUH,  Prag 1980, 184 S. 

I n dre i Zeitabschnitte n werden die hauptsächlichste n Verfahren , Eisen un d Stah l 
zu gewinnen , dargestellt . Di e erste Epoch e (1830—1870) ist durc h den Übergan g 
vom Gießereiroheise n zum Puddelstahl , von der Holzkohl e zu Steinkohl e gekenn -
zeichnet . In der zweiten Period e 1870—1918 setzen sich neu e Verfahren durch : 
Bessemer- ode r Thomas-Verfahren , die Siemens-Martin-Öfen . In jüngster Zei t 
kame n die Elektrohochöfe n un d das Sauerstoff-Aufblasverfahre n hinzu . Anhan d 
zahlreiche r Zahlentabellen , Diagramm e un d Grafike n wird die Entwicklun g dieses 
Industriezweige s verdeutlich t un d mit der Stahlproduktio n andere r Lände r ver-
glichen . 

Bosl, Karl: Politik und Kultur in der Ersten Tschechoslowakischen Republik als 
gesellschaftlich-menschlich-literarisches Problem. In: Kultur und Gesellschaft in der 
Ersten Tschechoslowakischen Republik. Hrsg. v. Karl Bosl und Ferdinand Seibt. 
R. Oldenbourg, München 1982, 15—35 (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium 
Carolinum). 

Bosl entwirf t hier Grundzüg e einer Gesellschafts- , Mentalitäts - un d Kultur -
geschicht e anhan d der deutsch-jüdisch-tschechische n Prage r Literatu r vor un d nach 
1918. Es zeigt sich, wie im Prage r Geistes - un d Kulturlebe n Annäherun g un d 
Kommunikatio n im Künstlerisch-Literarische n un d politisch-national e Absperrun g 
selbst der Wissenschaften nebeneinande r un d gegenüber standen , wobei die Ver-
mittlerroll e vor allem vom deutsch-jüdische n Geis t getragen wurde . 

Boubín, Jaroslav I Misková,  Alena: Spis M. Jana Příbrama „Vyznání 
věrných Čechů" [Die Schrift des Magisters J. Příbram „Glaubensbekenntnis der 
treuen Böhmen"]. Folia historka bohemica 5 (1983) 239—287. 

Es geht um die Editio n eines bisher nu r in zwei Handschrifte n erhaltene n Traktat s 
über eine Disputatio n zwischen dem Magiste r Příbra m un d dem Magiste r Pete r 
Payn e im Jahr e 1442. Sie ist durc h eine ausführlich e Analyse des Textes ergänzt . 

B r ix, Emil: Der Böhmische Ausgleich in Budweis. österreichische Osthefte 24 
(1982) 225—249. 

Hie r liegt eine Darstellun g un d Analyse eines der wenig beachteten , gescheiterte n 
Ausgleichs versuche in den böhmische n Länder n zwischen 1848—1918 vor. Aus bisher 
unbearbeitete n Archivalien konnt e der Auto r den Verlauf der tschechisch-deutsche n 
Verhandlunge n in Budweis 1906—1918 rekonstruieren . Mi t seiner durchdringen -
den Analyse versucht er herauszuarbeiten , welche Möglichkeite n der Entscheidungs -
findun g un d des Einflusses persönliche r Willensbildun g einerseit s un d welche Wir-
kungsintensitä t der gesamtgesellschaftliche n nationale n Auseinandersetzunge n ande -
rerseit s die konkrete n Verhandlungsabläuf e mitgestalte t haben . De r Budweiser 
Ausgleich erweist sich dan n als deshalb gescheitert , weil er „in den Augen der 
Regierende n keine Modellfunktio n für Böhme n erfüllen konnte" . 



Kurzanzeigen 203 

B r ö stl, Alexander: K vývojů názorov amerických Slovákov na státoprávně 
usporiadanie v rokoch 1914—1918 [Zur Entwicklung der Ansichten der amerikani-
schen Slowaken über die staatsrechtliche Ordnung in den Jahren 1914—1918]. Acta 
iuridica- Cassoviensia 5 (1982) 27—35. 

Im Mittelpunk t steh t der von den in den US A lebende n Tscheche n un d Slowaken 
am 23. Oktobe r 1915 in Clevelan d geschlossene Vertrag, der eine föderativ e Ge -
staltun g der künftigen Tschechoslowake i un d vollständige Autonomi e des slowa-
kischen Gebiete s mi t slowakischer Staatssprach e vorsah . Er wird mi t dem Pitts -
burghe r Vertrag vom 31. Ma i 1918 verglichen un d die Bedeutun g beider Verein-
barunge n untersucht . 

Brunn,  Emil: St. Georgenthal. Ein Städtchen im nordböhmischen Niederland. 
Böblingen 1981, 80 S.,  Abb. (Niederlandhefte,  Schriftenreihe des Bundes der Nie-
derländer 13). 

De r Verf., der letzt e deutsch e Stadtschreibe r von St. Georgenthal , gibt hier eine 
volkstümlic h gestaltet e Beschreibun g un d Geschicht e des Bergstädtchen s im Leit -
meritze r Krei s mi t einem Seitenblic k auf die Entwicklun g von Warnsdorf . Er 
beton t dabe i seine persönliche , stark antitschechisc h ausgerichtet e Bewertun g der 
Verhältniss e seit 1918. Di e Nachrichte n über das St. Georgenthale r Silberbergwerk 
ha t Augustin Pleschk e 1936 zusammengestellt . 

C ali c , Edouard: Reinhard Heydrich. Schlüsselfigur des Dritten Reiches. Droste, 
Düsseldorf 1982, 577 S. 

De r französisch e Historiker , Generalsekretä r des „Internationale n Komitee s 
zur wissenschaftliche n Erforschun g der Ursache n un d Folgen des Zweite n Welt-
krieges" in Luxembur g un d Autor einer bekannte n Himmler-Biographie , legt hier 
eine Studi e über den ehemalige n Reichsprotekto r in Böhme n un d Mähre n vor, in 
der er eine Reih e neue r Thesen nich t nu r zur Persönlichkei t Heydrichs , seiner Roll e 
in der Vernichtungsmaschineri e des Dritte n Reiches , sonder n auch zu weiteren Ein -
zelfragen des Hitler-Regime s entwickelt . Nich t als ein biographische s Kompen -
dium un d nich t als einen Beleg akademische r Detailarbei t eines Historikers , sonder n 
als einen engagierte n Beitra g eines kompetente n Historiker s „zu r gesicherte n Ur -
teilsfindun g über den Täte r Reinhar d Heydrich " empfiehl t der Verlag das Buch . 

Č áň o v a , Eliška (Hrsg.): Nevolnické povstání roku 1680 v dokumentech SÚA. 
Faksimilia. [Der Leibeigenenaufstand von 1680 in Dokumenten des Staatlichen 
Zentralarchivs. Faksimiles]. Státní ústřední archiv, Prag 1980, X + 217 S. 

Zur dreihundertjährige n Wiederkeh r des größte n böhmische n Aufstand s der 
Leibeigene n im 17. Jahrhunder t veranstaltet e das Zentralarchi v eine Faksimile -
ausgabe der wichtigsten Dokument e un d Quelle n für dieses Ereignis . Es handel t 
sich dabei um eigene Bestände , aber auch Archivalien , die erst in der letzte n Zei t 
geordne t wurden , wie das Schrifttu m des Prage r Erzbistum s un d der Orden . Di e 
wichtigsten Dokument e sind vollständig , ander e in typische n Beispielen wieder-
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gegeben. Angeordne t sind sie in chronologische r Folge un d nach thematische n Ge -
sichtspunkten . Erschlosse n wird die Ausgabe durc h ein Namensregister . In der Ein -
leitun g biete t die Herausgeberi n eine Übersich t über den Stan d der Forschung . 

C ek o ta , Antonín: Geniální podnikatel Tomáš Bafa [Der geniale Unternehmer 
T.  B.]. Sixty-Eight  Publishers, Toronto 1981, 371 S. 

De r Chefredakteu r un d Herausgebe r der wichtigsten Publikatione n der Baťa-
Werke in der Erste n Tschechoslowakische n Republi k un d einer der wichtigsten Män -
ner des seit 1939 im Ausland fortbestehende n Unternehmens , gelegentlich auch als 
Journalis t un d Übersetze r bekannt , legt in diesem Band die erste detailliert e Bio-
graphi e des 1932 verstorbene n Gründer s der weltweit bekannteste n tschechische n 
Firm a vor. Es ist keine historisch e Studie , sonder n ein subjektives Zeugni s eines 
ergebene n Mitarbeiters , der sich als Zie l setzt zu zeigen, „was in [Baťas] Per -
sönlichkei t Positives un d zum richtige n Diens t an das Leben Inspirierende s war". 
Da s subjektive aber detailliert e Bild Tomá š Baťas ist insbesonder e im Hinblic k 
auf den Mange l an tschechischsprachige r Literatu r dieser Art interessant . 

Černohorský, Zdeněk: Dějiny zemědělského školství v Československu [Die 
Geschichte des landwirtschaftlichen Schulwesens in der Tschechoslowakei]. Státní 
pedagogické nakladatelství,  Prag 1980, 306 S. 

Währen d run d 80 Seiten dieser Studi e der Zei t vor 1945 gewidmet sind, beschäf-
tigt sich der Auto r vorwiegend mit der Nachkriegszei t bis 1962. Dami t kan n der 
vorliegend e Ban d als eine Detailstudi e zur Geschicht e des kommunistische n Bil-
dungswesens angesehe n werden . Zwar mit umfangreiche m Anmerkungsappara t un d 
einer Bibliographi e versehen , eignet er sich aber kaum zur faktographische n In -
formation . 

Československo 1968, Polsko 1981 a krize sovětských systémů. Sborník z mezi-
národního semináře v Paříži v říjnu 1981 [Tschechoslowakei 1968, Polen 1981 und 
die Krise der sowjetischen Systeme. Ein Sammelband  vom internationalen Seminar 
in Paris im Oktober 1981J. Index,  Köln 1983, 276 S. 

Gegenübe r der deutsche n un d der französische n Ausgabe dieses Sammelbande s 
mit 20 resp. 17 Beiträgen ist die vom Index-Verla g herausgegeben e tschechisch e Fas -
sung mit 27 Autore n die vollständigste . Vgl. Mlynář , Zdeně k (Hrsg.) . 

Ceti, Jiří: Český pozitivismus [Der tschechische Positivismus]. Brunn 1981, 
173 S. (Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně, filozofická fakulta 234). 

Ein e der seltene n neue n Studie n zur böhmische n Ideengeschicht e beschäftigt sich 
vor allem mi t den Werken von Františe k Krejč í un d Josef Tvrdý. Danebe n 
skizziert der Auto r die weitverbreitet e Neigun g zum Positivismu s unte r der gesam-
ten tschechische n Intelligen z vor dem Zweite n Weltkrieg, der er vielerlei Lob 
zukomme n läßt , auch wenn sich seine marxistisch e Kriti k positivistische r Tendenze n 
vor allem im einführende m ersten Kapite l von einer solchen Einstellun g deutlic h 
distanziert . 



Kurzanzeigen 205 

C had a , Joseph: The Czechs in the United States. SVU Press, Washington 1981, 
292 S. 

Weniger geht es dem Autor, dem emeritierten Vorsitzenden der sozialwissen-
schaftlichen Abteilung der Universität Chicago, um eine Untersuchung der Assi-
milation der böhmisch-mährischen Einwanderer in den Vereinigten Staaten, als um 
eine Erforschung ihrer erfolgreichen Erhaltung eigener Identität. Neben einer 
chronologisch aufgebauten historischen Übersicht widmet er seine Aufmerksamkeit 
systematisierend einzelnen „Subkulturen" des tschecho-amerikanischen Katholi-
zismus, Protestantismus, dem Pressewesen und vor allem den Beziehungen zwischen 
den autonomen tschecho-amerikanischen organisierten Gruppierungen und ihrem 
ehemaligen Heimatland. In dieser Beziehung schon seit einem halben Jahr-
hundert selbst intensiv engagiert, verlieh Chada seiner Behandlung der Zeit nach 
1930 autobiographische Züge. Mit Quellen und Bibliographie belegt, wird dieses 
Buch trotz unverkennbarer gelegentlicher subjektiver Tendenzen zu einem unent-
behrlichen Hilfsmittel für alle künftigen Untersuchungen des Themas werden. 

Chovanec, Jaroslav: Košický vládny program — program 1'udovodemokra-
tického státu [Das Kaschauer Regierungsprogramm — ein Programm des volks-
demokratischen Staates]. Právny obzor 63 (1980) 561—573. 

Anläßlich des 35. Jahrestags der Verlautbarung des Regierungsprogramms der 
ersten tschechoslowakischen Nachkriegsregierung am 5. April 1945 zeigt der Verf. 
die Bedeutung der einzelnen Programmpunkte für die Aufrichtung des volks-
demokratischen Staates und den Übergang der führenden Rolle auf die Kommu-
nistische Partei. 

Christ, Günter: Köln und Prag am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges. 
Ferdinand von Witteisbach und Johannes Lohelius in ihrer Rolle als Koadjutor und 
Erzbischof im Rahmen der kirchlichen Strukturen ihrer Zeit. In: Die böhmischen 
Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. 
v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München 1983, 53—69 (Veröffentlichungen des 
Collegium Carolinum 55). 

Die vergleichende Betrachtung der Metropolen an Rhein und Moldau soll in dem 
breitgefächerten, vom reichsunmittelbaren Erz- und Hochstift mit reichsfürstlicher 
Würde und Territorialherrschaft bis zum räumlich eng umgrenzten, landesfürst-
licher Kontrolle unterworfenen Landesbistum reichenden Spektrum zwei extreme 
Pole des Kirchensystems im alten Reich vorführen, wobei Ferdinand von Wittels-
bach und Johannes Lohelius zwei konträre Typen des Kirchenfürsten im Zeitalter 
der Gegenreformation verkörpern. 

Cla u din, Fernando: L'opposition dans les pays du „socialisme réel". Union 
Soviétique, Hongrie, Tchécoslovaquie, Pologne 1953—1980. Traduit de l'espagnol 
par Anne Valier. Presses Universitaires de France, Paris 1983, 382 S. 

Französische Übersetzung der spanischen Ausgabe von 1981 (La oposición en 
el „socialismo real"). Der Verf. behandelt im 1. Teil die Sowjetunion, im zweiten 
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— nach einem eigenen Kapite l über die Krise von 1956 — die Lände r Ungarn , 
Tschechoslowake i (44 Seiten ) un d Polen . Fü r die ČSSR setzt er mi t der Vor-
geschicht e des Prage r Frühling s in den sechziger Jahre n ein un d ende t mit der Char -
ta-77-Bewegung . Dabe i finden die innere n Diskussione n über die Aufgaben der 
Chart a 77 un d Frage n der Opportunitä t un d Takti k bürgerrechtliche r Aktione n 
besonder e Berücksichtigung . Di e Darstellun g stütz t sich im wesentliche n auf im 
Westen bzw. in der Emigratio n erschienen e Publikatione n un d auf Zeitungsnach -
richten . 

C y s ar z , Herbert: Beiträge der Prager Deutschen Universität zur Philosophie 
und Grundlagenforschung in der Zwischenkriegszeit. In: Kultur und Gesellschaft 
in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Hrsg. v. Karl Bosl und Ferdinand 
Seibt. R. Oldenbourg, München 1982, 255—268 (Bad Wiesseer Tagungen des 
Collegium Carolinum). 

I n einer gedrängte n Übersich t über die Grundlagenforschun g im Bereich der 
Geistes - un d Naturwissenschafte n an der Prage r Deutsche n Universitä t un d über 
die Philosophi e im engeren Sinn (mi t einem weiter ausholende n Rückblic k auf das 
19. Jh. ) beton t Cysarz die Kontinuitä t von Forschun g un d Lehr e im tschechoslo -
wakischen Staat . 

Cysarz, Herbert: Drei literaturwissenschaftliche Wegbereiter des organischen 
Kollektivismus: August Sauer,  Josef Nadler,  Adolf Hauffen.  In: Kunst-Land-
schaften der Sudetendeutschen. Verlagshaus Sudetenland,  München 1982, 23—28 
(Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste 3). 

Di e dre i Germaniste n — Hauffe n war zugleich Begründe r der wissenschaftliche n 
Volkskunde Deutschböhmen s — der Prage r deutsche n Universitä t werden hier als 
Hauptvertrete r einer kollektivistische n Literaturgeschicht e mit den kommende n 
biologischen , soziologischen , anthropologische n un d kulturkritische n Perspektive n 
vorgestellt. 

C z ok,  Karl: Vorstädte und Vororte im Sog industrieller Entwicklung im 
19. Jahrhundert — Leipzig und Prag im Vergleich. In: Die Städte Mitteleuropas im 
19. Jahrhundert. Hrsg. v. Wilhelm Rausch. Linz  1983, 103—120 (Beiträge zur 
Geschichte der Städte Mitteleuropas 7). 

Am Beispiel Leipzigs un d mit vergleichende n Hinweise n auf Pra g beton t Czo k 
die Bedeutun g der Vorstädt e un d Vorort e für die industriell e Revolutio n un d für 
die Ausbildun g der kapitalistische n Stad t mi t ihre r Klassenstruktu r (vgl. J . Kořalka : 
Di e Vorstädt e un d Vorort e Prags) . 

D alb er t, Hilde I Kr eh an , Susanne: Postelberg. Eine kleine Stadt in Böh-
men. Im Selbstverlag, o. O. 1982, 200 S.,  Abb., Karten. 

Überblic k über die Geschicht e der Stad t un d des Schlosses Postelber g (bei Saaz) 
un d des um 1100 gegründete n Benediktinerkloster s Port a Apostolorum , das dem 
Or t den Name n gab, sowie der umliegende n Dörfe r bis 1938. Daz u werden The -
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men wie Klim a un d Bodenbeschaffenheit , Landwirtschaf t un d Industrie , Stadt -
verwaltung , öffentlich e Einrichtungen , Vereine sowie Brauchtu m un d Mundar t 
behandelt . 

Dějiny Komunistické strany Československa v datech [Geschichte der KPTsch in 
Daten]. Svoboda, Prag 1984, 965 S. 

Vom Institu t des Marxismus-Leninismu s des Z K der KPTsc h herausgegebe n 
un d von fünfunddreißi g genannte n Autore n verfaßt , beabsichtig t diese Publika -
tion „in der chronologische n Reihenfolg e alle wichtigen Fakte n aus der Geschicht e 
der Arbeiter - un d der kommunistische n Bewegung in der Tschechoslowakei " zu 
erfassen. Es handel t sich um 4600 Eintragunge n aus den Jahre n 1781—1981, wobei 
etwa die Hälft e jeweils der Zei t vor un d nach 1945 gehören . Angeschlossen sind 
ein Namen - un d Sachregiste r mit Hinweise n auf entsprechend e Dateneintragungen . 
Außer den die unmittelbar e Arbeiterbewegun g betreffende n Ereignissen wurde n 
hier weite Zusammenhäng e der jeweiligen gesamtstaatliche n Entwicklunge n sowie 
einige ausgewählt e international e Ereignisse berücksichtigt , so daß hier eigentlic h 
ein neue s sehr nützliche s Handbuc h zur Geschicht e der böhmische n Lände r un d 
der Tschechoslowake i vorliegt, auch wenn der Tite l andere s andeute t un d die Aus-
wahl un d vor allem die Formulierunge n von eindeutige n politische n Tendenze n 
bestimm t wurden . 

Dlouhodobé populační trendy na území ČSR (předstatistické období) [Langfristige 
Trends der Bevölkerungsbewegung (vorstatistische Periode)]. Prag 1981, 273 S. 
(Acta demographica 4). 

De r wichtigste Beitra g dieses Bande s ergibt sich aus einer detaillierte n Auswer-
tun g von Matrike n aus den Jahre n 1650—1850 für ausgewählt e Gebiet e der böh -
mische n Länder . Di e gewonnene n Informatione n werden hier zweisprachig , tsche-
chisch un d französisch , erläuter t un d durc h Ergebnisse weitere r wissenschaftliche r 
Abhandlunge n verwandte r Themati k ergänzt . Fü r die Geschichtsschreibun g der 
böhmische n Lände r liegt hier wertvolles Materia l vor, das der weiteren Forschun g 
dient . 

Dokumenty k dějinám KSČ na Slovensku [Dokumente zur Geschichte der 
KPTsch in der Slowakei]. 2 Bde. (1917—1928,  1929—1938). Pravda, Preßburg 
1980—81, 436 und 403 S. 

Di e vom Institu t des Marxismus-Leninismu s des Zentralkomitee s der Kommu -
nistische n Parte i in der Slowakei herausgegebene n Editione n bringen run d zwei-
hunder t ausgewählt e Dokument e vorwiegend amtliche r Provienz . Sie sind chrono -
logisch geordnet , mit umfangreiche n Registern versehen un d werden noch durc h 
einen dritte n Ban d für die Jahr e 1938—1945 ergänzt . 

Dorfbücher des Kreises Braunaul Sudetenland.  Bd. 1—5. Hrsg. v. Heimatkreis 
Braunaul Sudetenland e. V. Forchheim Ob fr., 1979—1983. 

Di e für den Heimatkrei s Brauna u von Josef Spitze r herausgegebene n „Dorf -
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bücher " schließen an das Heimatbuc h „Da s Braunaue r Land " (1971) an un d 
wollen es durc h die Darstellun g einzelne r Gemeinde n ergänzen . Di e Bänd e sind 
vorwiegend kulturgeschichtlich-sozialgeschichtlic h orientiert , berichte n aber auch von 
politische n Ereignissen , vor allem auch von der Vertreibung . Alle Bänd e sind mit 
reichhaltige m Fotomateria l ausgestattet . Bisher wurde n behandelt : 1. Weckersdor f 
(Richar d Rosenberg) , 2. Schöna u (Gertru d Dimter , Hildegar d un d Adolf Kahler) , 
3. Dittersbac h (Josef Seidel) , 4. Hermsdor f un d Johannesber g (Egon Scholz) , 
5. Nieder-Adersbac h (Roderic h Tinzmann) . Insgesam t biete t die Reih e eine ein-
drucksvolle Dokumentatio n des dörfliche n Leben s im Braunaue r Lan d vor 1945. 

Dorovský, Ivan: Konstantin Jireček. Život a dílo [Konstantin Jireček. Leben 
und Werk].  Univerzita J. E. Purkyně,  Brunn 1983, 230 S. (Spisy Univerzity 
]. E. Purkyně v Brně — Filozofická fakulta 241). 

Da s ist die erste umfassend e wissenschaftlich e Biographi e des Professor s für 
Geschicht e an den Universitäte n Pra g un d Wien, Konstanti n Jireče k (1854—1918), 
der zeitweilig auch Generalsekretä r des Kultusminister s von Bulgarien war. Fü r 
die Balkankund e un d Geschicht e Südosteuropa s wird sein Werk als bahnbrechen d 
dargestellt . Ein e chronologisc h geordnet e Bibliographi e seiner Werke von 1871 
bis 1918 einschließlic h spätere r Nachdruck e ist beigegeben. 

Drtina, Prokop: Československo — můj osud [Die Tschechoslowakei — mein 
Schicksal]. 2 Teile in 4 Bänden.  Sixty-Eight  Publishers, Toronto 1982, 730 S. 

