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S O C I A L C R I T I C I S M I N C Z E C H L I T E R A T U Ř E 
O F 1970s A N D 1980s C Z E C H O S L O V A K I A 

By Robert B. Pynsent 

I 

At the beginnin g of th e 1970s thing s looked bad for Czec h literatuře . Two 
hundre d odd writers, most of the m mino r an d some of the m dead , were on a 
black-list . Onl y two writer s who ha d th e generá l respec t of th e readin g public 
survived, Vladimír Pára l an d Ladislav Fuks . Literatuř e was in th e hand s of 
functionarie s whose name s were linked with th e 1950s. I n 1973 Czechoslovaki a 
was declare d normalized ; th e literar y consequenc e of tha t was tha t in 1975 thre e 
leadin g writers of th e 1960s, Mirosla v Holub , Bohumi l Hraba l an d Jiř í Šotola , 
recanted . By th e 1980s, however , othe r formerl y banne d writer s began publishin g 
again (for example , Hamšík , Kříž , Mikulášek , Skácel) . I n th e 1970s an d early 
1980s ther e was onl y on e literar y monthly , th e "Literárn í měsíčník" , a periodica l 
which toes a functionar y line . Eventuall y th e Part y weekly, "Tvorba", began 
producin g a literar y Supplement , "Kmen" , which is slightly mor e liberal tha n 
"Literárn í měsíčník" . In th e spring of 1985 (date d February , in fact May ) a new 
literar y periodica l based in Brno , "Rok" , was launched , but its pilo t numbe r 
promise d little . 

Ther e was little roo m for social or politica l criticism in Czec h literatuř e from 
1970 to 1973, thoug h it was no t utterl y impossible . Czec h reader s no doub t feared 
th e worst when in 1970 th e elderly die-har d Ja n Hos táň 1 publishe d in 100 000 
copie s his fairy-tal e biograph y of Lenin , "Jak Voloďa přemoh l krutéh o cara " 
(Ho w dear Vladimír vanquishe d th e crue l Tsar) . Thei r fears were unfounded . Fro m 
th e mid-1970 s bot h criticism of th e statě of Czec h society an d grim foreboding s 
of where presen t social an d economi c policie s are leadin g háve increased . At th e 
thir d congress of th e Association of Czec h Writer s (1982) tha t criticism was given 
Part y blessing by th e Centra l Committe e secretar y Josef Havlin , who called on 
writers to fight 'Schlamperei, poo r moral e at work, opportunism , indifferenc e and 
th e pett y bourgeoi s mentality' 2 . Politica l criticism , on th e othe r hand , is minimal . 
Th e leadin g role of th e Communis t Part y an d Czechoslova k defenc e an d foreign 

1 H o s t á ň , Jan (1898—1982) later published a collectio n of verse: Uvžznžn á touh a 
[Imprisone d desire] . Prague 1978, an eightieth-birthda y selection of insipid, parteitreu 
jingles written between 1915 and 1976. 

2 Protoko l III . sjezdu Svazu českých spisovatelů [Proceeding s of the third congress of 
the Association of Czech Writers] . s. 1., s. a. [i. e. Prague 1982], 29—30. 
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policy clearly ma y no t be questioned . Fe w Czec h reader s would be intereste d in 
such criticism . Th e Czech s prid e themselve s in being 'realists' . 

Muc h of th e social criticism containe d in new Czech literatuř e could be applie d 
as easily to a Western society as to Czechoslova k society. Th e semanti c conten t of 
such criticism is, however , differen t in Czech from what it is in, say, English litera -
tuře . Th e Czech s ha d been promise d an ideal , just society, indee d ha d learne d 
abou t th e justness of thei r society for years and years at school . Novel s of social 
criticism range from critica l views of th e whole systém to didacti c picture s of 
residua l bourgeoi s values or of th e banefu l influenc e of th e West. Th e most tren -
chan t criti c of moder n consumeris m in th e 1960s had been Pára l an d his first novel 
of the 1970s, "Profesionáln í žena " (A professiona l woman , 1971), still depict s Czech 
society as dominate d by sex, food, drin k — an d canasta . Here , however , Pára l has, 
for th e first time , somethin g like a 'positive heroine' , who is freed from a series of 
emblemati c prison s of consumeris m to becom e in th e end a hard-workin g ideal 
socialist manager . Th e novel is bot h a fairy-tal e an d a parod y of a fairy-tale . In 
his first collectio n of verse since his recantation , "Naopak " (O n th e contrary , 1982), 
Holu b depict s a debased huma n society of careeris m an d pett y exploitation ; 
Holub' s Minotau r declare s tha t what count s as normalit y in tha t society is simply 
'a moderat e form of feeblemindedness ' s . I n his "Gilotina " (Guillotine , 1979) 
Jaromí r Pele deseribes th e anxiet y of ownershi p as th e essence of adul t Czech 
society. Mari e Štemberkov a provide s th e following baleful assessment of th e 
moder n selfish, materialis t Czech , who lacks all idealism : 

H e ušed to til t at windmill s 
but no w he toes th e line 
He' s flogged his faithfu l Rosinant e to th e slaughter-hous e 
divorce d doň a Dulcine a 
an d no w he' s fighting with her in cour t over th e car an d th e dach a 
He' s sold his chivalrou s romance s for a song 
to th e second-han d booksho p 4 

Pavel Francouz' s short-story , "Strniště " ("Takové ticho" , Such silence, 1974), 
also depict s an arid society where aestheti c values háve been replace d by propert y 
fetishism. Gartnerov á expresses th e samé idea by statin g tha t in th e new man' s 
min d thought s of mone y ha d replace d thought s of poetr y 5 . I n his novel , "Den , 
kdy slunečnic e hořely " (Th e day th e sunflowers burned , 1982), Frai s deseribes th e 
presen t age as 'an age of owners ' 8, in which ma n pursue s no happiness , but 'success, 
propert y and beer' 7 . At one poin t in tha t novel th e chauffeu r hero' s employer , an 

3 H o l u b , Miroslav: Úspčšn ý mladý muž v labyrintu . In : Naopa k [On the contrary] . 
Prague 1982, 48. 

4 Š t e m b e r k o v a , Marie : Do n Quijote . In : Sestřenka ironie [Cousin irony] . Prague 
1982,31. 

5 G a r t n e r o v á , Marta : Malá . In : Autogenesis. Aussig 1982, 58. 
6 F r a i s , Josef: Den , kdy slunečnic e hořely [The day the sunflowers burned] . Prague 

1982,45. 
7 F r a i s : Den 71. 
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old-fashione d hard-workin g factor y boss, seems to suggest tha t what is neede d 
is a new workers ' revolution , a mass Defenestratio n of Pragu e in which all th e 
time-serving , feckless white-colla r workers will be tossed ont o th e dung-hea p by 
th e manuá l workers 8. I n Daniell e Dušková' s sčhematic , prize-winnin g Erziehungs-
roman, "Bobby" (1975) , moder n consumeris m is explicitly seen t o be th e produc t 
of th e Dubče k era . Th e novel' s eponymou s her o will, however , be all right in th e 
end , since his Jaguar-lustin g ex-Dubčekit e father , his foreign-currenc y dealin g 
mothe r an d his corrup t car-mechani c brothe r are all killed in a heavily symbolic 
car crash an d he is off to stud y in Moscow . I n th e 1960s all town-dwellin g Czech s 
strove to háve a dacha . At tha t tim e it was called a chata, an d th e ter m could 
denot e anythin g from an allotmen t hu t to a disused watermill . Th e affluent 1970s 
replace d chata mani a with chalupa (cottage ) mania . Th e Establishmen t Roma n 
Rá ž satirizes thi s mani a thus : 'well, we've got a cottag e in Býkovec; we've com e 
up in th e world ; we're cottage-owners , peopl e with no peac e on Saturday s an d 
Sundays , peopl e who onc e a week move a quarte r of thei r larder s ther e an d back, 
peopl e who transpor t themselve s an d thei r belongings from th e town to th e 
countr y an d back. Mos t of all the y transpor t thei r tiredness , an d particularl y 
dogged cottage-owner s do succeed , at least for a while, in camouflagin g tha t 
tirednes s in jolly enthusiasm' ". 