De r Autor , tschechoslowakische r Justizministe r (1945—1948) un d Sohn eines der 
engsten Mitarbeite r T. G . Masaryks , Professo r Františe k Drtina , gehört e zu den 
Träger n von Schlüsselrolle n währen d der kommunistische n Machtübernahm e in 
der ČSR im Februa r 1948. Als solcher ist er vor allem bekannt , währen d jedoch 
sein gesamtes Leben engsten s mi t der politische n Führun g des Lande s verbunde n 
war, wie es seine umfangreiche n Memoire n am besten dokumentieren . In seinem 
Brief an den Herausgebe r bezeichne t der Verfasser die 775 Manuskriptseite n seiner 
Memoire n als ein „Ergebni s jahrelange r Arbeit, im Grund e der einzigen systema-
tischen un d zielbewußte n Arbeit", die er seit „de r Niederlag e der Freihei t in der 
Tschechoslowakei " getan habe . Aufgegliedert in große Teile mit den Überschrif -
ten „Von Münche n in die Emigration" , „Durc h die Emigratio n zum Sieg" un d 
„Da s Jah r 1947—Februa r 1948", stellen die Memoire n sicherlich einen subjektiven, 
aber doch sehr eingehende n Berich t über die entscheidende n politische n Ent -
wicklungen dar , die zum Sieg der KPTsc h in den Auseinandersetzunge n um das 
politisch e System der Nachkriegstschechoslowake i führten . Mi t einem Namens -
register un d einem umfassende m Inhaltsverzeichni s am End e des letzte n Bande s 
biete t sich das Werk auch als eine Hilfe zum Studiu m einzelne r Detailfrage n an . 

Duchkowitsch, Wolf gang: Die erste tschechischsprachige Zeitung Wiens 
(1761).  österreichische Osthefte 22 (1980) 118—131. 

Hie r werden zum erstenma l in der Fachliteratu r die Gründungsabsichte n un d 
-bedingunge n der 1761 in Wien erschienene n Zeitun g „Česk é vídeňské poštovn í 
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noviny " [Tschechisch e Wiener Post-Zeitung ] dargestellt . Obwoh l diese Zeitun g 
noch in keine r Bibliothe k nachgewiese n werden konnte , liegt eine Füll e von Informa -
tione n über sie vor. De m Autor ist es gelungen , auf zahlreich e interessant e Frage n 
hinzuweisen , die die Vorgeschicht e der erst zweiundfünfzi g Jahr e späte r erfolgten 
Gründun g einer bedeutende n tschechische n Zeitun g in Wien in der künftigen For -
schun g präzise r als bisher erläuter n helfen werden . 

Ď uric a , Milan S.: Historický póvod a povaha slovenského nacionalizmu [Der 
historische Ursprung und Charakter des slowakischen Nationalismus]. Centro Studi 
Europa Orientale, Padua 1982, 21 S. 

In seiner kurze n Skizze versucht der Autor die besondere n Verbindunge n des 
slowakischen Nationalismu s zur christliche n Ethi k un d seinen historische n Vor-
sprun g vor dem tschechische n Nationalismu s aufzuzeigen sowie die langen Aus-
einandersetzunge n zwischen „Slowakismus " un d „Tschechoslowakismus " zu inter -
pretieren . Mi t der Feststellun g von der auch weiterhi n bestehende n vitalen Dynami k 
des slowakischen Nationalismu s in der Gegenwar t begründe t er sodan n seinen 
Glaube n an künftige Demonstratione n dieser Kraf t bei jeder Gelegenheit , „wen n 
es die geopolitisch e Konjunktu r erlaube n wird". 

Eberhard, Winfried: Monarchie und Widerstand. Zur ständischen Opposi-
tionsbildung im Herrschaftssystem Ferdinands I.  in Böhmen. R. Oldenbourg, Mün-
chen 1985, 536 S. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 54). 

Da s Werk analysier t für die Anfangsphase der habsburgische n Herrschaf t in 
Böhme n erstmal s systematisch un d exemplarisc h die Ausbildun g des Konflikt s 
zwischen Stände n un d Köni g um Repräsentation , Machtkontroll e un d konfessio-
nelle Selbstbestimmun g gegen den Frühabsolutismus . Di e Struktu r einer Oppositio n 
gegen den Herrsche r wird nach ihre n Phase n un d Gruppen , Instrumenten , Motive n 
un d Legitimatione n untersucht . Zielpunk t des Buche s ist die politisch e un d ideolo -
gische Analyse eines ausgeprägte n Ständeaufstands , im Zusammenhan g mi t dem 
Schmalkaldische n Krieg, un d seiner Niederlage , um die Bedingunge n für ständisch e 
Revolutio n un d ständische n Widerstan d herauszuarbeiten , ebenso wie für die wei-
tere Konfliktentwicklun g in Böhme n bis zum Dreißigjährige n Krieg. Dabe i ver-
sucht der Autor , eine exemplarisch e Antwor t darau f zu finden , inwiefern religiöse 
Motiv e un d Gruppe n die politische n stärkte n ode r schwächten . 

Eckert, Alfred: Die Bedeutung des Toleranzpatentes Kaiser Joseph II.  für die 
Protestanten in Böhmen. Seine Nachwirkung bis heute. In: Im Zeichen der Toleranz. 
Aufsätze zur Toleranzgesetzgebung des 18. Jahrhunderts in den Reichen Joseph IL, 
ihren Voraussetzungen und ihren Folgen. Eine Festschrift. Hrsg. v. Peter F. Barton. 
Institut für protestantische Kirchengeschichte, Wien 1981, 511—549 (Studien  und 
Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte, Reihe 2, Bd. 8). 

De r Beitra g Eckert s biete t vor allem einen ausführlichen , mi t einer Reih e von 
Textpassagen belegten Überblic k über die älter e un d neuer e Forschun g zum Tole -
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ranzpatent Josephs II. und darüber hinaus zum Toleranzproblem in Böhmen seit 
der Hussitenzeit. 

Eichler, Ernst: Ergebnisse der Namenforschung im deutsch-slawischen Be-
rührungsgebiet. Akademie-Verlag, Berlin 1982, 47 S. (Sitzungsberichte der Sächsi-
schen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, phil.-hist. Klasse, Bd. 122, Heft 5). 

Zunächst werden einige theoretische Einsichten über die historische Aussage-
kraft der Ortsnamen, über die Entwicklungsetappen eines Namens und über Grund-
fragen toponymischer Integration dargestellt und somit ein Beitrag zur Entwick-
lung einer Methodologie der Namenforschung geleistet. An konkreten Beispielen 
wird dann gezeigt, daß Namenmaterial zur Lösung aktueller linguistischer, in 
diesem Fall slawistischer Probleme herangezogen werden kann. Das gilt speziell 
für Epochen, für die die Namen die einzige Quelle bilden. Bemerkenswert ist, daß 
sich besonders in Nordböhmen um Leitmeritz und Saaz archaische slawische Orts-
namen finden, gebildet im westslawischen Lokativ-Plural. 

Engel, Hans-Ulrich: Hofften vergeblich auf Menschlichkeit. Unbekannte Do-
kumente über Vertreibungsverbrechen. In: Deutsche unterwegs. Von der mittel-
alterlichen Ostsiedlung bis zur Vertreibung im 20. Jahrhundert. Hrsg. v. H.-U. En-
gel. Günter Olzog, München 1983, 168—186 (Geschichte und Staat 268). 

Der Beitrag gibt einige Einblicke in den vom Bundesarchiv in Koblenz erarbei-
teten Bericht zur Dokumentation von Vertreibungsverbrechen, über das Zustande-
kommen dieser Dokumentation und die Problematik ihres Aussagegehalts bzw. 
ihrer Veröffentlichung, die bereits bei der Definition von „Vertreibungsverbre-
chen" beginnt. 

Engel, Hans-Ulrich: War die Vertreibung ein Unrecht oder ein Fehler? Äuße-
rungen prominenter geflohener Osteuropäer. In: Deutsche unterwegs. Von der 
mittelalterlichen Ostsiedlung bis zur Vertreibung im 20. Jahrhundert. Hrsg. v. 
H.-U. Engel. Günter Olzog, München 1983, 187—198 (Geschichte und Staat 268). 

Der Verf. beleuchtet mit einigen Beispielen den seit geraumer Zeit einsetzenden 
Umdenkprozeß bei Polen und Tschechen zum Thema der Vertreibung der Deut-
schen nach 1945, insbesondere bei namhaften Vertretern der polnischen und tsche-
chischen Emigration. 

Erlbeck, Gustav: Aich bei Karlsbad, Dorf- und Familiengeschichte. Helmut 
Preußler, Nürnberg 1983, 127 S., 22 Abb., 6 Karten. 

Erlbecks gut recherchierte und dokumentierte Orts- und Familiengeschichte des 
über 650jährigen Dorfes Aich und seiner Umgebung stützt sich auf Matriken und 
„Seelenregister" des Pfarramtes Zettlitz, auf das Untertanenverzeichnis von 1651, 
die Steuerrolle von 1653/54, den Theresianischen Kataster von 1713/22, auf Ein-
wohnerlisten von 1523 und 1930 sowie auf Literatur und mündliche Überliefe-
rungen. 
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Färber, Konrad M.: Domkapitular Graf Kaspar von Sternberg und sein Wir-
ken für Regensburg. Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und 
Regensburg 124 (1984) 395—420. 

De r Verfasser einer Dissertatio n (1982) über Car l Theodo r von Dalber g ver-
folgt hier das Wirken des böhmische n Grafe n Kaspa r von Sternber g (1761—1838), 
der Regensburge r Domherr , botanische r un d paläontologische r Schriftsteller , Mit -
glied der Akademi e der Wissenschaften in Münche n un d Berlin , von 1802 bis 1806 
Vizepräsiden t in Dalberg s Regensburge r Fürstentu m und schließlich Gründe r des 
Böhmische n Nationalmuseum s in Pra g war. 

Galandauer, Jan I Honzík,  Miroslav: Osud trůnu habsburského [Das 
Schicksal des Habsburger Throns]. 2. Aufl. Panorama, Prag 1983, 320 S.,  32 S. 
Bildbeilagen (1. Aufl. 1982). 

Ein e populärwissenschaftlich e Arbeit, die ihre Entstehun g dem , wie es auf 
dem Umschla g heißt , „in den letzte n beiden Jahrzehnte n steigende n Interess e an 
der Geschicht e der Habsburge r un d ihres Reiches " verdankt . Di e beiden Autore n 
betrachte n ihr Buch nich t als „ein e historisch e Studie" , sonder n sie sehen ihre 
Aufgabe in der Bemühung , „de n Lesern die Roll e nahezubringen , die die Habs -
burger in der Geschicht e Mitteleuropa s spielten" . Obwoh l hier auch auf die älter e 
Geschicht e eingegangen wird, liegt der Schwerpunk t des Buches in der Zei t nach 
1740. Es schließt mi t der Betrachtun g der gegenwärtigen politische n Karrier e von 
Ott o von Habsburg , dem ein ganzes Kapite l im Umfan g von nahez u 40 Seiten 
gewidmet ist. Es handel t sich um eine vorwiegend dem persönliche n Leben zu-
gewandt e un d als solche in der tschechische n Literatu r sicherlich einmalig e Sicht 
des großen kaiserliche n Geschlechtes . 

Geiger, Angelika: Wallensteins Astrologie. Eine kritische Überprüfung der 
Überlieferung nach dem gegenwärtigen Quellenbestand. Phil. Diss. Akademische 
Druck-  u. Verlagsanstalt, Graz 1983, 543 S.,  34 Abb. 

Di e Frag e der Stellun g Wallenstein s zur Astrologie wird in dieser Bonne r Disser -
tatio n (bei W. Hubatsch ) in einem möglichs t umfassende n Überblic k über die 
Quellensituatio n im Vergleich mit den bisherigen Ergebnissen der ebenso umfang -
reiche n wie vielfältigen Wallenstein-Forschun g zu klären versucht . Dabe i ergeben 
sich durc h die Einbeziehun g weiterer unbekannte r un d unedierte r Akten , Briefe 
un d Sachüberrest e nich t nu r neu e Aspekte, sonder n diese veränderte n zum Teil auch 
Aussage un d Interpretatio n bekannte r Quellen . Da s gilt besonder s für die Zei t des 
zweiten Generalats , währen d für Wallenstein s Lehr - un d Studienjahr e nach wie 
vor offene Frage n bleiben . Danebe n ist es ein Anliegen der Arbeit, Wallenstein s 
Astrologie auch im Spannungsverhältni s seiner Zei t aufzuzeigen . Ein e Sammlun g 
von Bilddarstellunge n weist vor allem auf die große Bedeutun g der Schiller-Trilogi e 
für die Wallenstein-Forschun g hin . Ein Anhan g enthäl t — thematisc h gegliedert — 
hundert e von Textauszüge n aus der ältere n und neuere n Literatur . 

w 
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General Milan Rastislav Štefánik.  Naše snahy, New York 1980, 126 S. 

De r Schwerpunk t dieser kleinen Festschrif t liegt in der Übersetzun g einer 1968 
in Preßbur g veröffentlichte n biographische n Skizze von Ján Juríček . Hinzu -
gefügt wurden zwei weitere Studie n über Štefánik s Beziehunge n zu den Vereinig-
ten Staate n un d die Geschicht e eines Štefánik-Denkmal s in Cleveland , Ohio . 
De r slowakische Politiker , Diploma t un d General , der Vizepräsiden t des Tschecho -
slowakischen Nationalausschusse s in Pari s währen d des Erste n Weltkrieges un d 
erste tschechoslowakisch e Verteidigungsministe r gehör t zu den geheimnisvollste n 
Persönlichkeite n der Gründungsgeschicht e der Erste n Republik . 1919 bei einem 
Flugzeugunglüc k umgekommen , wurde Štefáni k un d seine Roll e bisher von der 
seriösen Geschichtsschreibun g wenig beleuchte t un d untersucht , so daß dieses Bänd -
chen zumindes t dazu beiträgt , diese Lücke in der Literatu r zu füllen. 

Gladstein-Kestenberg, Ruth: Identifikation  der Prager Juden vor und 
während der Assimilation. In: Die Juden in den böhmischen Ländern.  Hrsg. v. 
Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München 1983, 161—200 (Bad Wiesseer Tagungen 
des Collegium Carolinum). 

Di e Verf. untersuch t die (kollektive ) Identifikatio n der Prage r Jude n anhan d 
zweier jüdischer Herkunftssage n aus dem 18. un d 19. Jh. , die anschließen d publi -
ziert werden , un d — nach einem Blick auf die „Prage r Aufklärung" (Israe l Lan -
dau ) — die (problematische ) Identifikatio n währen d der Assimilation bei einigen 
deutsc h bzw. tschechisc h schreibende n Jude n aus Böhme n (Frankl , Hartmann , 
Kompert , Kapper) . 

Grünwald, Leopold: In der Fremde für die Heimat. Sudetendeutsches Exil in 
Ost und West. Fides, München 1982, 184 S. (Veröffentlichungen des Sudetendeut-
schen Archivs 14). 

De r Band schließt als dritte r Teil an die vorangegangene n Dokumentatione n 
„Sudetendeutsche r Widerstan d gegen Hitler " (1978) un d „I m Kamp f für Friede n 
un d Freiheit " (1979) an un d soll die politische , wirtschaftlich e un d kulturell e 
Bedeutun g des sudetendeutsche n Exils im Rahme n des Widerstand s gegen den 
Nationalsozialismu s würdigen . Nac h kurzen Darstellunge n über das Exil in Groß -
britannien , Skandinavien , Westeuropa , Kanad a un d Übersee , Israel , der Sowjet-
unio n un d über die Sudetendeutsche n in den Armeen der Alliierten enthäl t der Band 
eine Reih e von Dokumenten , Personenverzeichniss e von Exilgruppe n un d 56 Seiten 
Kurzbiographie n sudetendeutsche r Emigranten . 

Grundriß der Geschichte der KPTsch. Orbis, Prag 1980, 411 S. 

Hierbe i handel t es sich um die offizielle deutsch e Ausgabe der von den Institute n 
für Marxismus-Leninismu s der Zentralkomitee s der tschechische n un d slowakischen 
kommunistische n Parte i geschaffenen Darstellun g der Geschicht e der kommunisti -
schen Parte i der Tschechoslowakei , die bereit s 1976 in tschechische r bzw. slowaki-
scher Sprach e erschiene n war. De r Überblic k beginn t mit den Anfängen der sozia-
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listischen Arbeiterbewegung . Übe r die Entstehun g der KPTsc h wird die Entwick -
lung bis in die Gegenwar t verfolgt. Ma n setzt sich mi t „Deformierunge n durc h 
Subjektivismu s un d Revisionismus " auseinander , wodurc h früher e Arbeiten gekenn -
zeichne t gewesen sein sollen. De r deutsch e Text ist gegenüber dem Origina l umfang -
reicher , er bringt noch kurz Vorbereitung , Verlauf un d Ansatz des 15. Parteitag s 
der KPTsc h von 1977. 

Härtel, Hans-Joachim: Die beiden philosophischen Fakultäten in Prag im Spie-
gel ihrer Dissertationen 1882—1939145. In: Die Teilung der Prager Universität 
1882 und die intellektuelle Desintegration in den böhmischen Ländern.  Hrsg. v. 
Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München 1984, 81—94 (Bad Wiesseer Tagungen 
des Collegium Carolinum). 

Mi t Hilfe der an den Dissertationsverzeichnisse n ablesbaren Date n wird der 
Wissenschaftsbetrie b nach Fächer n un d Themenstellung , nach Geschlecht , Alter un d 
Herkunf t der Doktorande n zu ordne n gesucht , wobei sich eine an andere n Uni -
versitäte n seltene r anzutreffend e Kontinuitä t von Lehre r — Schüle r — Lehre r 
un d eine gewisse Spannun g zwischen Regionalismu s (vor allem an der deutsche n 
Fakultät ) un d Universalismu s (besonder s an der tschechische n Fakultät ) feststellen 
lassen. 

Hajek,  Hanus / . : T.G. Masaryk Revisited. A Critical Assessment. Columbia 
University Press, Boulder 1983, 195 S. (East European Monographs 139). 

In dieser Studi e wird Masary k als Sozialwissenschaftle r vorgestellt un d sein 
Werk analysiert . In zehn Kapitel n werden nach un d nach einzeln e Gebiet e un d 
Haupttheme n detaillier t vorgestellt un d befragt. Dabe i geht es entwede r um Objekte 
von Masaryk s Untersuchunge n wie das System der Wissenschaften , Selbstmor d als 
soziale Erscheinung , Marxismus , tschechisch e un d national e Identitä t un d die Bezie-
hunge n zwischen Rußlan d un d Europa , oder um Zentraltheme n Masaryk s wie die 
Humanitätside e sub specie aeternitati s un d die Gegenüberstellun g von Theokrati e 
un d Demokratie . Di e kompromißlos e Analyse von Masaryk s Werken , in Verbin-
dun g mit der offensichtliche n Sympathi e des Autor s für Masaryk , sowie sein aus-
geprägte r Sinn für Frage n unsere r Zei t führt e zu einer von aller bisherigen Literatu r 
unabhängige n Betrachtun g un d Darstellung . 

Hájek,  Jiří: Setkání  a střety. Poznámky  a úvahy o působení vnějších faktorů na 
politické postoje české novodobé společnosti [Begegnungen und Konfrontationen. 
Anmerkungen und Überlegungen zur Wirkung äußerer Faktoren auf die politischen 
Haltungen der tschechischen neuzeitlichen GesellschaftJ. Index,  Köln 1983, 293 S. 

Siehe Rezensio n Boh Z 25/ 2 (1984) 430—432. 

Hájková,  Alena: Praha v komunistickém odboji v letech 1939—1945 [Prag 
im kommunistischen Widerstand 1939—1945]. Příručka k dějinám pražské stra-
nické organizace, Prag 1981, 200 S. 

Es handel t sich um einen ersten Versuch, den Widerstan d der kommunistische n 
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Parte i währen d der deutsche n Okkupatio n auf regionale r Ebene , in diesem Fal l 
im Rau m Prag , darzustellen . De r Alltag der Widerstandsorganisatione n steht im 
Vordergrun d des Interesses , wobei auch bisher kaum bekannt e Name n un d Aktio-
nen erwähn t werden . 

H a p á k , Pavel: Das Nationalitätenproblem in den slowakischen Städten am Bei-
spiel von Gewerbe, Industrie und den Geldinstituten vom ausgehenden 19. Jahr-
hundert bis zum Zusammenbruch der Monarchie. In: Die Städte Mitteleuropas im 
20. Jahrhundert. Hrsg. v. Wilhelm Rausch. Linz  1984, 127—148 (Beiträge zur 
Geschichte der Städte Mitteleuropas 8). 

De r Verf. verfolgt die forciert e Madjarisierun g in den slowakischen Städte n seit 
den achtzige r Jahre n anhan d der Nationalitätenstruktu r der Stadteinwohne r un d 
insbesonder e der Angestellten in mittlere n un d größere n Betrieben . De r Madjari -
sierungsproze ß konnt e erst durc h die Gründun g der ČSR im Jahr e 1918 auf-
gehalte n werden . Mi t ausführliche n Tabellen . 

H ar d ach, Gerd: Joseph A. Schumpeter. In: Lebensbilder zur Geschichte der 
böhmischen Länder.  Bd. 4. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München-
Wien 1981, 287—300, 1 Portr. 

Hardac h verfolgt die Laufbah n des 1883 in Triesch in Mähre n geborene n be-
deutende n Vertreter s der neue n theoretische n Nationalökonomie , die ihn nach 
seiner Habilitatio n in Wien (1909) über Czernowit z un d Gra z nach Bon n (1925) 
un d schließlich 1932 nach Harvar d führt e (gest. 1950). Schumpeter s wissenschaft-
liche Leistun g wird eingehen d gewürdigt. 

Hartinger, Walter: Neukirchen  bei Heilig Blut. Von der geflüchteten Ma-
donna zur Flüchtlingsmadonna. In: Wallfahrt kennt keine Grenzen. Themen  zu 
einer Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums und des Adalbert Stifter Ver-
eins München.  München-Zürich  1984, 407—417. 

Di e Wallfahr t nach Neukirche n bei Heili g Blut , die der Legend e nach auf einen 
Hussitenfreve l zurückgeht , ist in letzte r Zei t Gegenstan d eindringende r Studie n 
gewesen. Hie r legt nu n der maßgeblich e Spezialist auf diesem Gebie t eine neuer e 
Zusammenfassun g bisheriger Erkenntniss e vor. Er betont , daß diese Gnadenstätt e 
dazu ausersehe n war, auf das benachbart e Böhme n zu wirken . Vgl. W. Bauman n 
in BohZ 25/ 1 (1984) 104—115. 

H aub elt, Josef: Zrušení nevolnictví — významná událost v dějinách našeho 
lidu [Die Aufhebung der Leibeigenschaft — ein bedeutendes Ereignis in der Ge-
schichte unseres Volkes]. Horizont, Prag 1981, 150 S. 

Eine r der gegenwärtig führende n Ideologe n der offiziellen Geschichtsschreibun g 
in der Tschechoslowake i legt hier einen Ban d vor, der für die breit e Öffentlichkei t 
sowie für die Lektore n der staatliche n Volkshochschule n bestimm t ist. Ehe r als 
durc h seinen wissenschaftliche n Wert wird dieses Buch als repräsentative s Beispiel 
der Geschichtsinterpretatio n des herrschende n Regime s Interess e erwecken . 
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Haubertová, Květoslava: O nejstarších tepelských listinách [Über die älte-
sten Urkunden von Tepl]. Státní ablastní archiv, Pilsen 1981, 24 S.,  5 Tabellen, 
1 Karte. 

Di e ersten Jahrzehnt e des Prämonstratenserkloster s Tepl , das End e des 12. Jahr -
hundert s gegründe t wurde , werden dargestellt , da glücklicherweise für diese frühe 
Zei t einige bedeutend e Urkunde n erhalte n sind. Zentral e Gestal t der Untersuchun g 
ist der hl. Hroznat á als Gründer . Di e Frag e seiner Herkunft , der Umfan g un d die 
räumlich e Verteilun g seines Besitzes un d die Motiv e für die Klostergründun g wer-
den behandelt , wobei einige Problem e noch weitere r Forschunge n bedürfen . 

Heitzer, Max: Böhmische Gnadenbilder der schmerzhaften Mutter in Bach-
meierholz und Kolmstein. Beiträge zur Geschichte im Landkreis  Cham 1 (1984) 
94—118. 

De r kunsthistorisc h orientiert e Beitra g bezieh t sich auf das Fortwirke n des ver-
schollene n Schmerzensmutterbilde s von St. Michae l in Pra g aus dem 17. Jahrhun -
dert , dessen Einflu ß in Stříbro , Přeštice , Kappl , Kolmstei n un d Bachmeierhol z 
(bei Kötzting ) verfolgt werden kann . Es handel t sich um eine byzantinisierend e 
Darstellun g der Beweinun g Christi . Da s Motiv , an verschiedene n Orte n kopiert , 
gelangte auch ins Bayerische . 

* 

Herrmann,  Erwin: Hussitische Einflüsse in Nordostbayern. In: Die böhmi-
schen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. 
Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München 1983, 31—41 (Veröffentlichun-
gen des Collegium Carolinum 55). 

Ein e Reih e von Zeugnisse n sprich t für Verbindunge n zwischen dem hussitische n 
Böhme n un d Nordostbayern , also Oberfranke n un d der Oberpfalz , wo in den 
Handelsstädte n wie auch auf dem flachen Lan d hussitisch e Einflüsse wirksam 
waren . De r Verf. häl t es dahe r für falsch, eine einheitlich e (ablehnende ) Haltun g 
der Bevölkerun g gegenüber „de m Böhm " zu postulieren . Dere n Haltun g war wohl 
sehr viel differenzierter , als dies in der frühere n Forschun g gesehen wurde . 

Hlaváček,  Ivan: Studie k dvoru Václava IV. (I.  část) [Studien über den Hof 
Wenzels IV. (I.  Teil)]. Folia historka bohemica 3 (1981) 135—193. 

Nac h eine r einleitende n Diskussion methodologische r Frage n charakterisier t der 
Autor Amtsquellen , die zur Erforschun g der politische n un d Verwaltungsgeschicht e 
vonnöte n wären bzw. zur Verfügung stehen . Gleichzeiti g stellte er ein Verzeichni s 
der Kaplän e mit möglichs t vollständigen biographische n Angaben zusamme n un d 
unternimm t den Versuch, konkre t die Verhältnisse , d. h. den Umfang , den Charak -
ter un d die Funktio n der einzelne n Angehörigen der Hofkapell e zu skizzieren . In 
dieser Art liegen hier umfassend e Auskünfte über die häufig vernachlässigt e Insti -
tutio n sowie neu e Auskünfte über die Verhältniss e am Hof e als Ganze s vor. 
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Hospodářské dějiny — Economic History 10. Published in the occasion of the 
VIII"'  International Economic History Congress in Budapest 1982. Institute of 
Czechoslovak and World History of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prag 
1982, 182 S. 

Hie r sind fünf Referat e der genannte n Konferen z abgedruckt , die sich mi t der 
Wirtschaftsgeschicht e der böhmische n Lände r un d der Slowakei beschäftigen . In 
dre i von ihne n behandel n Jarosla v Purš , Františe k Dude k un d Leoš Janeče k 
zusammenfassend e Theme n aus den böhmische n Länder n im 19. Jahrhundert . Ihr e 
Referat e sind englisch geschrieben . I n seinem deutsche n Aufsatz beschäftigt sich 
Štefan Kazimou r mi t der Edelmetallproduktio n in der Slowakei im 16. un d 
17. Jahrhundert . Schließlic h behandel t Josef Válka den Großgrundbesit z in Böh-
men un d Mähre n im 16.—18. Jahrhundert . 

H üb al a , Erich: Schloß Butschowitz in Mähren. Der erste Plan und seine Kor-
rektur im Jahre 1579. In: Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Fest-
schrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, 
München 1983, 42—52, 3 Abb. (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

Ein e eigentümlich e Sonderfor m der Renaissancearchitektu r Mähren s bilden die 
zahlreiche n sog. Arkadenhöf e der Schlösser dieses Landes . De r reichst e un d archi -
tektonisc h bedeutendst e Typu s mi t dreigeschossigen Außenkorridore n an dre i der 
vier Hofseite n un d regelrechte n Arkadenwänden , die sich zum Ho f hin öffnen , 
ha t seinen vornehmste n Vertrete r in Schloß Butschowit z (Bučovice) , bei dem die 
Regeln der italienische n Renaissac e durc h regional e Einflüsse abgewandel t wurden . 

Hub er, Kurt A.: Die Prager theologischen Fakultäten von 1883/91  bis 1945. 
In: Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intellektuelle Desintegration 
in den böhmischen Ländern.  München 1984, 37—54. 

Nac h dem Willen des Prage r Erzbischofs , Kardina l Schwarzenber g (f 1885), 
sollte die theologisch e Fakultä t nich t in die Teilun g der Universitä t einbezoge n 
werden . Seine Abneigun g gegen das national e Prinzi p teilte n Professore n un d 
Theologiestudente n nicht . Erst nach dem Tod e Schwarzenberg s wurd e auch eine 
tschechisch e Fakultä t eröffne t (1891/92) . Wie im übrigen Österreic h hatt e im theo -
logischen Lehrbetrie b die Lehr e den Vorran g vor der Forschung . Theologiegeschicht -
lich stande n auch die Prage r Studie n unte r dem Siegeszug der Neoscholastik , die 
Bibelwissenschaft hatt e sich mit der liberalen protestantische n Kriti k auseinander -
zusetzen . 

H ur ský , Josef: Das Verkehrswesen der Tschechoslowakei im Vergleich zu an-
deren europäischen RGW-Ländern,  österreichische Osthefte 23 (1981) 123—140. 

Diese statistisch-geographisc h un d nu r sekundä r verkehrspolitisc h orientiert e Be-
trachtun g basiert auf den Verkehrsstatistike n der RGW , der Organisatio n der Ver-
einte n Natione n un d einiger bedeutende r Sitzungsbericht e der ständige n Kommis -
sion der RG W für Verkehr aus den Jahre n 1978/79 . 
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Husitský Tábor. Sborník Muzea husitského revolučního hnutí [Das hussitische 
Tábor. Sammelband des Museums der hussitischen revolutionären Bewegung]. Bd. 
3—5, Tabor 1980—82, 195, 336 und 384 S. 

Di e breit angelegte Zeitschrif t zur wissenschaftliche n Erforschun g des Hussitis -
mus un d dessen Geschicht e in weitesten sowohl zeitliche n wie räumliche n Zusammen -
hänge n entwickelt e sich nach un d nach zu einem der informationsreichste n geistes-
wissenschaftliche n Periodik a in der gegenwärtigen Tschechoslowakei , sowohl in 
ihre n Studie n als auch im wertvollen Rezensionsteil . Di e für einen Hussitologe n 
unumgänglich e Durchsich t der Bänd e erübrig t weitere Hinweise . Fü r den Neuzeit -
historike r sollten Materialie n zur moderne n tschechische n Hussitismusinterpretatio n 
im Bd. 3 un d 4 un d Jiř í Kořalka s Abhandlunge n über den bayerische n un d säch-
sischen Briefwechsel von F . Palack ý im Bd. 5 hervorgehobe n werden . 

Janáček,  Josef: Jičín als Hauptstadt des Herzogtums Friedland. Zur Frage des 
Aufschwungs der Stadt im Rahmen der grundherrschaftlichen Domäne im 17. Jahr-
hundert. In: Die Städte Mitteleuropas im 17. und 18. Jahrhundert. Hrsg. v. Wil-
helm Rausch. Linz  1981, 107—117 (Beiträge zur Geschichte der Städte Mittel' 
europas 5). 

De r Aufschwung der Wallenstein-Stad t Jičín in den Jahre n 1623—1634 er-
folgte unte r außergewöhnliche n Bedingunge n un d blieb dahe r eine für die städtisch e 
Entwicklun g in den böhmische n Länder n atypisch e Episode . E r zeigt allerding s 
besonder s klar un d allgemeingülti g die Schwäch e der grundherrschaftliche n Städte , 
deren Verfallsprozeß durc h den Dreißigjährige n Krieg beschleunig t wurde . 

Janáček,  Josef: Das alte Prag. Mit Bildern von Josef Ehm. Aus dem Tschechi-
schen übersetzt von Wolf B. Oerter. Koehler & Amelang, Leipzig 1980, 249 S., 
20 Abb. im Text,  108 Tafeln. 

Da s hier dargestellt e „alt e Prag " reich t von den Anfängen der Stad t bis in den 
Vormärz , die Zei t der tschechische n nationale n Wiedergeburt . De r mi t photo -
graphische n Aufnahme n neuere n Datum s reich bebildert e un d mi t zahlreiche n 
Plänen , Schaubilder n un d Skizzen ausgestattet e Band biete t eine gut lesbare poli-
tische , soziale, ökonomisch e sowie städtebauliche , architektonisch-kunstgeschichtlich e 
Darstellun g der Stadtgeschicht e im Rahme n der böhmische n Geschichte . De r Anhan g 
enthäl t ein Literaturverzeichnis , ein Verzeichni s der Abbildungen sowie ein Per -
sonen - un d ein topographische s Register . 

Jaworski, Rudolf: Die Tschechen als Vorbilder der Polen unter preußischer 
Herrschaft: Parallele oder Paradigma? In: Die böhmischen Länder zwischen Ost 
und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. 
R. Oldenbourg, München 1983, 175—183 (Veröffentlichungen des Collegium Caro-
linum 55). 

Im Zuge der verstärkte n Entnationalisierungsmaßnahme n in Posen gegen End e 
des 19. Jahrhundert s formiert e sich dor t in den Klein - un d Mittelstädte n ein 
leistungsfähiges polnische s Kleinbürgertum , dessen Vertrete r die tschechisch e Na -
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tionalbewegun g in Böhme n entdeckten . J . zeigt, daß die „Czechomania " der Pole n 
auf fragwürdigen Vergleichen beruht e un d daß „Freundbilder " derselben Stereo -
typisierun g un d Instrumentalisierun g unterliege n wie „Feindbilder" . 

] e s s e r , Franz: Volkstumskampf und Ausgleich im Herzen Europas. Erinnerun-
gen eines sudetendeutschen Politikers. Aufgezeichnet von Arthur Herr. Helmut 
Preußler,Nürnberg 1983, 238 S. (Veröffentlichungen des Sudetendeutschen Archivs 
17). 

Siehe Rezensio n Boh Z 25/ 2 (1984) 424—427. 

Johanides, Josef: František Martin Pelcl. Melantrich, Prag 1981, 428 S. und 
42 S. Bilderbeilage. 

In der historisc h anspruchsvolle n biographische n Reih e „Odkaz y pokrokovýc h 
osobnost í naší minulosti " [Da s Vermächtni s der fortschrittliche n Persönlichkeite n 
unsere r Vergangenheit ] liegt nu n eine umfassend e Biographi e eines der interessan -
testen der tschechische n nationale n „Erwecker " des 18. Jh . vor, der im deutsche n 
Sprachgebrauc h als Fran z Marti n Pelze l bekann t ist un d der am deutlichste n die 
Entstehun g der tschechisch-deutsche n Trennun g in den böhmische n Länder n reprä -
sentiert . Es ist die erste biographisch e Studi e mit fachgerechte m Anspruc h über den 
ersten Professor für tschechisch e Sprach e un d Literatu r an der Prage r Universität , 
die auf einer gründliche n Erforschun g der Archivalien basiert un d mit einem um-
fangreiche n Anmerkungsappara t belegt ist. Auf knap p hunder t Seiten findet man 
dan n kommentiert e Auszüge aus Pelzei s gedruckte n un d unveröffentlichte n Wer-
ken, ein Verzeichni s seiner gedruckte n Arbeiten un d schließlich einen detaillierte n 
genealogische n Berich t über seine Familie . 

Kadlec, Jaroslav (Hrsg.): Traktát  mistra Ondřeje z Brodu o původu husitů 
[Der Traktat  des Magisters Andreas de Broda über die Herkunft  der Hussiten]. 
Muzeum husitského revolučního hnutí,  Tábor 1980, 35 S. 

Aufgrund der fünf bisher bekannte n Handschrifte n ha t Kadle c den lateini -
schen Text Visiones Ioannis , archiepiscop i Pragensis , et earunde m explicatione s 
(alias Tractatu s de origlne Hussitarum ) herausgegebe n un d mit einem kurze n Vor-
wort versehen . Angefügt sind ein apparatu s criticus , ein conspectu s autorů m (Bibel-
zitate , Autoren ) un d ein conspectu s personaru m et reru m (Personen - un d Sach-
register). . 

K ale sný, František: Habáni na Slovensku [Die Habaner in der Slowakei]. 
Tatran,  Preßburg 1981,374 S.,  225 Abb. (Zusammenfassung in russischer, englischer 
und deutscher Sprache). 

I m ersten Teil wird die Geschicht e der Wiedertäufer , ihre Entstehung , Herkunf t 
un d Verbreitun g geschildert . In der Slowakei erhielte n sie den Beiname n Habaner , 
vom hebräische n ha-bani m abgeleitet , die wahre n Kinde r Gottes . Wegen der schon 
bald einsetzende n Verfolgung flohen nach 1525 viele Wiedertäufe r nach Süd-
mähren , wo sie auf den Güter n der Herre n von Lichtenstei n siedeln durften . De r 
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erste Führe r Balthasa r Hubmaie r wurde 1528 hingerichtet . 1533 spaltet e sich die 
Gemeind e von Austerlit z unte r ihre m Bischof Jako b Hutter , dahe r auch der Nam e 
Hutterer , 1535 begann die Vertreibun g aus Mähren , die 1620/2 1 ihre n Abschluß 
erreichte . Di e Habane r ließen sich in der Westslowakei nieder , sie wanderte n weiter 
nach Siebenbürgen , Rußlan d un d Amerika . Im zweiten Teil werden anhan d der 
Chronike n Struktu r un d Organisation , Diszipli n un d Vorschrifte n der Gemeinde n 
un d Bruderhöf e beschrieben . De r dritt e Teil befaßt sich mit der Erzeugun g der 
Habanerfayencen , deren Forme n un d Dekors , ergänz t durc h zahlreich e farbige 
Abbildungen . 

Kaplan, Karel: Anatomie einer regierenden kommunistischen Partei. 3 Teile: 
1. Der Generalsekretär, 2. Das Politbüro (ZK-Präsidium),  3. Das ZK-Sekretariat. 
Köln 1983/84,  21 S.,  71 S.,  30 S. (Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaft-
liche und internationale Studien 19/1983,  26/1983,  13/1984). 

Aus weitreichende n persönliche n Erfahrunge n un d einer langjährigen intensive n 
Beschäftigun g mit der Geschicht e un d Problemati k der kommunistische n Systeme 
entstan d diese informativ e Übersich t über jene politische n Mechanismen , die zwar 
unte r der gegenwärtigen politische n Lage der Welt die Zukunf t mittrage n un d 
entsprechen d zum ständige n Them a aller politische n Diskussione n gehören , aber in 
Wirklichkei t undurchschauba r erscheine n un d stets mi t Mutmaßunge n un d Ver-
mutunge n aufgenomme n un d interpretier t werden . 

Kavan,  Jan I Tomin,  Zdena (Hrsg.): Voices from Prague. Documents on 
Czechoslovakia and the Peace Movement. Palach Press, London 1983, 75 S. 

Hie r liegt ein kleines Dokumentationsbändche n vor zu der großen Frag e unsere r 
Zeit , der Friedensfrage . Di e Versuche um eine staatsfreie Friedensbewegun g in der 
Tschechoslowake i werden hier mit Dokumente n illustrier t sowie Überlegunge n zu 
der zentrale n Frag e der gegenwärtigen Friedensicherun g diskutiert , nämlic h nach 
der Alternativ e für die westlichen Friedensbemühungen , sich entwede r mi t den 
Machthaber n ode r mit den Freiheits -  un d Menschenrechtsbewegunge n in Osteurop a 
intensive r zu verbinden . De r Ban d besitzt auch dokumentarische n Wert für das 
Studiu m der unabhängige n tschechische n intellektuelle n Entwicklunge n im allgemei-
nen . 

Kazimour, Jan: Hospodářský vývoj Československa [Die wirtschaftliche 
Entwicklung der Tschechoslowakei]. Státní nakl.  techn. liter., Prag 1980, 160 S. 

Jeweils die Hälft e des Buche s beschäftigt sich mit der Erste n bzw. mi t der Nach -
kriegstschechoslowakei , un d der Band soll, wie es in der Einleitun g heißt , die beiden 
diametra l unterschiedliche n Wirtschaftssystem e miteinande r vergleichen , soweit dies 
die volkswirtschaftliche n Mechanisme n erlauben . Di e statistisch gut fundiert e Studi e 
faßt im Schlußwor t ihre Erkenntniss e zusamme n un d stellt fest, daß die wichtigsten 
Unterschied e der beiden Systeme in vierzehn Punkte n charakterisier t werden kön -
nen : von allgemein beschriebene n Unterschiede n im Bereich der politische n Mit -
sprach e der Werktätigen , dem Zugan g zur Bildun g ode r den zwischenmenschliche n 
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Beziehunge n bis hin zu konkrete n statistisch faßbare n Unterschieden , etwa in der 
Anzah l der jeweils der Landwirtschaf t zur Verfügung stehende n Traktoren . 

Kern, Karl: Heimat und Exil. Von Böhmen nach Schweden. Erinnerungen und 
Bekenntnisse eines sudetendeutschen Sozialdemokraten.  Mit einem Geleitwort von 
Heinrich Kuhn. Helmut Preußler, Nürnberg 1980, 187 S.,  1 Portr. 

Kern s Lebensberich t schilder t seinen Aufstieg vom Bergarbeitersoh n (geboren 
1902 in Graupen ) zu einem führende n Vertrete r der sudetendeutsche n Sozial-
demokratie , der wie viele seiner Parteifreund e nach dem Münchene r Abkomme n 
den Weg ins Exil, in seinem Fal l nach Schweden , ging, wo er auch nach dem Krieg 
blieb un d sich als Journalis t un d Schriftstelle r einen Name n machte . Ker n hatt e 
sich nach dem Erste n Weltkrieg der sozialistischen Jugendbewegun g angeschlossen 
un d bald führend e Funktione n eingenommen : 1924 hauptamtliche r Sekretä r des 
Jugendverbands , späte r Verbandsvorsitzender , Mitglied des Parteivorstand s der 
Deutsche n Sozialdemokratische n Arbeiterparte i un d Redakteu r sozialdemokrati -
scher Zeitunge n in Reichenberg , Troppa u un d Prag . Als einer der Gründe r des 
Wenzel-Jaksch-Kreise s setzte er sich mit Nachdruc k für die Recht e der Sudeten -
deutsche n ein. Sein Lebensbericht , der nicht s beschönigt , sonder n nüchter n un d knap p 
bleibt, ha t dokumentarische n Wert . 

Kirschbaum, Stanislav J. (Hrsg.): Slovák Politics. Essays on Slovák History 
in honour of Joseph M. Kirschbaum. Slovák Institute, Cleveland-Rom 1983, 380 S. 

Neu n Autore n aus dem nordamerikanische n Kontinent , aus Deutschlan d un d 
Italie n legen hier ihre Abhandlunge n zur slowakischen Geschicht e in dre i großen 
Periode n vor: 1848—1918, die Erst e Tschechoslowakisch e Republi k un d die 
Jahr e 1945—1948. Dabe i stehen Frage n der Entwicklun g des slowakischen natio -
nale n un d staatliche n Bewußtsein s im Mittelpunkt , ob es um Aufsätze über die 
herausragende n slowakischen Politike r Hodž a un d Tiso geht, um das Bild der 
Slowakei in den Akten des deutsche n Außwärtigen Amtes 1918—1921 (wie es in 
der umfangreiche n Abhandlun g von Manfre d Alexander erläuter t wird) , um die 
Entstehung , die politisch e Programmati k un d die Außenpoliti k des slowakischen 
Staate s 1939—1944 ode r — wie die Überschrif t des Kapitel s formulier t — um 
„Th e Struggle for Re-definition : 1945—1948". Nich t zuletz t biete t das Buch 
eine Übersich t der Lebenswege un d Werke des ehemalige n Sekretär s von Ministe r 
Ferdinan d Durčansk ý un d Generalsekretär s der Slowakischen Volkspartei , des 
nach 1949 bedeutende n Historiker s der Slowakei in Kanad a un d führende n Mit -
glieds des „Slová k World Congress " Joseph M . Kirschbaum . 

Kirwald, Eduard: Die Entwicklung des Forstwesens in den Sudetenländern. 
In: Sudetendeutsche Beiträge zur Naturwissenschaft und Technik.  Verlagshaus 
Sudetenland,  München 1981, 127—153 (Schriften der Sudetendeutschen Akademie 
der Wissenschaften und Künste 2). 

Di e Entwicklun g des Forstwesen s — Waldordnungen , forstgesetzlicheRegelungen , 
Ausbildung, Forschung , Körperschaften , Wirtschaftsforme n — wird hier aus der 
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Sicht einer „sudetendeutsche n Geschichte " von der Landnahm e im Mittelalte r bis 
in die Zei t der Erste n Republi k verfolgt. De r Aufsatz schließt mi t 45 Kurzbio -
graphien . 

Kobylková, Luda: Česká města v období formování kapitalistické společ-
nosti ve srovnání se zeměmi „klasické cesty" ke kapitalismu [Die böhmischen Städte 
im Zeitraum der Formierung des Kapitalismus im Vergleich mit den Ländern des 
„klassischen Weges" zum Kapitalismus]. Hospodářské dějiny — Economic History 
7 (1981) 83—97. 

Di e Autori n vergleicht die Größ e un d die Bevölkerungsdicht e der böhmische n 
Städt e mit dene n Westeuropas . Im Unterschie d zu gängigen Auffassungen vertrit t 
sie die These , daß die große Welle der Urbanisierun g in den böhmische n Länder n 
schon vor der Industrialisierun g einsetzte . 

Kolár, Jaroslav (Hrsg.): Václav Hájek z Libočan. Kronika česká. Výbor 
historického čtení [Wenzel Hagecius von Libotschan. Böhmische Chronik]. Odeon, 
Prag 1981, 740 S. 

Zu m ersten Ma l wird dieses Werk einem breitere n Leserkrei s zugänglich gemacht . 
Zeh n Abschnitt e ha t der Hrsg . ausgewählt , um Hajek s Schilderun g der „sagenhafte n 
Zeiten " aufzuzeigen , wie er überhaup t die Chroni k in seiner Studi e über Hajek s 
Chroni k un d die tschechisch e Kultu r als literarische s Genu s neu interpretier t un d 
sie im Hinblic k auf epische Element e mit der zeitgenössische n europäische n Anna -
listik vergleicht . Ausgewählt wurde n die Anfänge des böhmische n Staates , die Zei t 
der letzte n Přemysliden , die Anfänge der Herrschaf t Karl s IV., die vorhussitisch e 
Zei t un d der Ausbruch der hussitische n Revolution , die Zei t Podiebrad s un d die 
Epoch e der Jagiellonen . Beigefügt sind die wichtigsten Erläuterungen , ein kleines 
Wörterbuch , eine Begründun g der editorische n Prinzipie n un d eine Bibliographie . 
De r Kalende r der unbewegliche n kirchliche n Feiertag e ist für nich t fachlich vor-
gebildete Leser vielleicht bei Datierungsfrage n zu wenig, insbesonder e wenn die 
beweglichen Festtag e dabei zu berücksichtige n sind. 

Kolár, Jaroslav /Nedvědová,  Milada (Hrsg.): Próza českého středověku 
[Prosa des böhmischen Mittelalters]. Prag 1983 (Živá díla minulosti 95). 