Although drin k an d drunkennes s háve been objects of social criticism an d satiře 
in Czec h literatuř e since th e 14th Century , new Czec h literature' s depiction s of 
alcoholism , particularl y amongs t th e young, are usually explicitly connecte d with 
moder n affluence an d consumerism . To be sure, we do háve th e odd pictur e of 
old-fashione d dypsomania , like tha t of th e old Moravia n peasant s in Navratil' s 
"Koštýř " (Taster , 1978). So too we have middle-age d specimen s like th e over-
working, oversmoking , overeating , overdrinkin g manageria l Leoš in Paral' s "Ge -
neráln í zázrak " (Genera l miracle , 1977), who is cure d of his alcoholis m when he 
is demote d to manuá l labourer . And in Frais' s "Stro m na konc i cesty" (Tre e at th e 
end of th e way, 1985) we have a distinguishe d acto r hittin g th e bottl e when he 
learn s of th e repulsive wheeling-dealin g which has change d th e atmospher e of th e 
theatr e to which he belongs. Mos t of th e alcoholic s in new Czech literatuř e are , 
however , in thei r teen s an d twenties . Again in "Generáln í zázrak " we have th e 
charming , greasy, hippy-slan g using lover of Leos's wife, Anek Raušer . H e is even-
tuall y brutall y murdere d by Leos's wife in a literall y apocalypti c scene which 
symbolizes her abandonmen t of consumerism . I n th e same author' s parod y Socialist -
Realis t novel "Rados t až db rána " (Jo y tili morn , 1975), th e déclassée Viola will 
also be cure d of alcoholis m by old-fashione d work an d old-fashione d love. As a 
type Viola is no t dissimilar to th e frumpis h alcoholi c teenag e groupie , PetřiČka , in 
Rade k John' s "Džínov ý svět" (Jean s world , 1980). I n Bartunek' s "Milió n bláz-
nivých chutí " (A million ma d desires, 1982) we have th e brillian t youn g Saxopho -
nist , Toník , who drink s himsel f unconsciou s every nigh t while playing in a local 
restaurant . Th e born-lose r her o of Dusek' s "Lovec štěstí" (Th e happines s hunter , 

8 F r a i s : Den 106 f. 
9 R á ž , Roman : Vrabčí hnízd o [Sparrows ' nést] . Prague 1983, 124. 
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1980) come s out of prison determine d to find happines s an d no t to drink . In thi s 
racy determinis t thriller , th e her o is dragged by somethin g like Classica l Fat e 
deepe r an d deepe r int o th e society of his forme r gangster associates . Hi s attempt s 
to avoid thei r society are as fruitless as his attempt s to give up th e drink . Hi s past 
an d alcoho l join forces to drive him unwittin g int o crim e again . At th e end of th e 
novel, when th e kind , intelligen t her o is defeate d by the big-tim e gangster, it just 
happen s that , for the first time , th e her o had no t been drinking . Th e mai n female 
characte r in Jiř í Krenek' s "Tomá š a Markéta " (T . an d M. , 1984) is a youn g 
alcoholi c Journalist . She dies after she is cure d of her alcoholis m by love. Th e most 
importan t aspect of he r lot is tha t she is th e spoilt daughte r of a technocrat , a 
nouveau scientist , who ha d been too intereste d in success to learn anythin g abou t 
his daughter . Markét a does no t realise she is alienate d from society mainl y because 
of he r fathe r an d step-mother' s new-clas s morality , but th e mai n characte r of 
Bedřich Hlinka' s far mor e powerfu l "U ž nen í návratu " (N o way back, 1981) 
does. Th e initia l reason for th e fourteen-yea r old Lucie' s hittin g th e bottl e lies in 
her mother' s lack of concer n at the State she is in after havin g been rape d by a 
middle-age d driver who ha d offered her a lift. She frequentl y contemplate s suicide , 
but is actuall y killed when she is run over by a bus as she is leaving a restauran t 
drunk . Hlinka' s novel depict s ho w consumeris m an d the careeris m linked with it 
has led to social disintegration . It s utte r pessimism is comparabl e with Dusek' s in 
"Lovec štěstí". 