Di e Editio n alttschechische r Prosadenkmäle r bringt folgende Texte : Alexander -
roman , Chroni k von Štilfrid, Chroni k von Bruncvík , Apolón , Georgsvision , Niko -
demusevangelium , Veronikalegende , Leben von Adam un d Eva, Leben Josephs , 
Asenech un d das Testamen t der zwölf Patriarchen ; dazu Anmerkungen , Literatur -
angaben , Kommenta r un d Wörterbuc h zu den einzelne n Werken . Kolá r beruft 
sich ausdrücklic h auf die Forschungsarbeite n Vilikovskýs un d dessen Editio n (1938, 
1948). Bei den Texte n handel t es'sich nebe n Übersetzunge n auch um autochthon e 
tschechisch e Werke, d. h. um antike , mittelalterliche , biblische un d apokryph e Stoffe. 
Di e Herausgebe r bieten mi t dieser Sammlun g einen Querschnit t durc h die seinerzei t 
beliebten Lesestoffe. 
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K o Im an, Arnošt: Die verirrte Generation. So hätten wir nicht leben sollen. 
Eine Biographie. Fischer-Taschenbuch, Frankfurt/Main  1982, 456 S. 

Nac h der Originalausgab e von 1979 wurde nu n auch im Taschenbuchforma t 
eine überarbeitet e un d erweitert e Ausgabe der vielzitierte n Memoire n dem breite n 
Publiku m zugänglich gemacht . De r Auto r ist 1892 in Böhme n geboren , Mathema -
tiker un d Philosoph , der nach seiner Kriegsgefangenschaf t als Österreichische r Sol-
da t zum Referen t von Lenin s Kominter n un d zum Mitglie d des Zentralausschusse s 
der KP D avancierte , die dreißiger un d die Kriegsjahre in der Sowjetunio n ver-
bracht e un d 1945 Che f der Propagandaabteilun g des Zentralkomitee s der KPTsc h 
un d Professo r der Karls-Universitä t wurde . End e der vierziger Jahr e vorüber -
gehen d in Haft , wurde Kolma n zehn Jahr e späte r Direkto r des philosophische n 
Institut s der Tschechoslowakische n Akademi e der Wissenschaften un d lebte ab-
wechselnd in Moska u un d in Prag . 1976 nach Schwede n emigriert , distanzier t sich 
Kolma n in seinen Memoire n unerbittlic h von seinem Lebensweg. Da s Buch wurde 
seit seinem ersten Erscheine n in zahlreiche n Sprache n aufgelegt. 

Kopačka, Ludvík:  Energetická základna  v hospodářském vývoji ČSSR po 
druhé světové válce [Die energetischen Grundlagen in der Wirtschaftsentwicklung 
der ČSSR nach dem Zweiten Weltkrieg]. Hospodářské dějiny — Economic History 
6(1980)147—226. 

Nebe n der Aufzeichnun g der grundlegende n Tendenze n in der Entwicklun g der 
Energiequelle n un d ihre r Verwendun g behandel t der Auto r schwerpunktmäßi g die 
Situatio n der siebziger Jahre . Eingehen d beschäftigt er sich dan n mit dem für 
entwickelt e Industrielände r ungewöhnlic h hohe n Energieverbrauc h für eine Pro -
duktionseinhei t un d mi t Möglichkeite n der Intensivierun g im Energieverbrauch . 

Kopičk.ová, Božena: Želivského Praha [Želivský und sein PragJ. Folia 
historka bohemica 3 (1981) 100—134. 

Di e vorliegend e Studi e versucht aus einem Vergleich der wirtschaftliche n un d 
sozialen Verhältniss e der Prage r Neustad t un d Altstad t jene Wesenszüge heraus -
zuarbeiten , derentwege n der sozialen Strömunge n aufgeschlossene Predige r Želivský 
gerade die Neustad t zu seiner Wirkungsstätt e wählt e un d in dieser auch Einflu ß 
ausüben konnte . 

Kořalka, Jiří: Die Vorstädte und Vororte Prags im Lichte neuerer tschechischer 
Forschungen. Korreferat zum Vortrag von Karl Czok. In: Die Städte Mitteleuropas 
im 19. Jahrhundert. Hrsg. v. Wilhelm Rausch. Linz  1983, 121—126 (Beiträge zur 
Geschichte der Städte Mitteleuropas 7). 

Kořalk a referier t einige Ergebnisse un d Aspekte der neuere n tschechische n 
sozialgeschichtliche n un d ethnographische n Forschung , wie sie seit 1970 vor allem 
durc h das Institu t für Ethnographi e un d Folkloristi k der Tschechoslowakische n 
Akademi e der Wissenschaften in Pra g unte r der Leitun g von Antoni n Robe k 
(Arbeiterethnographie ) vorangetriebe n wurde (vgl. K. Czok : Vorstädt e un d Vor-
ort e im Sog industrielle r Entwicklung) . 
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Kořalka, Jiří: Persönlichkeiten des politischen Lebens in den böhmischen Län-
dern. Versuch einer vergleichenden Typologie der Generationen um 1848, 1870, 
1890 und 1910. Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften 119 (1982) 11—25. 

De r sachkundig e tschechisch e Historike r legt hier den Text seines 1981 in Wien 
bei der Versammlun g der Mitarbeite r des österreichische n Biographische n Lexikon s 
gehaltene n Vortrags vor. Anhan d der bis damal s erschienene n Bänd e des ÖBL 
(Buchstabe n A—O ) analysier t der Auto r die gewonnene n biographische n Infor -
matione n un d zieht Vergleiche zu den in der sonstigen historische n Literatu r 
gewonnene n Erkenntnissen . 

Kořalka, Jiří: Prag—Frankfurt im Frühjahr 1848: Österreich zwischen Groß-
deutschtum und Austroslawismus. In: Österreich und die deutsche Frage im 19. und 
20. Jahrhundert. Probleme der politisch-staatlichen und soziokultureilen Differen-
zierung im deutschen Mitteleuropa. Hrsg. v. Heinrich Lutz  und Helmut Rumpier. 
R. Oldenbourg, München 1982,117—139 (Wiener Beiträge zur Geschichte der Neu-
zeit 9). 

Hie r werden dre i Staats - un d nationalpolitisch e Auffassungen analysiert , das 
Altösterreichtum , das Großdeutschtu m un d der Austroslawismus, die im Frühjah r 
1848 das Verhältni s Österreich s zur deutsche n Frag e zu definiere n versuchten . De r 
Autor vertrit t dabei die Auffassung, daß alle dre i Konzeptione n an der Diskrepan z 
„zwische n der politische n Tätigkei t der Bevölkerun g un d der tatsächliche n politi -
schen Macht " leiden mußten . 

Kořalka, Jiří: Fünf Tendenzen  einer modernen nationalen Entwicklung in 
Böhmen, österreichische Osthefte 22 (1980) 199—214. 

Di e fünf Tendenzen , die hier vom Autor analysier t werden , sind die öster -
reichische , die großdeutsche , die slawische, die böhmisch e un d die tschechische . Diese 
nationalpolitische n Strömunge n in der böhmische n Vergangenhei t sieht Kořalk a 
mit unterschiedliche n Begriffen der Natio n verbunden . Durc h seine Analyse er-
weiter t er somit die auf die böhmische n Lände r bezogene n Diskussione n des Na -
tionalismu s als einer allgemeine n Erscheinun g der moderne n sozialen un d politische n 
Geschichte . 

Kraváček, František: Organizační a podnikatelská činnost české agrární 
buržoazie na Moravě na počátku 20. století (1896—1914) [Die organisatorische 
und unternehmerische Tätigkeit der tschechischen Agrarbourgeoisie in Mähren zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts (1896—1914)]. Hospodářské dějiny — Economic 
History 9 (1982) 315—410. 

In einer auf zahlreiche n Primärquelle n aufgebaute n Studi e beschreib t der Autor 
sachlich das große organisatorisch e Net z der tschechische n agrarische n Unternehme r 
in Mähren , ihre Vereine , Bankgründungen , Genossenschaftswese n un d einzeln e 
Betrieb e ihre r unternehmerische n Aktivitäten . Im behandelte n Zeitrau m sieht er 
eine wichtige Etapp e der Festigun g un d Konzentratio n des tschechische n Kapitals . 
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Kürbisch, Friedrich G.: Chronik der sudetendeutschen Sozialdemokratie 
1863—1938. Seliger-Archiv, Stuttgart 1982, 144 S. 

Dieses Buch, als ein Handbuch konzipiert, ist ein Versuch, die wichtigsten Daten, 
Ereignisse und Biographien zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in den 
böhmischen Ländern zusammenfassend und übersichtlich darzustellen. Ohne den 
Zugang zu einschlägigen Archiven und im Hinblick auf die Tatsache, daß die 
Archive der Deutschen Sozialdemokratischen Partei in der Tschechoslowakei nach 
1939 nahezu vollständig verschleppt oder zerstört wurden, bediente sich der Autor 
außer der Bestände des Seliger-Archivs in Stuttgart vor allem der Sekundärliteratur 
sowie persönlicher Erinnerungsstücke und mündlicher Aussagen als Hauptquelle 
seiner Informationen. Mit dem Schwerpunkt auf den Jahren 1918—1938 bietet das 
Buch eine Übersicht über Organisationsstrukturen, die personelle Besetzung wichti-
ger Ämter, Presseorgane, Parteigremien etc. Der biographische Anhang gibt bisher 
in der Literatur oft vermißte Auskünfte über fünfhundert Personen des sozialdemo-
kratischen Lebens in den böhmischen Ländern. 

Kybalová, Jana I Novotná, Jarmila: Habánská fjans 1590—1730 [Die 
Fayence der Habaner 1590—1730]. Prag-Brünn 1981, 253 S., 534 Abb. 

Es handelt sich um einen reichbebilderten Katalog der keramischen Produktion 
jener Gruppe der Wiedertäufer, die sich 1526 in Südmähren niedergelassen hat und 
unter dem Namen Habaner bekannt geworden ist. Dank ihrer Verbindungen zum 
Rheinland, zu den Niederlanden und zu Italien erreichte ihre in Gemeinschafts-
arbeit hergestellte handwerkliche Produktion ein hohes technisches wie künstle-
risches Niveau. Da sie ihre Werke datiert oder mit Aufschriften, Wappen und 
Handwerkszeichen versehen haben, bietet die Datierung keine Schwierigkeiten. 
Der Katalog enthält außer Kapiteln über das Wesen der Habaner Fayence und 
über deren Erforschung auch einen Überblick über die Geschichte dieser Gruppe bis 
zur Auswanderung nach Amerika 1874. Wichtig sind vor allem die Listen der 
Meister und der Werkstätten bis 1730 (Mähren 26, Slowakei 25, Böhmen 2). 

Lan dr é, Berta: Jüdische Zwangsarbeit in Prag. Zeitgeschichte 9 (1982) 365— 
378. 

Hier liegt ein Teil der noch nicht veröffentlichten Memoiren der österreichischen 
Journalistin vor, die als Jüdin in Prag Zuflucht vor der nationalsozialistischen 
Verfolgung suchte, dort 1943 zur Zwangsarbeit eingezogen wurde und 1945 nach 
Theresienstadt kam. Die weiteren Teile ihrer Erinnerungen liegen am Institut für 
Zeitgeschichte der Universität Wien. 

Lang, Herbert: Die Deutsche Chirurgenschule zu Prag. In: Forschung und Praxis 
in den Sudetenländern. Verlagshaus Sudetenland, München 1984, 67—92 (Schriften 
der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste 5). 

Lang verfolgt die Entwicklung der Chirurgie in Forschung, Lehre und Praxis 
von der Errichtung einer eigenen chirurgischen Lehrkanzel an der Prager Univer-
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sität 1773 un d der Gründun g des Allgemeinen Krankenhause s 1781 bis zur Auf-
lösung der Deutsche n Universitä t 1945 un d würdigt dabe i ausführlic h die Leistun -
gen ihre r Vertrete r für den medizinische n Fortschritt . 

Lederer, Jiří: Jan Palach. Ein biographischer Bericht. Unionsverlag, Zürich 
1982, 179 S. 

Die s ist eine Übersetzun g eines in der Tschechoslowake i 1974 vervielfältigten 
Manuskripts . De r Auto r ist allen Spure n des kurze n Lebensweges des Prage r 
Studente n Jan Palac h nachgegangen , der sich aus Protes t gegen die militärisch e 
Besetzun g der Tschechoslowake i vom Jahr e 1968 demonstrati v am Prage r Wenzels-
plat z im Janua r 1969 selbst verbrann t hat . De r sehr persönlich e Berich t versucht 
einerseit s die geistigen Voraussetzunge n un d Entwicklunge n für Palach s Entschlu ß 
zu rekonstruiere n un d andererseit s die tatsächliche n politische n Folgen un d Wir-
kungen zu analysieren . 

Led er er, Jiří (Hrsg.): SVĚDECTVÍ  Pavla Tigrida [Pavel Tigrids Zeitschrift 
SVĚDECTVÍ].  Opos Bonum,  München 1982, 172 S. 

De r unlängs t in Münche n überraschen d verstorben e namhaft e tschechisch e Jour -
nalist Jiř í Ledere r stellte in seinem Ban d eine eindrucksvoll e Auswahl von Texte n 
zusammen , welche deutlic h die außerordentlich e Bedeutun g der wichtigsten tsche-
chische n Exilzeitschrif t für das tschechoslowakisch e geistige Leben der vergangene n 
25 Jahr e dokumentieren . Ein e stattlich e Anzah l bekannte r tschechische r emigrierte r 
Intellektuelle r legt hier ihre Gedanke n zur Geschicht e der Zeitschrift , aber auch 
ihre r Wirkun g außerhal b un d innerhal b der Tschechoslowake i in einer For m vor, 
die auf eine lebhaft e geistige Auseinandersetzun g schließen läßt . Unte r ihne n spielt 
Pave l Tigrid eine herausragend e Rolle , un d das vorliegend e Buch kan n als eine 
seinen Bemühunge n entsprechend e Festschrif t für ihn un d sein Werk betrachte t 
werden . 

Ledwinka,  Erich: Sudetendeutsche Pionierleistungen im Kraftfahrzeugbau. In: 
Sudetendeutsche Beiträge zur Naturwissenschaft und Technik.  Verlagshaus Sudeten-
land, München 1981, 195—205 (Schriften der Sudetendeutschen Akademie der 
Wissenschaften und Künste 2). 

De r Verf. gibt einen Überblic k über das Lebenswer k Han s Ledwinkas , Kon -
strukteu r un d Technische r Direkto r der Nesselsdorfe r Automobilfabrik , seit 1923 
bekann t als „Tatra-Werke" , un d über Leben un d Wirken von Ferdinan d Porsche . 

Lemberg, Hans: Die Rolle der Konservativen in den nationalen Bewegungen 
der Westslawen vor dem Ersten Weltkrieg. In: Die böhmischen Länder zwischen 
Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand 
Seibt. R. Oldenbourg, München 1983, 215—227 (Veröffentlichungen des Colle-
gium Carolinum 55). 

De r in Hinsich t auf den Entwicklungsstan d der nationale n Bewegungen — Polen , 
Tschechen , Slowaken , Sorben — heterogen e Untersuchungsbereic h war durc h einen 

15 
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Tagungsrahmen vorgegeben. Besonderes Augenmerk wird der Rolle „organischer", 
„positiver" Politik gewidmet („Ugoda"). Der Konservativismus-Begriff wird 
als nicht an bestimmte soziale Schichten oder Parteien gebundene, „positionale" 
Ideologie (Huntington), als Ausdruck der jeweils angewandten politischen Methode 
verstanden. 

Lobkowicz, Nikolaus I Prinz, Friedrich (Hrsg.): Schicksalsjahre der 
Tschechoslowakei 1945—1948. R. Oldenbourg, München-Wien 1981, 181 S. 

Der vorliegende Band umfaßt elf Referate, die auf dem 2. Kongreß der „Ge-
sellschaft zur Förderung der Forschung über die Tschechoslowakei" im Juni 1977 
in München gehalten wurden. Die Autoren, namhafte Historiker der neuesten 
tschechoslowakischen Geschichte, in ihrer Mehrheit aus der Bundesrepublik und den 
Vereinigten Staaten, legen ihre Texte in deutscher oder — in vier Fällen — eng-
lischer Sprache vor. Sie beschäftigen sich etwa zur Hälfte mit innenpolitischen 
Problemen der damaligen Republik, während die andere Hälfte der Abhandlungen 
außenpolitische Beziehungen untersucht oder Vergleiche mit parallelen Entwick-
lungen in Ungarn und Polen aufstellt. Ein Aufsatz behandelt die spezifische Pro-
blematik der Slowakei. In unterschiedlichem Maße werden die einzelnen Beiträge 
mit Quellenhinweisen dokumentiert; der Band enthält ein Namenregister. 

Ludwig, Maria: Die Chirurgenfamilie Kittel aus Schumburg. In: Forschung und 
Praxis in den Sudetenländern. Verlagshaus Sudetenland, München 1984, 93—111 
(Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste 5). 

Die Autorin folgt den Spuren der im Isergebirge seinerzeit weitbekannten Kit-
tel-Ärzte aus Schumburg, südöstlich von Gablonz, vom 17. bis ins frühe 19. Jahr-
hundert. Dem berühmtesten dieser Wundärzte, dem „Wunderdoktor" Josef Kit-
tel (1704—1783), um den zahlreiche Sagen entstanden, verdankte der Ort eine 
Kirche, die Erhebung zum Pfarrdorf und eine Schule. Ein Beitrag zum Wirken 
der Wundärzte bzw. auch praktischen Ärzte auf dem Lande. 

Mácha, Karel (Hrsg.): Die menschliche Individualität. Festschrift zum 85. Ge-
burtstag von Prof. Dr. Herbert Cysarz. Minerva-Publikationen, München 1981, 
239 S. (Integrale Anthropologie 1). 

Hier liegt ein Sammelband philosophischer Reflexionen vor, in dem sich drei 
Autorengenerationen ergänzen: Herbert Cysarz mit einem Vortrag über „Indivi-
dualität als Element einer Integralen Anthropologie" vom Jahre 1980, Karel 
Mácha, emigrierter Prager Philosoph, Verehrer und Fortführer des philosophischen 
Erbes von Cysarz, und schließlich eine Reihe von Teilnehmern seines an der 
Münchner Universität abgehaltenen Seminars zur Integralen Anthropologie. Ein 
Band origineller philosophischer Reflexionen, der für den Historiker der böhmi-
schen Länder vor allem wegen der eindrucksvoll demonstrierten Wirkungskraft 
des Werkes von Cysarz bedeutsam ist. Im Anhang wurde eine vollständige Biblio-
graphie der gedruckten Werke von Herbert Cysarz zusammengestellt. 
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Mach i lek,  Franz: PRAG A CAPUT REGNI.  Zur Entwicklung und Bedeutung 
Prags im Mittelalter. In: Stadt und Landschaft  im Deutschen Osten und in Ost-
mitteleuropa. Hrsg. v. F. B. Kaiser und B. Stasiewski. Böhlau, Köln-Wien  1982, 
67—125, Abb. 12—14 (Studien  zum Deutschtum im Osten 17). 

De r Verf. verfolgt die Geschicht e Prag s als Hauptstad t Böhmens , als Residen z 
der König e un d Mittelpunk t der Verwaltun g des Königreiche s vom 9. bis zum 
frühen 16. Jahrhundert . 

Marschner, Erhard: Josef Ressel. Erfinder der Schiffsschraube. Seine Vor-
fahren und Nachkommen.  Mit einem Vorwort von Universitätsprofessor Dr. Vla-
dimir Murko.  Neustadt an der Aisch 1979, 112 S. 

In der ostböhmische n Stad t Chrudi m geboren un d in der slowenischen Stad t 
Laibach gestorben , war der große Erfinde r durc h seine Tätigkei t mit vielen Teilen 
der alten Monarchi e verbunden . Somi t führte n Generatione n tschechische r un d 
deutsche r Nationaliste n lange Auseinandersetzungen , ob er als Tschech e ode r als 
Deutsche r zu deklariere n sei. In der umfangreiche n internationale n Ressel-Forschun g 
finden sich zahlreich e falsche Angaben zu seinen Lebensdaten . Da s vorliegend e 
Werk mu ß als die bisher genauest e genealogisch e Dokumentatio n gelten , wonac h 
zahlreich e bisherige Streitigkeite n aus dem Wege geräum t ode r aber als sinnlo s 
erkann t werden müssen . 

Matoušek,  Stanislav: Vznik a vývoj společného státu Čechů a Slováků  [Die 
Entstehung und Entwicklung des gemeinsamen Staates der Tschechen und Slowa-
ken]. Academia, Prag 1980, 508 S. 

De r Verfasser, Professo r für Staatsrech t an der juristischen Fakultä t der Come -
nius-Universitä t in Preßburg , analysier t auf der Grundlag e historische r Dokument e 
un d vieler historischer , politische r un d staatsrechtliche r Arbeiten die Bedingunge n 
für die Entstehung , den Charakte r un d den Untergan g des bürgerliche n tschechoslo -
wakischen Staatswesens . So umfaß t Teil I die Zei t von 1914 bis 1918, Teil I I die 
Jahr e 1939—1944. De r dritt e Teil ist dem slowakischen Aufstand un d seiner 
Beziehun g zur tschechoslowakische n Staatlichkei t gewidmet , währen d der vierte Teil 
die Entstehun g des volksdemokratische n tschechoslowakische n Staatswesen s behan -
delt . Nac h Ansicht des Verf. war der erste tschechoslowakisch e Staa t trot z seiner 
historische n Bedeutun g wegen seines Klassencharakter s nich t in der Lage, Frage n 
der „Werktätigen " zu lösen un d die Unabhängigkei t zu wahren . 

Merzbacher, Friedrich: Eduard Frh. von Böhm-Ermolli.  In: Lebensbilder 
zur Geschichte der böhmischen Länder.  Bd. 4. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Olden-
bourg, München 1981, 221—241, 1 Portr. 

De r Verf. zeichne t ein detaillierte s Bild von der militärische n Laufbah n des 
1856 in Ancon a geborene n un d 1941 in Troppa u verstorbenen , väterlicherseit s aus 
Kunewald , Bezirk Neutitschei n in Mähre n („Kuhländchen") , stammende n öster -
reichisch-ungarische n General s der Kavalleri e un d Feldmarschalls , des bedeutende n 
Heerführer s im Erste n Weltkrieg, bis zu seiner Pensionierun g End e 1918. 

15* 
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M ešt an , Antonín: Geschichte der tschechischen Literatur im 19. und 20. Jahr-
hundert. Mit einem einleitenden Kapitel über „Die neuere tschechische Literatur auf 
dem Hintergrund der älteren und im Zusammenhang mit den westeuropäischen 
Literaturen" von Wilhelm Lettenbauer. Böhlau, Köln-Wien  1984, X + 431 S. 

De r Auto r stellte sich die Aufgabe, nich t nu r auf dem deutsche n Büchermarkt , 
wo derzei t kein Werk über die Geschicht e der tschechische n Literatu r erhältlic h ist, 
eine Lücke zu schließen , sonder n auch die bisherigen ältere n Darstellunge n bis zur 
Gegenwar t fortzuführe n un d „da s Grenzgebie t tschechisch-deutsche r literarische r 
Beziehunge n im 19. un d 20. Jahrhunder t nähe r zu beleuchten" . Dementsprechen d 
widmet e er etwa die Hälft e seines Buche s den literarische n Entwicklunge n des 
20. Jahrhunderts . Besonder s zu begrüße n ist die Einbeziehun g der in den siebziger 
Jahre n in der Tschechoslowake i erschienene n Untergrundliteratu r sowie der im 
Westen veröffentlichte n Exilliteratur . Mi t umfangreiche m Register erfüllt das Buch 
auch die Funktio n eines Nachschlagewerkes . 

Měšťan,  Antonín: Zum Problem der religiösen und philosophischen Ansichten 
Josef Dobrovskýs. In: Kulturbeziehungen in Mittel-  und Osteuropa im 18. und 
19. Jahrhundert. Festschrift für Heinz Ischreyt zum 65. Geburtstag. Hrsg. v. 
W.  Kessler, H. Rietz und G. Robel. Ulrich Camen, Berlin 1982, 251—254, 1 Portr. 
(Studien  zur Geschichte der Kulturbeziehungen in Mittel-  und Osteuropa 9). 