Tha t ther e is a narcotic s problé m in today' s Czechoslovaki a is generally known , 
but it is rarel y reflected in literatuře . Man y of th e teenager s in John' s "Džínov ý 
svět" indulge in glue-sniffin g an d in th e would-b e humorou s Establishmen t Fran -
tišek Stavinoha' s would-b e novel, "Hvězd y na d Syslím údolím " (Star s over Suslik 
Valley, 1981), th e autho r suggests tha t th e pervasion of glue-sniffin g derives 
directl y from th e importin g of trash y Western films. Th e fact tha t Dusek' s "Dn y 
pr o kočku " (Do g days, 1979) is set in 1962 again suggests tha t th e narcotic s 
problé m has nothin g to do with 'normalize ď Czechoslovakia , for here we have a 
particularl y nauseou s blackmailin g alcoholi c junkie called Doner . Nevertheles s 
th e fact tha t on e coul d talk abou t th e problé m as existing even before th e Tha w 
had got properl y underwa y is significant enoügh . In Krenek' s "Tomá š a Markéta " 
we have a scene in which it is implie d tha t all Czec h long-haire d youth s are drug-
pusher s who spend thei r tim e off pushin g listenin g to multi-decibel l music 10. I find 
it refreshin g when , in his "Místa " (Places) , Schildberge r consider s the rituá l con -
sumptio n of piles of Czec h dumpling s just as narcotomani c as th e consumptio n of 
heroi n " . 

Where criticism of consumeris m was eviden t in th e 1960s, criticism of industria l 
pollutio n is very muc h a produc t of the 1970s an d 1980s. Indee d tha t criticism is 
becomin g so widespread tha t it will soon be a weightless cliché. Still, th e achieve-

1 0 Compar e K ř e n e k , Jiří : Tomá š a Markét a [Tomá š and Markéta] . Prague 1984, 95. — 
One of the aims of the toleran t Zuzan a K o č o v á ' s : Tychonov a hvězda [Tycho' s 
stár] . Prague 1977 — is to dispel Establishmen t perjudices towards bearded weirdies. 