De r Artikel gibt eine gedrängt e Übersich t über verschieden e Interpretatione n 
zum Leben un d Werk Dobrovský s un d plädier t dafür , sein religiöses un d philoso -
phische s Denke n als das eines aufgeklärte n Jesuiten , möglicherweis e mi t Neigun g 
zum Freimaurertum , nähe r zu untersuchen . 

Mlynář,  Zdeněk: Krisen und Krisenbewältigung im Sowjetblock. Wilhelm 
Braumüller, Wien 1983, 213 S. 

Diese vom österreichische n Institu t für International e Politi k gefördert e Studi e 
versucht auf der Grundlag e der Analyse der Entwicklun g der osteuropäische n 
Systeme 1953—1981 aufzuzeigen , „welch e Entwicklungsalternative n für diese 
Systeme in der nächste n Zukunft , das heiß t im Laufe der achtzige r Jahre , wahr -
scheinlic h sind". In den ersten beiden Kapitel n werden die innere n Ursache n der 
Krisen un d die Versuche zu ihre r Bewältigun g chronologisc h analysiert , im weiteren 
Teil des Buches dan n die Roll e der internationale n Faktoren , währen d schließlich 
das letzt e Kapite l der Analyse der Hauptfaktore n in der Entwicklun g der Sowjet-
systeme in den 80er Jahre n gewidmet wurde . De r ehemalig e ZK-Sekretä r der 
KPTsc h un d Politolog e ergänz t seine Darstellun g mi t detaillierte n persönliche n 
Kenntnissen . Sein Buch wurde gleichzeiti g in mehrere n Sprache n veröffentlicht . 

Mlynář,  Zdeněk  (Hrsg.): Der „Prager Frühling". Ein wissenschaftliches Sym-
posion. Bund-Verlag, Köln 1983, 323 S. 

De r Sammelban d enthäl t eine Auswahl von Beiträgen zum internationale n 
Symposio n über die „Erfahrunge n des Prage r Frühling s un d die Möglichkeite n 
eines demokratische n Sozialismus" , das 1981 als Abschluß eines von Mlyná ř seit 
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1979 geleiteten Forschungsprojekt s in Pari s stattfan d un d an dem neben einer Reih e 
tschechoslowakische r Wissenschaftle r aus dem Exil zahlreich e Vertrete r verschie-
dene r politische r un d ideologische r Strömunge n der westeuropäische n Linke n teil-
nahmen . De r Ban d gliedert sich in die Themenbereich e Politik , Wirtschaf t un d 
international e Zusammenhäng e un d umfaß t Beiträge von 20 Autoren , von dene n 
run d die Hälft e aus der Tschechoslowake i stammt , mit Zdeně k Mlynář , Ot a Šik, 
Jiř í Kost a un d Jiř í Peliká n an der Spitze . Di e besonder e Bedeutun g dieses Bande s 
liegt in dem breite n internationale n Rahmen , der nich t nu r durc h den Kreis der 
Autoren , sonder n vor allem auch durc h die Einbettun g der tschechoslowakische n 
Ereignisse in vielseitige international e Perspektive n gegeben ist. 

Mlynář,  Zdeněk  I Pelikán,  Jiří (Hrsg.): Budapest, Prague, Varsovie. Le 
Printemps de Prague quinze ans aprěs. La Découverte-Maspero, Paris 1983, 224 S. 
(Cahiers libres 378). 

Di e französisch e Ausgabe des Sammelbande s über das obengenannt e Symposio n 
enthäl t nu r 17 Beiträge . Zu r tschechische n Ausgabe siehe: Československ o 1968, 
Polsko 1981 a krize sovětských systémů (1983). 

Molnár, Amedeo: Das Toleranzpatent und der tschechische Protestantismus. 
In: Im Zeichen der Toleranz. Aufsätze zur Toleranzgesetzgebung des 18. Jahr-
hunderts in den Reichen Joseph IL,  ihren Voraussetzungen und ihren Folgen. Eine 
Festschrift. Hrsg. v. Peter F. Barton. Institut für protestantische Kirchengeschichte, 
Wien 1981, 324—329 (Studien  und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte, 
Reihe 2, Bd. 8). 

Im Toleranzpatent , das das End e der Illegalitä t der tschechische n Evangelische n 
bedeutete , sieht M. einerseit s eine Konzessio n an die Stimmun g der Bevölkerung , 
nich t zuletz t aus ökonomische n Motiven , andererseit s einen Akt des katholische n 
aufgeklärte n Absolutismu s mit gegenreformatorische r Tendenz . 

Molnár, Amedeo: Die Waldenser. Geschichte und europäisches Ausmaß einer 
Ketzerbewegung. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1980, 458 S. 

M. biete t eine fundiert e Übersich t über die Geschicht e der Waldense r von der 
Gründungszei t um 1200 un d den ersten beiden Jahrhunderte n des Untergrund -
dasein s über die Neubelebun g durc h die engen Kontakt e zum Hussitismu s bis zur 
Annäherun g an die Schweizer Reformation , wobei insbesonder e auch der sozial-
geschichtlich e Hintergrun d aufgezeigt wird. M. sieht in der Waldenserbewegun g in 
Zusammenhan g mi t der hussitische n die „erst e Reformation " un d in den „Lom -
bardische n Armen " die zweiten Begründe r des Waldensertums , das sich dan n in 
dieser, nich t in der historisc h weniger wirksamen französische n For m über Europ a 
verbreite t habe . Di e deutsch e Übersetzun g aus dem Tschechische n („Valdenští" , 
Pra g 1973) wird der wissenschaftliche n Bedeutun g dieser Arbeit des Prage r Kir -
chenhistoriker s nich t gerecht . 
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Motel, Manfred: Das Böhmische Dorf in Berlin. Die Geschichte eines Phäno-
mens. Berlin 1983, 104 S.,  100 Abb. 

Siehe Rezensio n Boh Z 25/ 2 (1984) 416—417. 

Müller, Adolf (Hrsg.): Jan Patočka — osobnost a dílo [J. P. — die Persön-
lichkeit und das Werk].  Index,  Köln 1980, 152 S. 

Hie r wird die Persönlichkei t un d das Werk des herausragende n moderne n tsche-
chische n Philosophe n anhan d einer Auswahl seiner Texte sowie einer Reih e 
von kleinere n persönliche n Berichte n von Patočka s Vertraute n aus seinen letz-
ten Lebensjahre n vorgestellt, nachde m der Nam e des Philosophe n erst im Zusam -
menhan g mi t seiner Verbindun g zur Chart a 77 allgemein bekann t wurde . Es ist 
ein Tribu t an den Mensche n Patočk a un d ein Zeugni s für eine geistige Haltung , 
die es einem Mensche n nich t erlaubt , sich einer Versklavung in ihre r moderne n 
For m preiszugeben . Dami t gewinnt das Buch Anziehungskraf t auch für den philo -
sophisch interessierte n Zeithistoriker . Di e bisher umfassendst e Bibliographi e von 
Patočka s Werken liegt im Anhan g vor. 

M y ant, Martin R.: Socialism and Democracy in Czechoslovakia, 1945—1948. 
Cambridge University Press, Cambridge-London-New  York 1981, IX -\-  302 S. 
(Soviet and East European Studies). 

Di e Period e von 1945—1948 erschein t dem Verf. als ein einzigartige s Beispiel 
einer demokratisc h gewählten Mehrparteienregierung , die unte r kommunistische r 
Führun g einen sozialistischen Weg ohn e Diktatu r des Proletariat s einschlug , in 
einem der weitestentwickelte n Lände r Europas . M. fragt einma l nach den Voraus-
setzunge n un d Möglichkeite n eines besondere n tschechoslowakische n Weges zum 
Sozialismus , zum andere n untersuch t er, warum die KPTsc h sich schließlich doch 
am sowjetischen Model l orientiert e un d das Machtmonopo l anstrebte . Di e Analyse 
der ersten fünf Monat e nach dem Februa r 1948 zeigt, daß die neu e politisch e Macht -
struktu r der damalige n Gesellschaf t nich t adäqua t war. Di e Darstellun g basiert 
auf publizierte n Quelle n un d insbesonder e auf den Arbeiten tschechoslowakische r 
Historike r der sechziger Jahre . 

Němec,  Ludvík:  Our Lady  of Hostýn: Queen in the Marian Garden of Czech, 
Moravian, Silesian and Slovák Madonnas.  RCH press, New York 1981, 171 S., 
Abb. 

Siehe Rezensio n BohZ 23/ 2 (1982) 449—450. 

Neumüller,  Michael: Die deutsche philosophische Fakultät in Prag um 1882 
und die Geschichtswissenschaft. In: Die Teilung der Prager Universität 1882 und 
die intellektuelle Desintegration in den böhmischen Ländern.  Hrsg. v. Ferdinand 
Seibt. R. Oldenbourg, München 1984, 111—126 (Bad Wiesseer Tagungen des Colle-
gium Carolinum). 

De r Beitra g schilder t die äußere , organisatorisch e Entwicklun g der philosophi -
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sehen Fakultät seit der 48er Revolution, die Haltung der Fakultät zur Teilung 
von 1882 und die Entwicklung der deutschen Geschichtswissenschaft an der Prager 
Universität. Dabei wird insbesondere auf das Verhältnis der Universitätslehrer 
zum „Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen" sowie auf ihre Geschichts-
auffassung und wissenschaftliche Leistung eingegangen. 

Nittner, Ernst: Josef Stingl und die Kontinuität einer sozialethischen 
Maxime. In: Mensch und Arbeitswelt. Festschrift für Josef Stingl zum 65. Geburts-
tag. Hrsg. v. Alfred Kohl u. a. Kohlhammer, Stuttgart 1984, 369—382. 

Der Beitrag verfolgt Stingls Entwicklung, dessen Haltung in der sudetendeut-
schen katholischen Jugendbewegung — Bund „Staffelstein", Zeitschrift „Volk und 
Glaube" — grundgelegt wurde, bis zum Engagement des Sozialpolitikers in der 
Bundesrepublik Deutschland: als Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Vor-
sitzender des Internationalen Instituts für Nationalitätenrecht und Regionalismus, 
Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken und als Bundesvorsitzender 
der sudetendeutschen Ackermann-Gemeinde. 

Nittner, Ernst: Die deutsch-slawische Nachbarschaft in europäischer Sicht als 
ostkundliches Unterrichtsprinzip. Königsteiner Studien = Königsteiner Blätter 28 
(1984) 5—58. 

Aus den Referaten im Rahmen einer Informations- und Weiterbildungstagung 
für Lehrer entstand diese Handreichung. Ausgehend von der Struktur Ostmittel-
europas werden parallel zur europäischen Gesamtentwicklung komplementäre Aus-
sagen zur deutsch-polnischen und deutsch-tschechischen Nachbarschaft gemacht: 
Landesausbau und Ostkolonisation, spätes Mittelalter, Reformation und Barock, 
Aufklärung und nationale Bewegungen, die Zeit der Weltkriege. 

Nittner, Ernst: Bernard Bolzano (1781—1848) als Sozialethiker. Ein Nachtrag 
zum 200. Geburtstag des Prager Gelehrten und Menschenfreundes. In: Sudeten-
deutsche Traditionen in der Theologie, Ethik und Pädagogik. Verlagshaus Sudeten-
land, München 1983, 159—179 (Schriften der Sudetendeutschen Akademie der 
Wissenschaften und Künste 4). 

Bolanzo gilt als großer Mathematiker und Logiker, der F. Brentano und E. Hus-
serl beeinflußte. Seine Sozialethik, die in der Frühzeit der Industrialisierung mit 
ihren ersten Krisen auch gesellschaftskritisch orientiert war, brachte dem Prager 
Priester und Hochschullehrer Verfolgung und Berufsverbot. Er blieb lange un-
beachtet. Die Bolzano-Renaissance unserer Tage betrifft in besonderem Maße den 
Sozialethiker. 

Nittner, Ernst: Volk, Nation und Vaterland in der Sozialethik Bernard Bol-
zanos. In: Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl 
zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München 1983, 
149—174 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 
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National e Kategorie n un d ihre Zuordnun g zu Rech t un d Gemeinwoh l waren 
seit dem 19. Jh . Zentralfrage n des politische n Denken s besonder s im böhmische n 
Raum . Ander s als bei Herder , der sich im Sprachnationalismu s bei Tscheche n un d 
Deutsche n durchsetzte , war bei Bolzan o die Liebe zu Volk un d Vaterlan d ein 
sozialethische s Postulat : Zentralwert e waren Menschlichkeit , Gemeinwoh l un d so-
zialer Fortschritt . De r Aufsatz zeigt auch auf, wie die Chart a 77 auf Wertunge n 
Bolzano s zurückgreift . 

Nittner,  Ernst: Das deutsch-tschechische Gespräch und die innerdeutsche Dis-
kussion über die Ausweisung der Sudetendeutschen. Ein Bericht. Königsteiner Stu-
dien 26 (1980) 85—113. 

Ein wertvoller Berich t über die lebhafte n un d breite n Diskussione n der tschechi -
schen Exil-  un d Untergrundöffentlichkeit , die durc h die Veröffentlichun g der „The -
sen zur Aussiedlung" des damal s anonyme n un d inzwischen in der BR D lebende n 
Historiker s Jan Mlynári k ausgelöst wurden . De r intim e Kenne r der tschechische n 
geistigen Entwicklunge n Nittne r führ t hier nich t nu r den uneingeweihte n Leser in 
die Problemati k ein, sonder n liefert auch dem Fachman n zahlreich e wertvolle Ein -
sichten un d Auskünfte . De m ausführliche n Anmerkungsappara t liegen umfassend e 
bibliographisch e Nachweis e bei. 

Novotný,  Jan: Dějiny pražského dělnického hnutí do založení KSČ v datech 
[Die Geschichte der Prager Arbeiterbewegung vor der Gründung der KPTsch in 
Daten]. Muzeum hlavního města, Prag 1981, 118 S. (Acta musei pragensis 81). 

Aus der Entwicklun g der Arbeiterbewegun g vom 19. Jahrhunder t bis hin zur 
Gründun g der Kommunistische n Parte i im 20. Jahrhunder t sind für die selbständige 
Region Pra g 662 Date n in chronologische r Abfolge zusammengestellt . Nebe n dem 
Datu m werden nach Art von Regesten die Ereignisse kurz beschrieben . Geglieder t 
sind sie in sieben Perioden . Di e Abgrenzun g der regionale n Entwicklun g von dem 
übrigen Kontex t der Arbeiterbewegun g beding t die Auswahl. Ein e kurze Einlei -
tun g un d eine Zusammenfassun g sowie ein Namenregiste r (114 Personen ) ergänze n 
die Übersicht . 

Pánek,  Jaroslav: Proměny stavovství v Čechách a na Moravě v 15. a v první 
polovině 16. století [Die Wandlungen im Ständewesen in Böhmen und Mähren im 
15. und in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts]. Folia historka bohemka 4 
(1982) 179—217. 

In dem behandelte n Zeitrau m sieht der Auto r den Proze ß der Vollendun g der 
Organisationsentwicklun g des Ständewesen s im Sinn e der klassischen dualistische n 
Staatsordnun g des impériu m mixtum , bei dem sich die Ständ e in verschiedener , 
aber stets bedeutsame r Weise mit dem Herrsche r die Mach t teilten . Diese zusam -
menfassend e Abhandlun g entstan d anhan d einer umfassende n kritische n Analyse 
der existierende n Sekundärliteratur . 
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Patschovsky, Alexander: Ketzer und Ketzerverfolgung in Böhmen im 
Jahrhundert vor Hus. Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 32 (1981) 261— 
272. 

Neu e Quellenfunde , vor allem ein Handbuc h der böhmische n Inquisitio n aus 
der 1. Hälft e des 14. Jahrhunderts , veranlassen den Verf., der Frag e nach Ausmaß 
un d Forme n der Ketzere i in Böhme n vor Hu s nachzugehen . Träge r sowohl des 
Waldensertum s wie überhaup t häresieverdächtige r Handlunge n un d Äußerunge n 
un d auch des Widerstand s gegen die Inquisitio n waren demnac h vor allem die 
oberen un d mittlere n (deutschen ) Schichte n der Städt e un d Dörfe r (Schwerpunkte : 
Südböhmen , Umgebun g von Königgrätz) . Dor t ist der Boden für den Hussitismu s 
bereite t worden . 

Pejskař, Jožka: Poslední pocta. Památník  na zemřelé československé exulanty 
v letech 1948—1981 [Die letzte Ehre. Ein Gedenkbuch für die verstorbenen tsche-
choslowakischen Exulanten 1948—1981J. Bd. 1. Konfrontace, Zürich 1982, 308 S., 
14 S. Bildbeilagen. 

Hie r liegt ein Ban d vor, der eine wichtige Lücke für alle füllt, die Auskünfte 
über die tschechoslowakische n Emigrante n un d ihre Werke suchen . Es ist ein vorwie-
gend anhan d von Berichte n aus den Exilzeitschrifte n zusammengestellte s bio-
graphische s Nachschlagwerk ; gelegentlich auch mi t Auszügen aus persönliche n Me -
moire n ode r zitierte n Publikationen . Nich t alphabetisch , sonder n nach Sachgebiete n 
geordne t un d leider nich t mit einem Namensregiste r versehen , ist der Ban d manch -
mal nu r mit Müh e zu benützen , aber doch dan k der Füll e des sonst nu r schwer 
zugängliche n Material s eine wichtige Informationsquelle . 

Peroutka, Ferdinand: Budeme pokračovat [Wir werden fortschreiten]. Hrsg. 
v. Jiří Kovtun. Sixty-Eight  Publishers, Toronto 1984, 241 S. 

Hie r liegt eine Auswahl von fünfundvierzi g der wöchentliche n essayistischen un d 
kommentierende n Sendunge n vor, die der bekannt e tschechisch e Journalis t un d 
Schriftstelle r Ferdinan d Peroutk a für die tschechische n Rundfunksendunge n im 
Westen in den Jahre n 1951—1977 geschrieben hat . So wie sein Gesamtwerk , so 
spiegelt auch diese Auswahl die politische n Bestrebunge n eines hochkultivierte n 
Manne s wider, der sich stets die Unabhängigkei t seines Urteil s zu bewahre n ver-
mocht e un d alle tägliche n politische n Auseinandersetzunge n in große geistige Zu -
sammenhäng e zu stellen wußte . Deshal b steht die Beziehun g zwischen Kultu r un d 
Politi k im Mittelpunk t seiner Texte , ohn e daß sie in eine vereinfachend e Konzep -
tion einer „Intellektuellenpolitik " einmündet . 

Pe schke, Erhard: Kirche und Welt in der Theologie der Böhmischen Brüder. 
Vom Mittelalter zur Reformation. Ev. Verlagsanstalt, Berlin 1981, 219 S. 

Di e religiös-soziale n un d ethisch-kirchliche n Anschauunge n der Böhmische n Brü-
der werden mit ihre r Ekklesiologie , Sakramentenlehr e un d Kriti k an der römische n 
Kirch e dargestellt . Ihr e Gedankenwel t wird theologiegeschichtlic h zwischen Mittel -
alte r un d Reformatio n eingeordne t un d ihr Verhältni s zu Hussitismu s un d Huma -
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nismu s (am Werk von Hus , Rokycan a un d Nikolau s von Pilgram bzw. des Huma -
nisten Ziegler) , zu Scholasti k un d Reformatio n (am Werk des Thomiste n Dungers -
heim von Ochsenfur t bzw. Marti n Luthers ) aufgezeigt. Di e Lehr e der Böhmische n 
Brüde r wird aus den Werken des Pete r Chelčický , Brude r Gregor , des Thoma s 
Přeloučk ý un d des Bruder s Lukas entnomme n un d der Gegensat z zwischen der 
„kleinen " un d „großen " Parte i der Brüderunitä t beschrieben . 

Pešek, Jiří: Měšťanská  kultura a vzdělanost v rudolfínské Praze [Bürgerkultur 
und -bildung im Rudolfinischen Prag]. Folia historka bohemica 5 (1983) 173—191. 

Anhan d der Geschicht e der Prage r Universitä t skizziert der Autor die Heraus -
bildun g einer „erblichen" , mi t der Universitä t verknüpfte n Bildungsschicht . Auf-
grund von run d tausen d Prage r Verlassenschaftsinventare n aus dem Zeitrau m 1571 — 
1620 unternimm t er dan n eine Analyse des Bücherbesitze s in den bürgerliche n 
Haushalte n un d untersuch t schließlich die private n bürgerliche n Kunstsammlungen . 
Mi t seinen Ergebnissen glaubt er die These von der gegenseitigen Isolatio n des Hof -
kreises un d der Stadtkultu r zu widerlegen . 

Pěšina, Jaroslav: Der Hohenfurther Meister. Aufnahmen von Prokop Paul. 
Odeon, Prag 1982, 257 S.,  10 Tafeln,  15 Abbildungen im Text,  69 Detailabbildun-
gen (zum größten Teil farbig): 

Di e Monographi e zeigt die Bedeutun g des Hohenfurthe r Meister s für die böh -
mische Malere i seiner Zeit . Als Vertrete r der italienisierende n Richtun g schuf er die 
erste große Synthes e in der böhmische n Kunst , inde m er gotische Abstraktio n un d 
linear e Rhythmi k westlicher Prägun g mit der italienische n Sinnlichkei t un d Räum -
lichkei t verband . De r Verf. sieht sein Werk vor einem breite n europäische n Hori -
zont . De r Male r ha t die Zentre n europäische r Kuns t offenbar persönlic h erwandert . 
Auch die Einflüsse östliche r Ikonographi e auf die Madonnenbilde r werden erörter t 
(Typu s der Pelagonitissa) . Di e Farbreproduktione n sind von hohe r technische r 
Qualität . 

Petrin, Silvia: Der österreichische Hussitenkrieg 1420—1434. österreichischer 
Bundesverlag, Wien 1982, 52 S.,  Abb. (Militärhistorische Schriftenreihe 44). 

De r Aufsatz behandel t Herzo g Albrecht s V. Engagemen t in Mähre n seit 1521 
(nac h seiner Eheschließun g mit Köni g Sigmund s Tochte r Elisabeth ) un d den Kriegs-
verlauf von der Eroberun g von Ret z (25. 11. 1425) bis zum Mährische n Land -
frieden (9. 9. 1434), als die Hussite n den Krieg in das benachbart e Österreic h tru -
gen, sowie Frage n der Kriegstechni k un d die wirtschaftliche n Folgen des Krieges. 
Einige Hauptakteur e sind in Kurzbiographie n vorgestellt. 

Pfeifer, Wilhelm (Hrsg.): Weißbuch Niederland. Die Vertreibung in Nord-
böhmen 1945/46.  Böblingen 1980, 380 S.,  Abb. (Niederlandhefte,  Schriftenreihe 
des Bundes der Niederländer 12). 

Dieses „Weißbuch " versteh t sich als ein Tatsachenberich t un d als Sammlun g 
persönliche r Erlebnisbericht e über das Kriegsend e un d den Vertreibungsvorgan g 
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1945/4 6 im nordböhmische n Niederland , das aus den dre i Kreisen Schluckenau , 
Rumbur g un d Warnsdor f bestand , dem nördlichste n Gebie t des Sudetenlande s un d 
Grenzgebie t nach Sachsen . Es ist ausdrücklic h kein „Wer k der geschichtliche n 
Forschung" , aber auch keine wissenschaftlich e Edition : es enthäl t keine Quellen -
nachweise , kein Verzeichni s der Dokumente , kein Inhaltsverzeichnis . Di e Einleitun g 
gibt einen kurze n historische n Abriß über die Vorgänge in Nordböhmen , sagt aber 
fast nicht s über die Quelle n aus. Ein e Reih e von Dokumente n — Ausweise, Beschei-
nigungen , Formulare , Transportzette l etc . — ist abgebildet . 

Plaschka,  Richard Georg: Zweimal Rebellion in Böhmen: Hussiten und 
Weißer Berg. In: Revolutionäre Bewegungen in Österreich, österreichischer Bundes-
verlag, Wien 1981, 52—66 (Schriften des Instituts für Österreichkunde 38). 

Plaschk a vergleicht die beiden „zentrale n Wendepunkt e der tschechische n Ge -
schichte " jeweils nach Aufbau- un d Ablaufstrukturen . Begrifflich wird dan n der 
„revolutionär e Aufbruch der Hussiten " („ei n Kettenglie d der europäische n Revo-
lutionen" ) von der „Empörun g der Stände " als „Akt des Widerstandes " ab-
gegrenzt un d beider Funktione n für die ältere n nationale n Rollenbilde r un d Ge -
schichtsauffassunge n aufgezeigt. 

Počátky odborového hnutí v českých zemích [Anfänge der Gewerkschaftsbewegung 
in den böhmischen Ländern]. Práce, Prag 1980, 182 S. 

Diese r Sammelband , als Handbuc h für die Gewerkschaftsorganisatione n in der 
ČSSR gekennzeichnet , stellt die Entwicklun g der tschechische n gewerkschaft-
lichen Organisatione n vor dem Erste n Weltkrieg dar . Obwoh l nich t als eine wissen-
schaftlich e Studie , sonder n als ein populäre s Handbuc h gedacht , überrasch t die 
Füll e sachliche r Informationen , wobei, wie leider noc h üblich , der deutschböhmisch e 
Aspekt völlig ausgelassen wurde . Da s informationsreich e biographisch e Kapite l 
von Zdeně k Solle sollte besonder s hervorgehobe n werden , weil dari n eine An-
zah l bedeutende r tschechische r Persönlichkeite n der Arbeiterbewegun g besser als in 
der tschechische n Literatu r sonst üblich vorgestellt wird. 

Polívka, Miloslav: K biografii Mikuláše z Husi [Zur Biographie des Nikolaus 
von Hus]. Folia historka bohemica 3 (1981) 195—261. 

De r Auto r eines inzwischen veröffentlichte n Buche s über den bedeutende n Tabo -
ritenhauptman n versucht in dieser Abhandlun g die bisher bekannte n Fakte n über 
dessen Leben zusammenzufasse n un d die Klarstellun g einiger undeutliche r Punkt e 
vorzuschlagen . Di e dre i Teile der Abhandlun g beschäftigen sich mi t der Herkunf t 
von Nikolaus , seinem Wirken in verschiedene n Dienste n un d schließlich mit seinen 
revolutionäre n Aktivitäten . 

Preiss, Pavel: Boje s dvouhlavou saní. František Antonín Špork a barokní 
kultura v Čechách [Kämpfe mit dem zweiköpfigen Drachen. Franz Anton Sporck 
und die Barockkultur in Böhmen]. Vyšehrad, Prag 1981, 359 S.,  24 Tafeln,  51 Abb. 

De r bekannt e Kunsthistorike r Pavel Preiss (Werke über Prage r Paläste , böhmi -



236 Bohemia Band 26 (1985) 

sehe Barockzeichnungen , Manierismus ) biete t die erste umfangreichere , auf eigene 
Quellenstudie n zurückgehend e tschechisch e Arbeit, nach der grundlegende n deutsch -
sprachige n Monographi e aus dem Jah r 1923 von H . Benedikt , über die herausragend e 
Persönlichkei t des böhmische n Baroc k Fran z Anto n Gra f Sporc k (1662—1738). E r 
ließ in einer eigenen Druckere i Büche r herstellen , tra t für Toleran z ein, wurde der 
Häresi e verdächtigt . Er fördert e die Künstler , besonder s den Bildhaue r M. B. Braun . 
Seine Residen z in Kuku s wurde zu einem Beispiel für die großartig e Gestaltun g 
der Natu r durc h Architektu r un d Plastik . Darübe r hinau s verdank t die Musik un d 
das Theate r viel seiner Unterstützung . 

Prinz, Friedrich: Die Deutsche Siedlung im Osten. Nationalistischer Zankapfel 
oder gemeinsames Erbe? In: Deutsche unterwegs. Von der mittelalterlichen Ost-
siedlung bis zur Vertreibung im 20. Jahrhundert. Hrsg. v. Hans-Ulrich Engel. 
Günter Olzog, München 1983, 74—96 (Geschichte und Staat 268). 

De r Verf. legt vor allem am Beispiel der böhmische n Lände r dar , daß die histo -
risch komplexe n Vorgänge der „Ostsiedlung-Ostkolonisation " für eine nationa -
listische Argumentatio n unbrauchba r sind. Di e Betonun g des gesamteuropäische n 
Aspekts dieses Problem s soll zu einem neuen , sachlichen , Romanen , Germane n un d 
Slawen gleichermaße n umfassende n europäische n Bewußtsein beitragen . 

Přehled dějin Československa [Übersicht der Geschichte der Tschechoslowakei]. 
Bd. I/l  (bis 1526) und 1/2  (1526—1848). Hauptredakteure: Jaroslav Purš und 
Miroslav Kropilák. Academia, Prag 1980182, 648 und 648 S.,  Abb., Karten. 

Vom Verlag wird dieses Werk als „neu e synthetisch e Bearbeitun g der Geschicht e 
unsere s Vaterlandes " angekündig t un d es ist von mehrere n „Autorenkollektiven " 
erarbeite t worden , unte r dene n zahlreich e führend e Historike r der gegenwärtigen 
tschechoslowakische n Geschichtsschreibun g vertrete n sind. Es wird betont , daß es 
sich hier um eine wissenschaftlich e Arbeit handle , die aber „konsequen t von den 
marxistische n Auffassungen des historische n Prozesse s ausgeht" . Di e chronologisc h 
aufgebaute n Teile des Werkes werden für die jeweiligen Zeitabschnitt e nach einzel -
nen Aspekten der Historiographi e unterglieder t un d mit umfassende n Biblio-
graphie n ergänzt . De n einzelnen , die böhmische n Entwicklunge n behandelnde n 
Abschnitte n folgen dan n die entsprechende n Darstellunge n der Geschicht e der 
Slowakei. 

Pustejovsky, Otfrid: Deutsche Ostsiedlung, was ist das? Problematische Ge-
schichtsdeutung in den Schulbüchern. In: Deutsche unterwegs. Von der mittelalter-
lichen Ostsiedlung bis zur Vertreibung im 20. Jahrhundert. Hrsg. v. Hans-Ulrich 
Engel. Günter Olzog, München 1983, 144—167 (Geschichte und Staat 268). 

Abgesehen von einigen wenigen guten Beispielen vermittel t der Beitra g einen 
drastische n Eindruc k von den vielfach hilflosen, unzusammenhängenden , desorien -
tierende n un d selbst falschen Darstellunge n zur Ostsiedlun g in westdeutsche n 
Schulbücher n un d -atlanten . 
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Rab as, Josef: Zur Entwicklung der kirchlichen Situation in der ČSSR.  In: Su-
detendeutsche Traditionen in der Theologie, Ethik  und Pädagogik. Verlagshaus 
Sudetenland,  München 1983, 87—102 (Schriften der Sudetendeutschen Akademie 
der Wissenschaften und Künste 4). 

Kurze r Überblic k über das Verhältni s von Staa t un d (katholischer ) Kirch e seit 
1948 un d die verschiedene n Versuche, die Kirch e zu unterwander n un d die Hierarchi e 
zu spalten (Katholisch e Aktion , Pace m in terris , Friedensbewegun g der katholische n 
Geistlichkeit) . 

Rab as , Josef (Hrsg.): Zeugnis und Zusage. Dokumente aus der Kirche der ČSSR. 
Sozialwerk der Ackermanngemeinde, München 1981, 133 S. (Materialien zur Situa-
tion der Katholischen Kirche in der ČSSR 4). 

De r Sammelban d enthäl t 24 Dokument e in deutsche r Übersetzun g aus den 
Jahre n 1977—1980, Briefe, Petitionen , Arbeitspapier e von Laien , Priester n un d 
Ordensleuten , aus dene n die Diskriminierun g un d Unterdrückun g der Gläubige n 
deutlic h wird. Zu m Teil sind sie an die Behörde n un d an den Präsidente n der 
ČSSR gerichte t un d bekunde n eine loyale Gesinnung . Zu m besseren Verständni s 
ist jedem Dokumen t eine ausführlich e Einleitun g über Entstehun g un d Hintergründ e 
vorangestellt . 

Ra ge au, Jean-Pierre: Prague 48. Le rideau de fer s'est abattu. Editions 
Complexe, Brüssel 1981, 217 S.,  15 Abb., 1 Karte (La  Memoire du Siede,  1948). 

In der Taschenbuchreih e „La Memoir e du Siěcle" ist dieser Ban d dem Jah r 
1948 mit dem Umstur z in Pra g gewidmet . Nac h einer Einleitun g über die ČSR 
von 1945—1948 un d der Chroni k der Februartag e analysier t R. die KPTsc h un d 
ihre führend e Roll e in der Krise, geht dan n auf die Sicht der Unterlegene n un d 
die Haltun g der ausländische n Presse ein. Abschließen d erörter t er die Bedeutun g 
des „Cou p de Prague " aus der Sicht nach 30 Jahre n un d stellt die wichtigsten 
Akteure des Februar s in Kurzbiographie n vor. Di e bibliographische n Hinweis e 
haben Einführungscharakte r un d sind für den französisch - un d englischsprachige n 
Leser bestimmt . 

Raková,  Ivana: Rožmberské teritorium v předvečer husitské revoluce (Vztahy 
Oldřicha z Rožmberka k Čeňkovi z Vartenberka) [Das Rosenberger Territorium 
am Vorabend der hussitischen Revolution (Die Beziehungen des Ulrich von Rosen-
berg zu Čeněk von Wartenberg)]. Folia historka bohemica 3 (1981) 263—284. 

Di e beiden ursprüngliche n Fördere r der utraquistische n Bewegung in Südböhme n 
änderte n späte r ihre Haltun g un d wandte n sich der Unterstützun g der kaiserliche n 
Kampfführun g zu. Di e Autori n erläuter t die unterschiedliche n Gründ e un d Moti -
vatione n dieser beiden führende n böhmische n Adeligen bei ihre m Gesinnungswande l 
sowie ihre wechselseitigen Beziehungen . 
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Rechcigl, Miroslav (Hrsg.): Educators with Czechoslovak Roots. A U. S. and 
Canadian Faculty Röster, SVU Press, Washington 1980, 121 S. 

Hie r wird ein Verzeichni s der an den nordamerikanische n Hochschule n tätigen 
Pädagoge n un d Wissenschaftle r geboten , die, unabhängi g von ihre r Nationalität , 
entwede r auf dem Gebie t der Tschechoslowake i geboren ode r zumindes t ausgebildet 
wurden bzw. bei dene n entsprechend e Vorfahre n mit Sicherhei t festgestellt werden 
konnten . Zusätzlic h wurde n auch diejenigen aufgenommen , die sich intensi v mi t 
den „tschechoslowakischen " Theme n professionel l beschäftigen . De m nach dem 
System amerikanische r un d kanadische r Hochschule n geordnete n Überblic k wurde 
ein Register nach den einzelne n Fächer n sowie ein Namenregiste r hinzugefügt , 
so daß hier ein vielfach verwendbare s Nachschlagewer k entstande n ist. 

Rej chrtová, Noemi (Hrsg.): Karel starší ze Žerotína: Z korespondence [Karl 
d. Ä. von Žerotín: Aus der Korrespondenz]. Odeon, Prag 1982, 452 S.,  24 Abb. 
(Živa díla minulosti 93). 

Diese Ausgabe enthäl t 180 Briefe, chronologisc h angeordne t von 1578—1636, 
die zum Teil aus dem Lateinischen , Deutschen , Französische n un d Italienische n ins 
Tschechisch e übersetz t wurden . Sie gehöre n zu den besten Zeugnisse n europäische r 
Epistolographie . Di e evangelische Theologi n Noem i Rejchrtov á ha t eine Einlei -
tun g dazu geschrieben un d die Ausgabe mi t Anmerkunge n un d Erläuterunge n ver-
sehen , dazu ein Personen - un d Ortsregiste r angelegt . Ein lexikalischer Anhan g 
bringt älter e tschechisch e Wörter . 

Rutkowski,  Ernst (Hrsg.): Briefe und Dokumente zur Geschichte der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie unter besonderer Berücksichtigung des böhmisch-
mährischen Raumes. Teil I: Der Verfassungstreue Großgrundbesitz 1880—1899. 
R. Oldenbourg, München-Wien  1983, 794 S. (Veröffentlichungen des Collegium 
Carolinum 51/1). 

Diese r 1. Teil eine r auf mehrer e Bänd e angelegten Quelleneditio n enthäl t nach 
einer allgemeine n Einleitung , Hinweise n zur Editionstechni k un d Kurzbiographie n 
der wichtigsten Persönlichkeite n die Aufzeichnunge n des Grafe n Oswald Thu n von 
1894—1897 sowie knap p 600 Briefe un d Dokument e (Aufzeichnungen , Denkschrif -
ten , Erklärungen ) führende r Persönlichkeite n in Gesellschaft , Wirtschaf t un d Poli -
tik der Donaumonarchi e in bezug auf deren deutsche , tschechische , national e un d 
international e Einstellung . Fü r die Auswahl des Herausgebers , der dami t den 
Spure n von Pau l Molisch („Brief e zur deutsche n Politi k in Österreic h von 1848 
bis 1918", 1934) folgen will, waren nich t nu r wichtige Einzelereigniss e un d Zu -
sammenhäng e entscheidend , sonder n auch gerade persönliche , biographisch e Aspekte 
der aristokratische n Führungsschich t der Monarchie . 

Šantavý,  František /Hošek,  Emil: Organizace, pečeti a insignie Olomoucké 
univerzity v letech 1573—1973 [Organisation, Siegel und Insignien der Olmützer 
Universität von 1573—1973]. Univerzita Palackého, Olmütz 1980, 191 S.,  50 Ta-
feln (mit russischer und deutscher Zusammenfassung). 
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Zunächs t wird in vier Zeitabschnitte n die kompliziert e organisatorisch e Ent -
wicklung aus einer Jesuitenakademi e über eine staatlich e Universitä t zum Lyzeum 
un d wieder zu einer staatliche n Universität , von der 1946 nu r noch die theologisch e 
Fakultä t erhalte n geblieben war, geschildert . Dan n werden die Hilfseinrichtunge n 
der Universität , die dem praktische n Unterricht , der Verwaltun g un d Wirtschaf t 
dienten , beschrieben . Alle Institutione n besaßen ihre Siegel, die Universitä t ihre 
Insignien , die sich zum Teil bis auf den heutige n Tag an der Universitä t Innsbruc k 
befinden . I m zweiten Teil wird die Entwicklun g der 1946 gegründete n un d 1947 
eröffnete n Palacky-Universitä t nachgezeichnet , deren theologisch e Fakultä t 1950 
mit jener von Pra g vereinigt un d schließlich nach Leitmerit z verlegt wurde . Auch 
die philosophisch e Fakultä t wurde zeitweilig (1953—1958) zugunste n der päda -
gogischen Hochschul e stark reduziert . Heut e bestehe n wieder vier Fakultäte n (Me -
dizin , Philosophie , Pädagogi k un d Naturwissenschaften) , für die neu e Insignie n 
(5 Szepte r un d 24 akademisch e Ketten ) geschaffen wurden . 

Sasse, Barbara: Die Schichtung der Bevölkerung Böhmens im hohen Mittel-
alter. In: Germania Slavica. Bd. 1. Berlin 1980, 99—142. 

Di e Schichtun g der Bevölkerun g Böhmen s wird mit Hilfe der elektronische n 
Datenverarbeitun g untersucht . Mi t dieser quantitative n Method e wird das gesamte 
Urkundenmateria l von 1000 bis 1230 ausgewertet . Es handel t sich dabei um eine 
Analyse von 5000 Persone n nach etwa 300 unterschiedliche n Merkmalen , wie 
Beruf, Rechtstitel , Besitz usw. im Sinn e einer Objektivierun g der historische n 
Quelleninterpretatio n un d als Basis für Rekonstruktione n der historische n Reali -
tät . 

Sborník k dějinám 19. a 20. století [Sammelband zur Geschichte des 19. und 
20. Jahrhunderts]. Bd. 7 und 8. Prag 1981, 582 S.; 1982, 354 S. (mit deutschen 
Inhaltsverzeichnissen). 

Diese Bänd e werden vom Institu t für tschechoslowakisch e un d Weltgeschicht e 
der Akademi e der Wissenschaften , Abteilun g tschechoslowakisch e Geschicht e der 
Neuzeit , herausgegebe n un d sind „nu r für den Dienstgebrauch " bestimmt . Di e 
beiden letzte n Bänd e enthalte n „Materialie n zur politischen , Wirtschafts - un d 
Sozialgeschicht e der Tschechoslowake i von 1918—1929, bzw. 1929—1939". Zu -
sammengestell t ha t sie unte r der Redaktio n von Juri j Kříže k das Autorenkollekti v 
Josef Harna , Zdeně k Deyl , Vlastislav Lacina . Methodisc h geht ma n nach stren g 
marxistische n Grundsätze n vor un d stellt die Ide e des Klassenkampfe s in den Vor-
dergrund . Durc h reichhaltige s statistische s Materia l soll die Grundlag e für eine 
solche Interpretatio n geschaffen werden . 

Sborník příspěvků v době poddanského povstání roku 1680 v severních Čechách 
[Sammelband mit Beiträgen zur Zeit des Leibeigenenaufstands von 1680 in Nord-
böhmen]. Prag 1980, 229 S.,  64 S. Abb. 

Di e erste Studi e von E. Čáňov a beschäftigt sich mit der Rekatholisierun g Nord -
böhmens , wozu sie genauere s Zahlenmateria l beibringen kann . L. Horákov á zeigt 
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die wirtschaftliche n un d sozialen Verhältniss e im Reichenberge r Gebiet , die zu 
Aufstände n in den Grundherrschafte n Friedland , Reichenberg , Grafenstei n un d 
Lämber g führten . F . Čensk ý befaßt sich mit der Bewegung in den Herrschafte n 
Böhmisch-Leipa , Schluckena u un d Rumburg . Übe r die Voraussetzunge n zur Ent -
stehun g des Aufstands von 1680 handel t J. Beráne k un d stellt fest, daß ein kon -
krete r Ausgangspunk t schwer auszumache n ist. Di e Roll e der Armee bei der Nie -
derwerfun g des Aufstande s beschreib t J . Rak . Di e Amtstätigkei t un d das Leben 
des Oberinspektor s Kar l Christia n von Plat z un d Ehrentha l schilder t R. Anděl . 
Di e kulturgeschichtlich e Seite komm t in Aufsätzen über die Anfänge des Barock in 
Nordböhme n (O . Votoček) , über die Wohnverhältniss e des Volkes (B. u. M. Vojtí-
šek) un d die Musik in Böhmisch-Leip a un d Umgebun g (E . Mikanová ) zur Geltung . 

Sborník referátů ze Symposia ke 300. výročí povstání nevolnického lidu roku 1680, 
které se konalo v květnu 1980 v Doksech u Máchova jezera [Sammelband von 
Referaten des Symposions zur Dreihundertjahrfeier des Leibeigenenaufstands von 
1680 im Mai 1980 in Hirschberg am Hirschberger Teich]. 2 Bde. Böhmisch-Leipa 
1981, 383 S. 

Da s Kreisarchi v von Böhmisch-Leip a organisiert e die vierte nordböhmisch e 
Archivtagun g als Symposio n zum Leibeigenenaufstan d von 1680. Es nahme n Fach -
leute aus der gesamten Tschechoslowake i dara n teil. Da s Einleitungsrefera t hielt 
Josef Kočí , weitere 14 Beiträge tschechische r un d slowakischer Historike r folgten. 
Auch die Verhältniss e in Schlesien un d Pole n zur Zei t des Aufstands kame n zur 
Sprache . Ein e Auswahlbibliographi e von Arbeiten zum Aufstand von Miroslav a 
Moravcov á schließt den Ban d ab. 

Schamschula,  Walter: Adam Friedrich Glafeys „Pragmatische Geschichte der 
Cron Böhmen" (1729).  In: Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Fest-
schrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, 
München 1983, 126—131 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

Di e Zei t nach der Schlach t am Weißen Berg war in der Historiographi e erfüllt 
von Erörterunge n staatsrechtliche r Fragen . A. F . Glafe y vertra t dabe i mit am 
beredteste n die Auffassung, daß Böhme n ein Erbkönigreic h — fest zum Reich 
zugehöri g — sei, in dem die Habsburge r das Thronfolgerech t hätten . Glafe y zähl t 
aber auch zu den Gelehrten , die durc h ihr historische s Interess e das tschechisch e 
Nationalbewußtsei n weckten . 

Scharbert, Josef: Der Alte Orient und die semitischen Sprachen an den Hoch-
schulen Böhmens und Mährens von 1848 bis 1945. In: Sudetendeutsche Traditionen 
in der Theologie, Ethik  und Pädagogik. Verlagshaus Sudetenland,  München 1983, 
39—72 (Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste 4). 

De r ausführlic h belegte Überblic k über die Entwicklun g der moderne n Orien -
talistik un d Semitisti k an den jeweiligen theologischen , philosophische n un d juri-
stischen (Keilschriftrecht! ) Fakultäte n in Prag , Olmütz , Brun n un d ab 1919 auch 
in Preßbur g behandel t zunächs t die Anfänge bis 1918 un d dan n die Hochblüt e der 
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Altorientalistik in der Ersten Republik, die durch die Aufgeschlossenheit von Prä-
sident T. G. Masaryk gefördert und von einer Reihe namhafter Gelehrter getragen 
wurde. 

Schmid, Karin: Die Slowakische Republik 1939—1945. Eine Staats- und 
völkerrechtliche Betrachtung. 2 Bde. Arno Spitz, Berlin 1982, XIV + 923 S. (Völ-
kerrecht und Politik 12). 

Die Verf. untersucht eingehend die Staats- und völkerrechtlichen Verhältnisse 
der Slowakischen Republik von der Entstehung bis zum Untergang. Der Haupt-
akzent liegt auf den völkerrechtlichen Aspekten, besonders auf der Frage nach 
dem völkerrechtlichen Verhältnis der Republik zum Dritten Reich als Geburts-
helfer und Schutzmacht des Tiso-Regimes. Aus den Vorgängen des Staatenunter-
gangs, der Sukzession und Sezession, aus einer rechtlichen Differenzierung des 
Begriffs „Okkupation" und detaillierten Analysen der tschechoslowakischen Kon-
tinuitätstheorie sowie des deutschen „Schutzverhältnisses" schließt S. auf ein rela-
tiv großes Maß staatlicher Selbständigkeit der Slowakischen Republik bis 1940 
und für die Zeit danach auf den Status eines Quasi-Protektorats im Verhältnis 
zum Dritten Reich. Die Völkerrechtssubjektivität der Slowakischen Republik sei 
demnach durchgängig gegeben gewesen. 

Schmidt, Theoderich: Eine sudetendeutsche Stadt. Graslitz und seine Bürger-
schaft — einst und jetzt. N. G. Elwert, Marburg 1983, 372 S., Abb., Karten (Sozial-
wissenschaftliche Studien zur Zwischenbilanz der Flucht, Vertreibung und Aus-
siedlung 1). 
Dasselbe Buch erschien unter dem Titel: Graslitz. Die Bevölkerung einer sudeten-
deutschen Stadt einst und jetzt. Kolb, Karlstein a. M. 1983 (Veröffentlichungen des 
Sudetendeutschen Archivs 16). 