1 1 S c h i l d b e r g e r , František : Místo pro staré dobrá zbraně a pro neznám é ctnosti . 
In : Místa [Places] . Königgrät z 1983, 50. 
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ment s of socialist industr y are no longer just positive. In Serberova' s "Vítr v síti" 
(Wind in th e net ) a night motoris t is surprised by th e moonligh t because he ha d 
becom e so ušed to th e 'smog an d smoke ' n of Pragu e an d in John' s secon d novel 
(which he wrote togethe r with Ivo Pelant) , "Začáte k letopočtu " (Star t of an age, 
1984), apar t from smog an d smoke we hea r of th e foul exhaus t fumes of lorrie s an d 
th e permanen t stench of Pragu e streets . Pragu e is automaticall y smog-boun d in 
Josef Simon' s "Ať člověk . . " (Let ma n . . . , 1982), Trunecek' s "Blažená alma 
mate r uprostře d týdne " (Th e happ y alma mate r mid week, 1984) an d in Aleš 
Presler' s "Beatles se stejně rozpadli " (Th e Beatles broke up anyway, 1982); in 
Presle r smog is merel y a componen t of th e violence of moder n Czec h society. In 
Pet r Prouza' s "Kráme k s kráskami " (Beaut y booth , 1981) Pragu e smog serveš as 
a physica l additiv e to th e mai n character' s sense of menta l oppression . Industria l 
Moravi a is smog-boun d in Krenek' s "Tomá š a Markéta " an d Zdeně k Zapletal' s 
"Posledn í knížka o dětství " (A last book abou t childhood , 1982) an d Norther n 
Bohemi a in Jiř í Svejda's "Havár ie " (Crash , 1975) an d Gärtnerova' s "Autogenesis". 
Stavinoh a speaks of th e chroni c bronchiti s in youn g childre n caused by smog in 
"Hvězd y na d Syslím údolím" . I n 'Edov a teori e o rybách ' (Písek v zubech , San d in 
your teeth , 1978) Lubomí r Macháče k gives us a science-fictio n accoun t of a possible 
evolutionar y effect of th e pollutio n of all fresh water ; her e a ma n turn s int o a fish. 
In his "Adam a Eva " (Adam an d Eve, 1982), th e presiden t of th e federa l Writers ' 
Association , Ja n Kozák , complain s abou t th e pollutio n of bot h th e Elbe an d th e 
Molda u an d abou t th e way industria l developmen t has ruine d th e Bohemia n 
countryside . (Věry little is said abou t river pollutio n in Czec h literatuře , perhap s 
because it has becom e a touch y internationa l politica l problém. ) Th e battl e between 
Natur e an d th e cemen t an d gravel world produce d by th e 'scientifi c an d techno -
logical revolution ' forms th é them e of several poem s in Simon' s "Český den " 
(A Czec h day, 1979). Probabl y th e nasties t par t of th e world is th e tower-bloc k 
estate . Outsid e literatuř e these estate s still (in 1985) constitut e a great achievemen t 
of socialist building , as is born e ou t by press photograph s an d even pictur e post -
card s for tourists . I n "Bobby" Duškov á tries to get th e best of bot h worlds by 
gently criticizin g thei r hideosity , but simultaneousl y suggesting th e small family 
houses the y Surroun d represen t pett y bourgeoi s inertia : 'No w th e house s vegetate 
in th e shado w of th e monstrou s cubes of th e prefabricate d tower-block s which 
Surroun d them. ' 1 3 Micha l Černí k in his "daleko stín daleko sad" (Fa r th e shade , 
far th e trees, 1979) deseribes his nativ e Čelákovic e as no w hemme d in by ever 
inereasin g circles of tower blocks ('Kd e bydlím') . I n his "Stro m na konc i cesty" 
Frai s attack s th e dehumanizin g visual uniformit y of thi s particula r effluent of 
socialist postindustria l society: 'Ther e was a tim e when every town ha d its own 
beaut y an d individuality , when every town ha d th e gift of becomin g a hom e to 
which it was of unqualifie d importanc e to return . Toda y you are Walking alon g 

Š e r b e r o v á , Alžběta: No c automobilistů . In : Vítr v síti [Wind in the net] . Prague 
1982, 125. 
D u š k o v á , Danielle : Bobby. Mistr světa a já [Bobby. The world champio n and I] . 
Prague 1975, 28. 
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a grim, grey prefabricate d street plante d with seven-year-ol d poplar s and Go d 
knows where you are . I t could be Klatov y or Bydžov, Senic a or Vrútky. Sit down 
in th e grass wherever you like, an d you will find th e same white , grey, black dust . 
Th e white , blue an d green rivers have toda y finally achieved unity ; fashion has 
clad the m all in th e same blotche s of oil. ' 1 4 

Joh n an d Pelan t speak of Pragu e as 'clenche d in the vice of high-ris e estates' 1 5 

an d Zapleta l deseribes flats in such blocks as 'prefa b cages' 1 6. Th e lack of privacy 
caused by th e thi n walls of these prefab cages is eriticize d by Macháče k in his short -
story, "C o bude zítra " ("Písek v zubech") . Tha t aspect of towerbloc k living is best 
represente d by Pára l in "Rados t až do rána " where horde s of embourgeoisés 
workers collectivel y cavor t an d copulat e an d where every Frida y all th e wives 
bath thei r husband s at th e same tim e an d throug h th e walls one hear s a socialist 
solidarit y of squelche s an d sereams. Jiř í Žáče k expresses, mainl y between th e lineš, 
a longin g for th e sexual privacy denie d him by moder n living in th e poem 
"Šanson " ("Mez i řečí", while talking , 1978). Th e mai n characte r of Jan a Červen -
kova's "Semest r života " (A term of life, date d 1981, no t issued unti l 1982) ex-
perience s tha t high-ris e lack of privacy in a small old house ín a small frontie r 
town . The n she finds ther e is no privacy anywher e in th e town . By th e end of th e 
novel th e reade r realises tha t th e town , Vraná , is intende d as a microcos m and tha t 
one of th e theme s of th e novel is th e lack of privacy anywher e in socialist Czecho -
slovakia. 

Th e theme s of consumeris m an d pollutio n are combine d in PáraP s "Válka s 
mnohozvířetem " (War with multi-bestia , 1983). Th e novel' s thesis tha t th e pollu -
tion emitte d from factoríes , exhaus t pipes an d cigarette s constitute s a physica l 
emanatio n of th e anima l tha t has been in ma n ever since creatio n is coherentl y 
argued . Th e organi c materiá l produce d by pollutio n first appear s as a brown 
gundge called 'masi ť which falls on th e industria l world. I t Start s in Los Angeles 
but soon moves to England , the n western Europe , the n Czechoslovakia . When 
mankin d is becomin g good at destroyin g 'masi ť gundge, th e materiá l begins to 
také on th e shape of various animals , an d ma n literall y has to fight a war with 
these 'masi ť monsters . When he wins tha t war, th e materiá l adopt s a new form, 
th e 'multibestia ' of th e title . Thi s looks like a rash of moles ; these moles can live 
on th e skin or inside th e body. Thos e worst affected by wha t come s to be known 
as th e 'brown disease' are those who consum e excessive quantitie s of alcoho l and 
meat , especially fatty or spicy meat , who smoke excessively or who indulge in 
excessive sexual pleasures . Thos e who becom e infecte d lose thei r inhibitions ; tha t 
allows Pára l to exploit his gift for caricature . Th e most Gothi c of these is his 
pictur e of on e of th e last character s to remai n 'brown' , th e sadist Míja. In his 
depictio n of her Pára l ma y be interpretin g or explainin g away th e sadomasochisti c 
element s presen t in his novels since 1964. Míja works in a leather-war e shop an d 

1 4 F r a i s , Josef: Strom na konc i cesty [Tree at the end of the way]. Prague 1985, 215. 
1 3 J o h n , Radek /  P e l a n t , Ivo: Začáte k letopočt u [Star t of an age]. Prague 1984, 55. 
1 0 Z a p l e t a l , Zdeněk : Posledn í knížka o dětství [A last book about childhood] . Brunn 

1982, 130. 
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enjoys lasciviously runnin g her fingers over the goods she sells. We have several 
picture s of her tightenin g leathe r belts roun d men' s throat s an d ridin g abou t nake d 
on nake d men' s backs whippin g the m ferociously . When th e infecte d are at war 
with the uninfected , she sprays an y uninfecte d she sees with burnin g paraffin . 
Th e only brown left with her at th e end of th e novel is th e police informer , Arsen. 
Th e scum of moder n society, th e foulest exponent s of consumeris m and th e foulest 
pollutors , are, then , for Páral , th e sadists an d th e informers . 