Ziel dieser von der DFG geförderten Untersuchung war es, exemplarisch an der 
Population Graslitz den sozialökonomischen Wandel einer vertriebenen Industrie-
bevölkerung in 33 Jahren (1945—1978) aufzuzeigen. Zugleich ging es darum her-
auszufinden, ob und mit welchen Methoden dies noch möglich ist. Konkreter Gegen-
stand des Forschungsvorhabens waren die Überlebenden und Nachfolger der ca. 
4000 Graslitzer Haushalte bzw. deren Schicksal seit 1945. Zunächst wurde eine mög-
lichst vollständige Rekonstruktion der Stadtbevölkerung vor 1945 versucht (durch 
schriftliche Erhebung), sodann auf Interviews mit standardisierten Fragebögen 
zurückgegriffen. Den Abschluß bildete das Zusammenstellen der gesammelten Mate-
rialien und die Interpretation, ergänzt durch Fotos, Tabellen und Grafiken. Dabei 
zeigt sich, daß im langwierigen Prozeß der Eingliederung der spürbarste und nach-
haltigste Wandel sich im wirtschaftlichen Bereich vollzog. Der Anhang bringt ein 
Verzeichnis der Graslitzer Vereine (1933) und der Graslitzer Familien nach ihrer 
Wohnanschrift vor dem 7. Mai 1945. 

16 
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Schmied,  Erich: Das Nationalitätenrecht in der Tschechoslowakei. Sudeten-
land 27/1  (1985)24—27. 

I n der Tschechoslowake i wurd e 1968 das Geset z Nr . 144 über die Stellun g der 
Nationalitäte n erlassen. Es unterscheide t zwischen Natione n (Tschechen , Slowaken ) 
un d Nationalitäten , zu dene n die Polen , Ungarn , Deutsche n un d Ukraine r gezählt 
werden . De r Beitra g zeigt, wie sich das Geset z auf die „Nationalitäten " un d im 
besondere n auf die deutsch e Minderhei t — nach der letzte n Volkszählun g vom 
1. 11. 1980 noc h 61 900 Persone n — in der Praxi s auswirkt . 

Schmied,  Erich: Die altösterreichische Gesetzgebung zur Prager Universität. 
Ein Beitrag zur Geschichte der Prager Universität bis 1918. In: Die Teilung der 
Prager Universität 1882 und die intellektuelle Desintegration in den böhmischen 
Ländern.  Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München 1984, 11—23 (Bad 
Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum). 

De r Verfasser erörter t Rechtsnormen , die für die Organisationen , die Entwick -
lung un d das wechselvolle Schicksa l der Prage r Universitä t von ihre r Gründun g 
1348 bis zum Jah r 1920 von Bedeutun g waren . Di e Abhandlun g beleuchte t auch 
die Nationalitätenverhältniss e im alten Österreic h un d im besondere n in Böhmen . 

Schmied,  Erich: Das kirchliche Asylrecht in Böhmen. In: Die böhmischen Län-
der zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. 
Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München 1983, 143—148 (Veröffentlichungen 
des Collegium Carolinum 55). 

I n Böhme n galt im Mittelalte r ein kirchliche s Asylrecht, von dem in der Praxi s 
reichlic h Gebrauc h gemach t wurde . In der Abhandlun g werden einige in städtische n 
Ratsbücher n überliefert e Fäll e dargestellt , die zeigen, welche Bedeutun g dem kirch -
lichen Exemtionsrech t zukam , bis es im Strafgesetzbuc h Kaiser Josefs I I . 1787 
stillschweigend aufgehobe n wurde . 

Schmied,  Erich: Die soziale Sicherung in der Tschechoslowakei. Jahrbuch für 
Ostrecht 23 (1982) 153—200. 

Im Rahme n einer Abhandlungsreih e über das Sozialrech t einzelne r osteuro -
päische r Staate n liegt hier eine Zusammenstellun g aller relevante n Informatione n 
zur gesetzmäßige n Verankerun g einzelne r Bereich e der sozialen Sicherun g in der 
ČSSR bis zum Jahr e 1982 vor. De r Aufsatz ist in zwei Teile gegliedert. Er bringt 
eine geschichtliche , allgemein e Übersich t des behandelte n Gesetzessystem s un d 
Informatione n zu einzelne n Bereichen , wie Altersrenten , Invalidenrente n un d an -
dere Rentenformen , Unfall -  un d Berufskrankheitssicherung , Kranken - un d Mutter -
schaftsversicherung , Soldaten- , Widerstandskämpfer - un d Kriegsopferversorgun g 
sowie ergänzend e Sozialleistungen . 

Schneider, Martin: Europäisches Waldensertum im 13. und 14. Jahrhundert. 
Gemeinschaftsform — Frömmigkeit — Sozialer Hintergrund. Theol. Diss. de Gruy-
ter, Berlin-New York 1981, XI + 157 S. (Arbeiten zur Kirchengeschichte 51). 
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Die schon 1976 fertiggestellte, für den Druck überarbeitete Dissertation setzt da 
ein, wo K.-V. Selges Buch über die ersten Waldenser (in derselben Reihe) aufhört, 
mit dem gescheiterten Einigungsversuch der Waldenser von 1218 in Bergamo. 
S. verfolgt im weiteren die einzelnen Sonderentwicklungen mit ihren Gemein-
schaftsbildungen und Frömmigkeitsformen sowie deren soziale Triebkräfte anhand 
der Waldenserzentren in Südfrankreich, der Lombardei, in Piemont, Österreich, 
Böhmen, Brandenburg und Pommern. Dabei fällt generell die Tendenz zur Sek-
tenbildung ins Auge (mit den entsprechenden Erscheinungen wie zunehmende Ab-
sonderung, Untergrundtätigkeit, soziale Verengung und Kirchenfeindlichkeit). 

Schnell, Rüdiger (Hrsg.): Die Reichsidee in der deutschen Dichtung des Mittel-
alters. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1983, VII u. 458 S. (Wege der 
Forschung 589). 

Siehe Rezension BohZ 25/2 (1984) 404—406. 

Schremmer, Ernst: Die „Prager Schule" und die sudetendeutschen Künstler. 
In: Kunst-Landschaften der Sudetendeutschen. Verlagshaus Sudetenland, München 
1982, 103—142, 16 Kunstdrucktafeln (Schriften der Sudetendeutschen Akademie 
der Wissenschaften und Künste 3). 

Der Verf. untersucht die Bedeutung der Prager Kunstakademie im 19. und 
20. Jahrhundert für die Kunstentwicklung in Böhmen, Mähren und Schlesien und 
gibt einen biographisch informativen Überblick über Leben und Wirken hervor-
ragender sudetendeutscher Künstler seit der Jahrhundertwende. 

Schroubek, Georg R.: Isolation statt Kommunikation. Forschungsinteressen 
der deutschen und der tschechischen Universitätsvolkskunde in Prag. In: Die Tei-
lung der Prager Universität 1882 und die intellektuelle Desintegration in den böh-
mischen Ländern. München 1984,127—146. 

Obwohl deutsche wie tschechische Vertreter der nach 1900 in Prag allmählich sich 
etablierenden Universitäts-Volkskunde die Volkskultur der böhmischen Länder als 
ihren Forschungsgegenstand betrachteten, Verstellte die Dominanz des Nationalen 
ihren Blick auf das jeweils andere Ethnikum. Statt dessen sind für die tschechischen 
Forscher anfangs die Beziehungen zu den übrigen slawischen Nationen, für die 
deutschen nach 1918 zunehmend Belange der Heimat- und Volkstumspflege vor-
rangig. 

Schütz, Hans: Robert Mayr-Harting. In: Lebensbilder zur Geschichte der 
böhmischen Länder. Bd. 4. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München-
Wien 1981, 265—286, 1 Portr. 

Schütz würdigt die politische Rolle des Senatsmitgliedes, Abgeordneten und 
Justizministers Prof. Mayr-Harting (1874—1948) als eines Mannes der ersten 
Stunde, der zusammen mit Prof. Karl Hilgenreiner und Weihbischof Wenzel Frind 
die Deutsche Christlich-Soziale Volkspartei in der Tschechoslowakischen Republik 

16* 
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gründete , von Anfang an die Mitarbei t der Deutsche n am neue n Staa t fordert e un d 
als überzeugte r „Aktivist" gute Beziehunge n zur „Burg " hatte . 

Schwarz, Wolf gang Friedrich I G ütter, Nina: Sowjetrussisches und tsche-
chisches Drama von 1964 bis in die siebziger Jahre. Materialien zur Produktion und 
Rezeption (Situationsanalyse und Bibliographie). Hieronymus Verlag, Neuwied 
1984, 490 S. (Typoskript-Edition  Hieronymus 3). 

Siehe Rezensio n BohZ 25/ 2 (1984) 432—433. 

Schwarzenberg, Karl Fürst: Die Sankt  Wenzels-Krone und die böhmi-
schen Insignien. 2.,  neu bearbeitete und ergänzte Auflage. Herold, Wien-München 
1982, 80 S.,  32 Abb. (Die Kronen des Hauses Österreich 2). 

I n dem Band werden die Kroninsignie n von Böhme n vorgestellt, also jene Sym-
bole un d Würdezeichen , die auf die Perso n des Herrscher s selbst bezogen sind. 
Daz u gehöre n nebe n dem königliche n Schmuc k auch das Banne r un d der Orna t des 
Herolds . Leide r war es dem Autor nich t möglich , das wichtigste Prage r Archiv-
materia l zu den Insignie n einzusehen . 

Sedlmeyer, Karl: Adalbert Lanna.  In: Lebensbilder zur Geschichte der böh-
mischen Länder.  Bd. 4. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, München-Wien 
1981, 165—191, 1 Portr. 

De r Auto r schilder t Leben un d Wirken von A. Lann a (1805—1866), des „Groß -
admiral s der Moldau" , un d seine Leistunge n im Verkehrswesen in Böhme n un d 
Mähre n (Flußschiffahr t Moldau-Elbe , Eisenbahnnetz) , dem Brückenba u un d dem 
Bergbau. 

Šimeček,  Zdeněk: Zeitungen in den böhmischen Städten im 18. Jahrhundert. 
In: Städtische Kultur in der Barockzeit. Hrsg. v. Wilhelm Rausch. Linz  1982, 263— 
276 (Beiträge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas 6). 

De r Beitra g biete t eine gesellschaftliche Analyse der Beziehe r in- un d ausländi -
scher Zeitunge n im 18. Jahrhunder t vor allem anhan d von Abonnentenlisten , deren 
älteste aus dem Egerlan d stammen , un d schneide t darübe r hinau s Frage n der Ver-
breitun g (Lesegesellschaften , Bibliotheken , Buchhandel ) an . 

Slapnicka,  Helmut: Die Sprache der tschechoslowakischen Gesetze. Jahrbuch 
für Ostrecht 25 (1984) 183—190. 

Im multinationale n Staa t bedar f die Sprach e der Gesetzesverlautbarun g einer 
genaue n Regelung , insbesonder e die Fragen , in welcher Sprach e die authentisch e 
Verlautbarun g erfolgt un d in welchen Sprache n amtlich e Übersetzunge n aus-
gegeben werden . Diese Regelungen , die wiederhol t abgeänder t wurden , werden 
für die Zeitabschnitt e 1918—1938, 1938—1945 un d ab 1945 dargestellt . 
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Slapnicka,  Helmut: Die Prager Juristenfakultät in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts. In: Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intellek-
tuelle Desintegration in den böhmischen Ländern.  Hrsg. v. Ferdinand Seibt. 
R. Oldenbourg, München 1984, 55—80 (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium 
Carolinum). 

De r erste Abschnit t stellt das Wirken der einheimische n deutschen , der aus dem 
Deutsche n Reich nach Pra g berufene n un d der tschechische n Professore n sowie die 
Sprach e der Vorlesungen un d Prüfunge n im Zeitrau m von der Neuordnun g der 
rechts - un d staatswissenschaftliche n Studie n unte r Ministe r Thu n bis zur Teilun g 
der Universitä t im Jah r 1882 dar , im zweiten Teil wird die getrennt e Entwicklun g 
der Rechtsfakultäte n beider Universitäte n behandelt . 

Slezák,  Lubomír: Osídlování pohraničí Českých zemí v letech 1945—1959 
[Die Neubesiedlung der Grenzgebiete der böhmischen Länder in den Jahren 1945— 
1959]. Hospodářské dějiny — Economic History 6 (1980) 277—312. 

Nac h den Vorschlägen des tschechoslowakische n statistische n Amtes vom Jahr e 
1946 hätt e eine Neubesiedlun g der ehemalige n deutsche n Gebiet e zu dre i Vierteln 
die Höh e der dortige n Bevölkerungsdicht e von 1930 erreiche n sollen. De r Autor 
beschreib t in großen Zügen die einzelne n Etappe n der Bemühunge n um ein solches 
Ziel , die durc h große Abgänge der Neusiedle r vor allem in den Jahre n 1947—1953 
erschwer t wurden . Aufgeteilt auf einzeln e Bezirke zeigt der Auto r die großen 
Unterschied e im Erfolg der Besiedlungspolitik , vor allem in den industrielle n bzw. 
agrarische n Gebiete n sowie die Bemühunge n des Staate s um die Eingliederun g dieser 
Gebiet e in das Wirtschafts - un d Sozialgefüge des Landes . 

Slovník českých spisovatelů. Pokus o rekonstrukci dějin české literatury 1948— 
1979 [Lexikon der tschechischen Schriftsteller. Ein Versuch zur Rekonstruktion der 
tschechischen Literaturgeschichte 1948—1979]. Zusammengestellt von Jiří Brabec, 
Jiří Gruša, Igor Hájek,  Petr Kabeš und Jan Lopatka,  redigiert von Jiří Brabec, 
zum Druck vorbereitet von Igor Hájek.  Toronto 1982, 537 S. 

Di e rech t sporadisc h erscheinende n tschechische n biographische n Nachschlage -
werke wurde n hier um eine wichtige Zusammenstellun g grundlegende r Informa -
tione n über die abseits der offiziellen tschechoslowakische n literarische n Welt stehen -
den Autore n erweitert . Di e alphabetisc h geordnete n Kurzbiographie n mi t detail -
lierten bibliographische n Hinweise n wurde n ursprünglic h in Prage r Dissidenten -
kreisen zusammengetragen , für die vorliegend e Editio n dan n im Westen erweiter t 
un d ergänzt . Sie erfassen alle Autoren , die in irgendeine r For m von der tschecho -
slowakischen Zensu r seit 1948 in ihre n Publikationsmöglichkeite n eingeschränk t 
wurden , ode r deren Werke ausschließlic h in Manuskripte n ode r nu r im Ausland 
veröffentlich t werden konnten . Trot z der gelegentliche n Lücken , die bei den schwie-
rigen Entstehungsbedingunge n dieses Werkes unvermeidlic h sind, stellt das Lexikon 
eine unersetzlich e Hilfe dar für alle, die sich in irgendeine r For m mit der gegen-
wärtigen tschechoslowakische n Kultu r beschäftigen . 
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Š ma h e l, František: Táborští vladaři [Die Taboriten-Regenten]. Folia historka 
bohemka 4 (1982) 81—125. 

Diese Abhandlun g bringt einen neue n Beitra g zur Diskussion über die Funktione n 
un d Kompetenze n der Regente n in der Macht - un d Verwaltungsstruktu r der Ta -
boritenbruderschaft . Nac h seiner Kriti k der erhaltene n Urkunde n befaßt sich der 
Auto r eingehen d mi t den Versuchen um eine Wiederherstellun g der Kreisordnun g 
währen d der Hussitenrevolutio n sowie mit den interne n Wandlunge n in der Macht -
zusammensetzun g der Stad t Tabo r un d ihres Bunde s un d komm t zu der Erkenntnis , 
da ß der Regen t zweiter Hauptman n der Stadtgemeind e war, dem das Kommand o 
über die dortig e Burg, die großen un d kleinen Städte , die Burgen un d Besatzunge n 
der Machtdomän e der Taborite n übertrage n war. 

Š m a h e l, František: Verzeichnis der Quellen zum Prager Universalienstreit 
1348—1500. Mediaevalia philosophica Polonorum 25 (1980) 5—189. 

Hie r liegt nich t nu r ein Verzeichni s vor, sonder n eine im Hinblic k auf die weitere 
Forschun g durchdacht e Grundlag e mit vollständigen bibliographische n Angaben , 
die unumgänglic h für jede künftige Beschäftigun g mit der böhmische n Philosophie -
geschicht e des 14. un d 15. Jahrhundert s sein wird. 

Šmelhaus,  Vratislav: Vývoj zemědělské výroby v českých zemích v době 
předhusitské [Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion in den böhmischen 
Ländern in vorhussitischer Zeit]. Prag 1980, 185 S.,  Tabellen (Prameny a Studie 
Zemědělského muzea 21; mit deutscher Zusammenfassung). 

Es geht in dieser Abhandlun g um die landwirtschaftlich e Produktio n im engeren 
Sinn e des Wortes . In zwei Teilen schilder t der Verf. zunächs t die Zei t von den 
Anfängen bis zur Mitt e des 13. Jahrhunderts , dan n die Zei t von der sog. bürger-
rechtlichen , emphyteutische n oder auch deutsche n Kolonisatio n bis zum Voraben d 
der Hussitenkriege . Nac h der philologisch-historische n Method e werden die schrift-
lichen Quelle n unte r Beachtun g technologische r un d naturwissenschaftliche r Aspekte 
analysiert . So befaßt sich der erste Teil mit der Pflanzenproduktion , mit der Nutz -
tierzucht , mit den Geräten , mi t der Lagerun g un d Verarbeitun g der Produkte , mit 
den Probleme n des Landwirtschaftssystems , der Besiedlun g un d den Bauerngütern . 
Im zweiten Teil wird die Entwicklun g am Beispiel der Regiewirtschafte n des 
Großgrundbesitze s un d der Untertane n nach ähnliche n Kategorie n beschrieben , 
mit Forstwirtschaft , Bienenzuch t un d Teichwirtschaft . 

Š m e r d a , Milan: K typologii národů habsburské monarchie v 1. polovině 
19. století [Zur Typologie der Völker der Habsburger Monarchie in der 1. Hälfte 
des 19. Jahrhunderts]. Hospodářské dějiny — Economic History 7 (1981) 31—43. 

Anstelle des Kriterium s der „Historizität" , das häufig bei der typologische n 
Aufteilun g der einzelne n Völker verwende t wird, schlägt der Autor ein neue s Kri -
teriu m vor, das der sozialen Struktur . Er unterscheide t dan n die westlichen un d 
die östliche n Völker, je nach der Entwicklungsstuf e ihres Bürgertums . Di e Rivali-

( 
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ta t zwischen den herrschende n Natione n der beiden Gruppe n sieht er als die grund -
legende Determinant e der österreichische n Innenpoliti k in diesem Zeitrau m an . 
Zu r ersten Grupp e zähl t er die Deutschen , Italiener , Tscheche n un d Slowenen , zur 
zweiten dan n die Ungarn , Polen , Kroaten , Serben , Slowaken , Ukraine r un d Rumä -
nen . 

Smolík,  Josef: Das innere Leben der Toleranzkirche. In: Im Zeichen der Tole-
ranz. Aufsätze zur Toleranzgesetzgebung des 18. Jahrhunderts in den Reichen 
Joseph IL,  ihren Voraussetzungen und ihren Folgen. Eine Festschrift. Hrsg. v. Peter 
F. Barton. Institut für protestantische Kirchengeschichte, Wien 1981, 330—345 
(Studien  und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte, Reihe 2, Bd. 8). 

Währen d sich die tschechisch e Forschun g über die Toleranzkirch e mit wenigen 
Ausnahme n vorwiegend politisch-soziale n Frage n widmete , lenk t S. den Blick auf 
das inner e Leben der Gemeinde n un d die Frömmigkei t in einer Zeit , als die Evan -
gelischen noch wenig konfessionel l im Sinn e des Bekenntnisse s geprägt waren . S. 
beton t die Beziehunge n zur Gemeind e in Berlin , den Einflu ß des schlesischen Pietis -
mus seit dem 18. Jh . un d das Wirken der slowakisch-ungarische n bzw. dor t geschul-
ten Predige r un d Pastore n wie Micha l Blažek un d Jan Végh. 

S nit il, Z. (Hrsg.): Přehled dějin SNB  [Übersicht über die Geschichte des Natio-
nalen Sicherheitskorps]. FMV und VŠ SNB,  Prag 1980, 159 S. 

Hierbe i handel t es sich um offiziell herausgegebene s Arbeitsmateria l für eine 
Konferen z zum 35jährigen Bestehe n der Sicherheitsbehörden , in dem deren Ent -
wicklung von den Anfängen bis in die Gegenwar t gezeigt wird, um die Bedeu -
tun g der Sicherheitspoliti k für Staa t un d Parte i zu unterstreichen . Im ersten von 
sechs Kapitel n wird die Roll e der Polize i in der Erste n Republi k unte r dem Blick-
winkel des Klassenkampfe s betrachtet . In den beiden folgenden Abschnitte n wird 
der Ausbau der Vollzugsorgane von 1946—1948 mit Hilfe der Nationalausschüss e 
beschrieben . Dan n geht es um den Aufbau des sozialistischen Staates , währen d 
im fünften Kapite l von der „Kris e der 60er Jahre " un d deren „Überwindung " 
die Red e ist. De r Erneuerun g un d der Konsolidierun g von Parte i un d Gesellschaf t 
nach dem April 1969 unte r Mithilf e des Sicherheitskorp s ist das letzt e Kapite l 
gewidmet . 

Sperling, Walter: Formen, Typen und Genese des Platzdorfes in den böhmi-
schen Ländern.  Beiträge zur Siedlungsgeographie Ostmitteleuropas. Franz Steiner, 
Wiesbaden 1982, 187 S.,  39 Abb. (Erdkundliches Wissen 61, Beihefte der Geo-
graphischen Zeitschrift; mit deutscher, tschechischer und englischer Zusammenfas-
sung). 

Diese grundlegend e Arbeit zur historische n Typologie der ländliche n Siedlunge n 
in der ČSR zeigt nach den Karte n der Zweite n Landesaufnahm e aus der Mitt e des 
19. Jahrhundert s die Forme n der Platzdörfe r un d interpretier t ihre Genese . Nac h 
einem Berich t über die älter e (deutsch e un d tschechische ) Forschun g werden aus-
gewählte Siedlunge n vorgestellt, wobei es sich um die erste Editio n dieser hand -
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gezeichnete n Karte n aus dem Wiener Kriegsarchi v handelt . Zu jeder Siedlun g wird 
ein kleiner monographische r Text gegeben. Im dritte n Teil werden die Hypothese n 
un d Beispiele diskutiert . Es zeigt sich, daß die Famili e der Platzdörfe r in Größe , 
Form , Alter, Genes e sehr vielfältig ist. Alle Formentype n finden sich sowohl in 
tschechische n als auch in den bis 1945 deutsc h besiedelte n Gebiete n (was ältere n 
Thesen widerspricht) . Schließlic h werden noc h Frage n des ländliche n Denkmal -
un d Ensembleschutze s aufgeworfen . Ein e reichhaltig e kommentiert e Bibliographi e 
informier t den Leser über die neuer e Forschung . 

Spěváček,  Jiří: K některým problémům hospodářského a sociálního vývoje 
českých zemích v předhusitském období [Zu einigen Problemen der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung in den böhmischen Ländern in der vorhussitischen Zeit]. 
Folia historka bohemica 3 (1981) 7—76. 

Aufgrund einer Zusammenfassun g der Ergebnisse neuere r Forschun g versucht hier 
der Autor das „Wesen der grundlegende n Krisenerscheinunge n in allen Lebens -
bereiche n des Landes " nähe r zu charakterisieren . E r geht dabe i vor allem auf die 
Entwicklunge n der wirtschaftliche n un d sozialen Verhältniss e ein un d ist bemüht , 
zwischen den allgemeine n Erscheinunge n der feudalen Gesellschaf t un d den spe-
zifisch böhmische n deutlich e Abgrenzungslinie n zu ziehen . 

S t ain , Walter: Ein Überblick über die naturwissenschaftlich-technische Ausbil-
dung in den Sudetenländern.  In: Sudetendeutsche Beiträge zur Naturwissenschaft 
und Technik.  Verlagshaus Sudetenland,  München 1981, 35—64 (Schriften der Sude-
tendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste 2). 

De r Verf. verfolgt die Entwicklun g der Technische n Hochschule n un d ihre r Vor-
läufer in Pra g un d Brun n bzw. Olmüt z im Zusammenhan g mit der frühen Indu -
strialisierun g in Böhme n (Fran z Josef un d Fran z Anto n Gerstner ) un d gibt einen 
Abriß der gesamten technisch-naturwissenschaftliche n Ausbildun g (Oberrealschulen , 
Montanlehranstalten , landwirtschaftlich e Lehranstalten ) bis 1945. 

Stankovič,  Andrej: Význam Josefa Floriana [Die Bedeutung von Josef Flo-
rian]. Opus bonum, [Frankfurt] 1983, 207 S.,  1 Abb. 

Leben un d Werk eines führende n Vertreter s der tschechische n katholische n Modern e 
Josef Floria n (1873—1941) wird erstmal s zusammenfassen d in diesem Buch , das 
ohn e Wissen seines Verfassers erschiene n ist, dargestellt . De r aus Mähre n stammen -
de Gymnasiallehre r für Naturkund e J. Floria n verließ aus Überzeugun g den 
Schuldiens t un d widmet e sich der Übersetzun g zeitgenössische r französische r katho -
lischer Autore n (L. Bloy, A. Hello , F . Demolde r u. a.) , vor allem aber betätigt e er 
sich, stets mit finanzielle n Schwierigkeite n kämpfend , als Verleger un d bracht e 
405 Bänd e heraus . Sein eigenes literarische s Werk ist in Zeitschrifte n un d Sammel -
bände n in der For m von Glossen , Reflexione n un d Anmerkunge n zur zeitgenös -
sischen Literatu r (z. B. zum deutsche n Expressionismus ) verborgen . 
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Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků 1848—1939 [Das alte 
Prag der Arbeiter. Leben und Kultur der Prager Arbeiter 1848—1939]. Academia, 
Prag 1981, 311 S.,  241 Abb., 5 Karten. 

Ein Autorenkollekti v stellte dieses reichlic h aus Primärquelle n dokumentiert e 
Werk zusammen , das vom Verlag als ein wichtiger Markstei n der von marxistisch -
leninistische n Prinzipie n ausgehende n wissenschaftliche n Erforschun g der Prage r 
„proletarische n Kultur " vorgestellt wird. Di e einzelne n Kapite l bringen in erläu -
ternde n ausführliche n Textteile n un d ihrem Bildmateria l Informatione n über ein-
zelne Bereich e des gesellschaftliche n un d private n Lebens : Arbeitsbedingungen , 
Wohn- , Eßkultur , volkstümlich e Traditionen . Orts - un d Namenregiste r erleichter n 
die Verwendun g des Buches , im umfangreiche n Anmerkungsappara t finden sich 
zahlreich e wertvolle Literaturhinweis e zu einzelne n Themen . 

S t ö rm e r , Wilhelm: Stützpunktbildung der Krone Böhmen im unterfränkischen 
Raum 1329 bis 1378. In: Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Fesť 
schrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg, 
München 1983, 17—30, 1 Karte (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

De r Beitra g will das politisch e Umfel d der fränkische n Stützpunkt e Karl s IV. 
un d seines Vaters erhellen . S. betrachte t dahe r die böhmische n Erwerbunge n un d 
Lehe n nich t isoliert , sonder n im Zusammenhan g mit den reichspolitische n Aktione n 
un d Privilegierunge n Karl s IV. Besondere s Interess e gilt Königheim , dem ersten 
Stützpunktprojek t Köni g Johann s im Main-Tauber-Raum . 

S t or e k , Herbert: Die Erfindung und Einführung der Kaplan-Turbine  und 
deren hervorragende Bedeutung für die Energiewirtschaft. In: Forschung und 
Praxis in den Sudetenländern.  Verlagshaus Sudetenland,  München 1984, 113—132 
(Schriften der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste 5). 

Di e Zusammenarbei t zwischen dem Erfinde r un d Konstrukteu r Viktor Kapla n 
un d der Maschinenfabri k Igna z Store k in Brun n war die Voraussetzun g für die 
Entwicklung , Erprobun g un d Einführun g der Kaplan-Turbin e bei der Nutzun g von 
Wasserkraft. Nac h Fertigstellun g der ersten Maschin e 1918 un d weiteren Experi -
mente n erfolgte der Durchbruc h in den zwanziger Jahre n trot z Widerstände n von 
staatliche r Seite in der ČSR . 

Sturm,  Heribert: Nordgau — Egerland — Oberpfalz. Studien zu einer histori-
schen Landschaft.  R. Oldenbourg, München-Wien  1984, 357 S.,  1 Portr. (Veröffent-
lichungen des Collegium Carolinum 43). 

De r Band verein t 25 Aufsätze un d Studie n des 1981 verstorbene n letzte n deut -
schen Egerane r Archivars un d Gründungsmitglied s des Collegiu m Carolinu m aus 
den Jahre n 1937 bis 1978 un d biete t dami t einen repräsentative n Querschnit t durc h 
sein Lebenswerk . Di e Arbeiten gruppiere n sich um die Schwerpunkt e Amberg, 
Nürnberg , Oberpfal z un d Eger, Egerland , Böhmen : beide Themenkreis e umfassen 
vorwiegend wirtschafts- , verfassungsgeschichtlich-administrativ e un d kirchenge -
schichtlich e Fragen . Di e Beiträge beleuchte n schlaglichtarti g die historische n Ver-
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flechtunge n in dieser bayerisch-böhmische n Region , die durc h die staufische Reichs -
landpoliti k aus dem alten bayerische n Nordga u in die böhmische n Land e hinein -
gewachsen ist. De r Band schließt mit einem Schriftenverzeichni s von Heriber t 
Sturm . 

Summerscale, Peter: The East European Predkament.  Changing Patterns in 
Poland, Czechoslovakia and Romania.  Gower, Äldershot 1982, 147 S. 

Di e Studi e des britische n Diplomaten , veröffentlich t vom renommierte n Londo -
ner Roya l Institut e of Internationa l Affairs, untersuch t die gegenwärtigen politi -
schen un d ökonomische n Strömunge n in Osteurop a mi t besondere r Berücksichtigun g 
der dre i genannte n Länder . De r Autor vertrit t die These , daß die strukturelle n 
Schwäche n der kommunistische n Systeme langsame un d graduell e Reforme n un -
vermeidlic h machen , dene n er für die Zukunf t Osteuropa s größere s Gewich t zu-
schreib t als spektakuläre n Auseinandersetzungen . 

Svatý Benedikt 480—1980 [Der hl. Benedikt]. Křesťanská akademie,  Rom 1980, 
188 S.,  Abb. 

Ein e kleine Festschrif t zum Benediktinerjubiläum . Nebe n der Darstellun g von 
Leben un d Bedeutun g des Mönchsvaters , Auszügen aus seiner Regel un d der Ge -
schicht e der Benediktine r ist dari n eine Übersich t über die Männer - un d Frauen -
klöster dieses Orden s in den böhmische n Länder n mit dre i Kartenskizze n enthalten . 
Etwa s ausführliche r wird die Geschicht e von Břevnov, Braunau , Raiger n un d des 
Emauskloster s abgehandelt . In der Textbeilage wird der Berich t eines Mönch s über 
die Anfänge des Sazavaklosters , eine Ansprach e des Johan n von Hollescha u zum 
Heilige n Abend, ein Hymnu s aus dem Kloste r Ostrov , alle in moderne r tschechi -
scher Sprache , un d ein Gedich t von Ja n Zahradníče k geboten . 

S w ob o d a , Grete: Streiflichter aus der Geschichte der mährisch-schlesischen Ar-
beiterbewegung. Seliger-Archiv e. V., Stuttgart 1981, 116 S. 

Di e Arbeit liefert einen Beitra g zur Entstehungs - un d Entwicklungsgeschicht e der 
Arbeiterbewegun g in den historische n Länder n Mähre n un d Schlesien , wobei es der 
Verf. daru m geht, die politische n un d organisatorische n Gemeinsamkeite n mit der 
gesamtösterreichische n Arbeiterbewegun g un d zugleich ihre spezifischen Züge in 
diesem Rau m aufzuzeigen . Di e „Streiflichter " verstehe n sich nich t als geschlos-
sene Darstellung , doch könne n sie Grundlag e un d Ausgang für eine umfassender e 
Regionalgeschicht e der politische n Wirkun g un d der Organisatio n der mährisch -
schlesischen Arbeiterbewegun g sein; dies ist nich t zuletz t eine Frag e der Zugänglich -
keit der Quelle n in den tschechoslowakische n Archiven . 

Ti gri d, Pavel: Dnešek je váš, zítřek je náš. Dělnické revolty v komunistických 
zemích [Der heutige Tag gehört euch, der morgige uns. Arbeiterrevolten in den 
kommunistischen Ländern]. Index,  Köln 1982, 157 S. 

Di e in ihre r Originalfassun g französisch veröffentlicht e Studi e fand bei ihrem 
ersten Erscheine n positives Ech o als die erste systematisch e Analyse der osteuropäi -
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sehen Arbeiterrevolte n überhaupt . Entgege n der verbreitete n relativen Unterschät -
zun g der Roll e der Arbeiter in jenen „Arbeiterstaaten " argumentier t hier der Autor 
für seine These von der entscheidende n Rolle , die der Arbeiterklasse in den künf-
tigen politische n Entwicklunge n Osteuropa s zukomme n wird, un d zwar ausgehen d 
von einer zunehmende n Radikalisierun g der Beziehunge n zwischen den Regieren -
den un d den Regierte n in Osteurop a im vergangene n Jahrzehnt . 

T i t o v a , L.N.:  Českij teatr épochi nacional'nogo vozroždenija. Konec XVIII  — 
pervaja polovina XIX v. [Das tschechische Theater in der Epoche der nationalen 
Wiedergeburt. Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts]. Nauka,  Moskau 1980, 224 S. 

Di e Arbeit faßt die Ergebnisse der tschechische n un d sowjetischen Forschun g zu-
samme n un d geht von eigenen Quellenstudie n in Pra g un d Budapes t aus. Sie ist 
in dre i chronologisch e Abschnitt e gegliedert : Im letzte n Dritte l des 18. Jahrhundert s 
wird das Theaterwese n vor allem durc h die Tätigkei t von Thá m geprägt, währen d 
im ersten Viertel des 19. Jahrhundert s Štěpáne k un d Klicper a vorherrschten . Fü r 
die letzte n zwei Jahrzehnt e vor 1848 ist die Persönlichkei t von K. Thy l ausschlag-
gebend . Di e Autori n unterstreich t die Bedeutun g des professionelle n Theater s für 
die Erziehun g der tschechische n Gesellschaf t zu moderne n nationale n un d kultu -
rellen Ansichte n un d sieht das Theate r eng verbunde n mit der musikalische n Kultu r 
der Zeit . Hervorgehobe n wird der Beitra g des aufgeklärte n Absolutismu s zur Ent -
stehun g nich t nu r des böhmischen , sonder n des moderne n Theater s überhaupt . 

Tr eš tik, Dušan: Počátky Prahy a českého státu [Die Anfänge Prags und des 
böhmischen Staates]. Folia historka bohemica 5 (1983) 7—37. 

Mi t seiner Abhandlun g begründe t der Autor seine Thesen , daß die älteste n Er -
wähnunge n Prags in fremde n Quelle n vom Jahr e 929 un d dan n von der Mitt e des 
10. Jahrhundert s stammen , daß die vom bayerische n Geographe n erwähnte n Fra -
ganeo nicht s mit Pra g gemein habe n können , un d daß die Entstehun g der Prage r 
Burg in das letzt e Dritte l des 9. Jahrhundert s einzuordne n ist, mit der auch das 
End e der Stammesordnun g un d die Entstehun g der böhmische n Großherrschaf t 
engsten s zusammenhängen . 

Turek,  Rudolf: Čechy v raném středověku [Böhmen im frühen Mittelalter]. 
Vyšehrad, Prag 1982, 251 S.,  44 Fotos, 66 Zeichnungen. 

Da s Buch stellt eine Neufassun g des Werks von 1963 „Böhme n in der Morgen -
dämmerun g der Geschichte " [Čech y na úsvitě dějin] dar . Aufgrund der neue -
sten Ergebnisse der archäologische n Forschun g un d des Studium s der schriftliche n 
Quelle n werden die Schlußfolgerunge n vertieft un d modifiziert . Di e Geschicht e 
der böhmische n Lände r wird von der Ankunf t der Slawen im 6. Jahrhunder t bis 
zur Bildun g des ersten böhmische n Staate s unte r Fürs t Břetislav I . im 11. Jah -
hunder t rekonstruiert . Auf das awarische Intermezz o — wobei die Frag e nach der 
Lage von Wogastisburg un d den Grenze n des Reiche s von Samo offengelassen wird 
— folgt die Christianisierun g in gesamteuropäische m Kontext . Da s Erstarke n Böh-
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men s in wirtschaftlicher , gesellschaftliche r un d kulturelle r Hinsich t wird durc h ar-
chäologisch e un d kunsthistorisch e Zeugnisse bestätigt . Ein ausführliche r Forschungs -
berich t un d eine chronologisch e Konkordan z für die Zei t von 395—1055 ergänze n 
die Darstellung . 

Unger, Josef u.a.: Pohořelke-Klášterka [Pohořelice-Klášterka. Prähistorische 
Siedlung, slawische Niederlassung und mittelalterliche Dorfwüstung]. Prag 1980, 
116 S.,  33 Abb., 8 Tabellen,  2 Pläne (Studie  AÜ ČSAV v Brně, VI 11/2). 

I n den Jahre n 1970—1972 wurde n an der Stelle des untergegangene n mittel -
alterliche n Dorf s Narvice , das noch zur Zei t der Hussitenkrieg e zum Kloste r Vile-
mo v gehör t hatte , archäologisch e Forschunge n durchgeführt , deren Ergebnisse in 
diesem Band vorgelegt werden . Es werden die urgeschichtliche n Siedlunge n be-
rücksichtig t (P . Koštuřík , S. Stuhlík) ; die Besiedlun g währen d der Zei t der Op -
pida , das mittelalterlich e Dorf , neuzeitlich e un d kulturel l nich t bestimmbar e Ob-
jekte un d Fund e sowie Pflanzenrest e aus der urgeschichtliche n Siedlun g un d dem 
mittelalterliche n Dor f werden untersucht , letzter e von E. Opravil . Da s mittelalter -
liche Dor f bestan d bis in die zweite Hälft e des 15. Jahrhunderts , als es verödete . 
1517 wird es sicher als Wüstun g erwähnt . Es hatt e eine einschiffige romanisch e 
Kirch e aus dem 13. Jahrhundert , deren Baumateria l interessant e Aufschlüsse bietet . 
Insgesamt'ei n wichtiger Beitra g zur Wirtschaftsgeschicht e des Mittelalters . 

Urban, Jan: Hynek  Krušina z Lichtenburka  a husitská revoluce [H. K. v. L. 
und die Hussitenrevolution]. Folia historka bohemka 4 (1982) 7—47. 

Ein e biographisch e un d detaillier t dokumentiert e Abhandlun g über den Poli -
tiker un d Militärführe r der Utraquistenparte i aus den Reihe n der höchste n Aristo-
kratie , der zwischen 1413 un d seinem Tod 1454 an zahlreiche n bedeutende n Aus-
einandersetzunge n in Böhme n un d Mähre n beteiligt war. 

Vojtěch, Tomáš: Mladočeši a boj o politickou moc v Čechách [Die Jung-
tschechen und der politische Kampf um die Macht in Böhmen]. Prag 1980, 198 S. 
und Bildbeilagen. 

Nac h der bisher umfassendste n Studi e über die Jungtscheche n des amerikani -
schen Historiker s Bruce M . Garve r stellt diese Arbeit die einzige neuer e tschechi -
sche Untersuchun g zum Them a dar . Auch wenn der Auto r die ganze Entwicklungs -
geschicht e der Parte i verfolgt, gehör t seine Aufmerksamkei t doch insbesonder e den 
achtzige r un d neunzige r Jahren , der ruhmreichste n Period e der jungtschechische n 
Politik . Di e Studi e ist chronologisc h aufgebaut . Da s reichlic h benützt e Archiv-
materia l wurde hier eher zur Schaffun g eines einheitliche n Bildes der Gesamt -
entwicklun g als zur Klärun g noc h offener Einzelfrage n verwendet . 

Wagner, Oskar: Die evangelische Kirche in Schlesien, Mähren,  Galizien und 
der Bukowina in der Toleranzzeit, sowie deren Superintendenzen. In: Im Zeichen 
der Toleranz. Aufsätze zur Toleranzgesetzgebung des 18. Jahrhunderts in den 
Reichen Joseph IL,  ihren Voraussetzungen und ihren Folgen. Eine Festschrift. Hrsg. 
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v. Peter F. Barton. Institut für protestantische Kirchengeschichte, Wien 1981, 276— 
323 (Studien und Texte zur Kirchengeschichte und Geschichte, Reihe 2, Bd. 8). 

Der Verf. gibt hier für die genannten Erblande jeweils separat einen Überblick 
über die äußere — rechtliche und organisatorische — Entwicklung der evangeli-
schen Toleranzkirche. Dabei fiel dem schlesischen Protestantismus (Teschen, Bielitz) 
die geistige und politische Führung im Kampf um Glaubensfreiheit, Gleichberechti-
gung und Autonomie der Protestanten in Österreich zu, während die Entwick-
lung in Mahren durch konfessionelle Spaltungen und Gegensätze belastet war. 

Wandruszka, Adam: Das Königreich Böhmen in der Habsburger-Monarchie. 
In: Sudetendeutsche Traditionen in der Theologie, Ethik und Pädagogik. Verlags-
haus Sudetenland, München 1983, 9—21 (Schriften der Sudetendeutschen Akademie 
der Wissenschaften und Künste 4). 

Der Vortrag vom 16. Oktober 1982 vor der Sudetendeutschen Akademie schil-
dert die Grundzüge der politischen Entwicklung und des staatsrechtlichen Verhält-
nisses Böhmens in der Habsburger-Monarchie von 1526 bis 1918. 

Welisch, Sophie A.: Die Sudetendeutsche Frage 1918—1928. Robert Lerche, 
München 1980, 142 S., 4 Karten (Veröffentlichungen des Sudetendeutschen Archivs 
15). 

Siehe Rezension BohZ 25/2 (1984) 427. 

Wiesinger, Peter: Deutsch-slawische Namenforschung in Österreich. In: 
Deutsch-slawische Namenforschung. ]. G. Herder-Institut, Marburg/Lahn 1981, 
41—66 (Tagungsberichte des Johann-Gottfried-Herder-Forschungsrates 7). 

W. gibt einen forschungsgeschichtlichen Überblick seit 1910 und behandelt dann 
insbesondere die Materialgrundlagen (Ortsnamenbücher), die Überlieferung sla-
wischer Namen, deren lauthistorische Erschließung, die Namentypologie, die Zu-
gehörigkeit zum Süd- und Westslawischen und Fragen der slawischen Siedlungs-
geschichte, wobei die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit von Lin-
guisten, Historikern, Archäologen und Geographen hervorgehoben wird. 

W ö r s t e r , Peter: Die Juden in den böhmischen Ländern nach 1945. Materialien 
zu ihrer Geschichte. Dokumentation Ostmitteleuropa, Wissenschaftlicher Dienst für 
Ostmitteleuropa NF 8 (1982) 235—344. 

Die vorliegende Arbeit möchte „als Beginn einer Materialsammlung für eine 
künftig zu schreibende Geschichte der Juden in den böhmischen Ländern nach 1945" 
verstanden werden. Als die wichtigsten Quellen seiner Informationen gibt der 
Autor das Mitteilungsblatt der jüdischen Kultusgemeinden in der Tschechoslowakei 
an, sowie die im Westen erschienene Fachliteratur zusammen mit dem „Newsletter 
of the Council of Jews from Czechoslovakia" und den Zeitschriften „Soviet 
Jewish Affairs" (London) und „Zeitschrift für die Geschichte der Juden" (Tel 
Aviv). Entstanden ist daraus ein nun unentbehrliches Hilfsmittel für jeden, der 
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sich künfti g mit der jüdischen Bevölkerun g der Tschechoslowake i befassen wird, 
seien es Studenten , Historiker , Journaliste n ode r interessiert e Laien . Detailliert e 
Informatione n über die Lebensbedingunge n der tschechoslowakische n jüdischen Ge -
meinde n könne n nirgend s in ähnliche m Umfan g gefunden werden . 

Wohlgemut ová, R. u.a.: Pražské dělnické hnutí v období 1849—1921. 
Příručka k dějinám pražské stranické organizace [Die Prager Arbeiterbewegung 
in der Zeit von 1849 bis 1921. Handbuch zur Geschichte der Prager Parteiorgani-
sation]. 2 Bde. Dům politické výchovy MV KSČ, Prag 1980, 131 u. 236 S. 

I n diesem Handbuch , das dem 60. Gründungsta g der KPTsc h gewidmet ist, wird 
die Arbeiterschaf t des wichtigen Industriezentrum s Pra g unte r verschiedene n Aspek-
ten dargestellt : Ihr e Lage überhaupt , ihr Lebensstil , Wohnung , Nahrung , Freizeit , 
ihre Treffen un d Vereine, ihre Zeitschrifte n un d Redaktionen , Biographie n der 
wichtigsten Vertreter . So entsteh t auch ein neue r Blick auf die städtisch e un d kunst -
geschichtlich e Entwicklun g von Prag . Viele Gebäude , von dene n die Red e ist, ge-
höre n heut e bereit s zum „verschwundenen " Prag . De r erste Band umfaß t die 
älteste Zei t von 1849 bis zum End e des 19. Jahrhunderts , der zweite zielt ganz auf 
die Entstehun g der kommunistische n Parte i un d den Antei l der Prage r Arbeiter -
schaft an diesem Prozeß . 

Železkovová, Gertrúda: Prvé Národně zhromaždenie v oslobodenom 
Československu [Die erste Nationalversammlung in der befreiten Tschechoslowa-
kei]. Právny obzor 64 (1981) 119—129. 

Di e Provisorisch e Nationalversammlun g (28. 10. 1945—16. 5. 1946) ist aus in-
direkte n Wahlen hervorgegangen , jede der sechs zugelassenen politische n Parteie n 
entsandt e 40 Abgeordnete , weitere 60 Abgeordnet e wurden von den Massen -
organisatione n gestellt. Sie bestan d nu r aus einer Kamme r (de r Sena t wurde be-
seitigt) , die Abgeordnete n mußte n slawischer Nationalitä t un d in nationaler , staat -
licher un d demokratische r Hinsich t zuverlässig sein. Ein e Oppositio n gab es in der 
Provisorische n Nationalversammlun g nicht . 

Zerlik,  Alfred: Sudetendeutsche in Oberösterreich. 2. erw. Aufl. Sudetendeut-
sche Landsmannschaft  Oberösterreich, Linz  1982, 176 S.,  Abb., 2 Karten. 

Gegenübe r der I.Auflage von 1981 ist diese um ach t Biographie n erweitert . 
De r Verf. stellt zahlreich e Persönlichkeite n vor, die in den Bereiche n der Kultur , 
der Wirtschaf t un d des öffentliche n Leben s als Sudetendeutsch e bzw. Kinde r su-
detendeutsche r Elter n in Oberösterreic h wirksam waren ode r heut e noch wirken . 
Dabe i sind auch Persone n aufgenommen , die nich t dor t lebten , aber für das Lan d 
täti g waren wie Fran z Metzne r un d Anto n Hanak . Von den insgesamt run d 180 
Name n seien hier noch Adalber t Stifter , Ralp h Benatzky , Alfred Kubin , Ferdinan d 
Porsch e un d Fran z Anto n Gerstne r genannt . 
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