H e gives th e consume r Utopi a or dystopi a he deseribes in th e fantas y thriller , 
"Pokušen í A-ZZ " (Th e A-Z Z of temptation , 1982), th e nam e Agala. Tha t is a 
minimall y distorte d anagrammati c echo of Gula g 17 an d all who rebel against th e 
command s of Agala headquarter s are sent to a concentratio n camp . Tha t novel 
was followed by a rathe r feeble work which explicitly deseribes a socialist dysto-
pia, "Rome o & Julia 2300" (also 1982). By th e year 2300 th e whole world has a 
socialist regime. Almost everyone aeeept s th e regime' s dictates , but ther e is still a 
psychiatri e concentratio n cam p in th e desert in Australia for th e od d murdere r 
an d for those driven to despai r by darin g to fall in love with someon e who th e 
centra l marriag e Compute r declare s incompatible . Foo d all over th e world is 
exactly th e same; it is as if Macdonalď s ha d at last achieved world supremacy . 
All these foods have th e prefix 's-' , so tha t one eat s th e same s-kangaro o steak in 
Pragu e as in Sydney. Th e prefix is nevěr explained ; it ma y stan d for 'synthetic' , 
bu t most commonl y in moder n Czec h th e lette r 's', obviously enough , Stand s for 
'socialist' . Ther e is no mor e unemploymen t in th e world , but most peopl e have 
absolutel y futile Jobs, all of the m mor e or less bureaueratic . Ther e is permanen t 
peace in th e world, but psychiatri e nurse s are arme d to th e teeth . Ther e is absolutel y 
no privacy in thi s world . Everyon e is on th e centra l Compute r filé an d everyone 
can call up everyone eise on thei r videophon e wheneve r the y like. Th e result is 
claustrophobia . Th e onl y othe r writer I have com e across who approache s Páral' « 
boldnes s in th e depictio n of a socialist dystopi a is Ladislav Szalai , who also shares 
Paral' s fear of consumerism . In his collectio n of short-stories , "Cesta do bláznov y 
zahrady " (Journe y int o th e madman' s garden , 1984), he demonstrate s himself 
to be a good deal less sophisticate d tha n Páral . In one story, 'Posledn í záběry' , he 
implie s tha t ther e is no chanc e of universa l peace unti l th e whole world is socialist, 
has rid itself of 'archai c social Systems' 18. Th e story, " H r a " 1 0 , however , deseribes 

Pára l playfully puts the reader off the scent by having the name s of all Agala bosses 
end in -ag and of all ordinar y Agalans begin with Ag-. 
S z a l a i , Ladislav: Cesta do bláznovy zahrad y [Journe y into the madman' s garden] . 
Prague 1984, 178. 
The idea of game or playing is a major motif of 'normalize ď Czech literatuře . As 
far as I know the beginnin g of the motif as a consciou s idea is to be roun d in Duskova' s 
inventive but ill-resolved thriller : Hr a na lásku [Playin g at love]. Prague 1972. — 
I have the beginnin g of an interpretatio n of the motif in 'Adolescence , Ideology 
and Society: The Young Her o in Contemporar y Czech Fiction' , lan Wallace (Ed.) : 
The Adolescent Hero , 'GD R Monitor' . Special Series No . 3, Dunde e 1984. — When 
I was writtin g tha t article I did not  know Dušková . Vladimír K1 e v i s deseribes 
a game of death which turn s sour in his: Abiturient i [The matri c class] (Pragu e 
1975) — and he deseribes the same bottle-spinnin g game as Páral , Pet r Hájek and 
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somethin g of what a socialist world might look like. Th e game depicte d is a tele-
vision game which reflects th e final stage of th e mass media' s invasion of privacy. 
Six peopl e who have been condemne d to deat h by the universa l socialist regime 
are given a flick-knife an d a loade d six-shoote r and , in fron t of the television 
camera , the y have to tr y to kill each other . Th e narrato r is a condemne d man who 
has dare d criticiz e th e statě : 'I no longer kno w exactly what annoye d me so much 
tha t I wrote tha t sarcastic essay abou t society. About th e society everyone was so 
prou d of! A society which had , apparently , brough t happines s an d contentmen t to 
everyone ! Everyon e ha d whateve r the y wanted ; [.. .] everyone was bored stiff 
[... ] I did no t believe my ears when I learn t what I was accused of. Th e defenc e 
counse l allocate d to me just sat ther e cowed an d cringing ; he did no t even try to 
defend me ; th e bench deliberatel y ignore d all my protest s an d at th e end of th e day 
I was condemne d to deat h for espionag e on behal f of an alien power , high treaso n 
and sedition. ' 2 0 

Th e bogeyman of Czec h 1970s an d 1980s Czech literatuř e is th e membe r of the 
so-calle d new class, th e technocra t or senior bureaucra t or person involved in 
foreign trade . Establishment , non-Establishmen t an d anti-Establishmen t writers 
Publishin g in Czechoslovaki a are unite d in thei r hatre d of thi s type. Thi s hatre d 
all to o frequentl y appear s hypocritical . Th e type comprise s th e men and women 
who have achieved or are in th e proces s of achievin g those materialis t goals th e 
systém has impose d on Citizen s by th e introductio n of th e chain of hardcurrenc y 
shops, Tuzex , an d by hyperbolica l black propaganda . Th e systém has encourage d 
a Situatio n whereby manageria l or intellectua l achievemen t is judged by th e in-
dividual' s ability to amass Western goods. Th e new class, th e class of socialist 
nouveaux,  has becom e an aristocracy , for whom th e law of th e land is as applicabl e 
as it was for lande d abbot s at th e beginnin g of th e Churc h Refor m movemen t in 
14th-centur y Bohemia . Nevertheless , just as th e voices for Churc h Refor m cam e 
from peopl e like Joh n Hus , who ha d avowedly taken holý Order s for th e saké of 
materiá l gain, so writer s in th e 1970s an d 1980s, who ha d becom e writer s ou t of 
littérateur narcissism or for th e saké of materiá l gain, criticiz e th e class the y aspire 
or ha d onc e aspired to . Again I have to star t with Páral , an d with his grotesqu e 
caricatur e of th e new-clas s ma n in "Profesionáln í žena" , Zik i Holý . Zik i is a 
millionair e technocra t who buys th e instrument s for his sadomasochisti c pursuit s 
in Woolworth' s in Oxford Stree t an d who is able, when thing s are gettin g hot , to 
get a freeby business air-ticke t to allow him to emigrate . Poo r old Leos's wife, 
Ivanka , in "Generáln í zázrak " epitomize s thi s ne w class; she is a money-grubbe r 
scrubber . In th e West most peopl e will kno w this class from th e 'dissiden ť Václav 
Havel' s "Vernisáž" (Privat e view). Th e Establishmen t Bohumi l Nohej l deseribes 

Hlink a in both : Toulavý čas [Wande r time] (Pra g 1974) and Alexandra (Pragu e 1979). 
In her "Bobby" D u š k o v á sees chess as a game of manipulatio n and clownery; her 
hero , however, grows out  of it. Ludvík N e m e c ' s : Hr a na slepo [Playin g blind] . 
Brunn 1982, remain s by far the most importan t work on games and playing, and on 
chess. I t could have been written partl y as a response to Dušková' s much-praise d 
"Bobby". 
S z a 1 a i : Cesta 71 f. In this story the influenc e of Orwell is evident . 



R. B. Pynsent, Social Criticism in Czech Literatuře 9 

th e creatio n of thi s class in th e short-story , 'Kamará d Maxim ' ("Adieu, mládí!", 
Goodby e to youth , 1977), where th e eponymou s her o does no t have childre n with 
his fashion-consciou s wife, because the y have to get all thei r luxuries first. In th e 
poem , 'milostná?' , Šimon , a ma n well on th e way to new-clas s privileges, expresses 
th e ordinar y Czech' s fear of th e new class an d his own fear of becomin g a membe r 
of th e new class, of havin g 'stra w stuffed in his guts ' 2 l . Th e thuggish , materialis t 
Part y or governmen t official in Presler' s "Beatles se stejně rozpadli " quickly sugars 
off from his father-in-law' s crematio n in his Tatr a 613 limousine , because attendin g 
a funera l is non-productive . Th e new class does no t consist onl y in Part y member s 
— tha t is state d explicitly in Krenek' s "Tomá š a Markéta" . I n tha t novel we 
receive instructio n on th e etiquett e of new-clas s life: 'Tr y no t to be to o concrete ; 
as far as possible give your opinio n on generá l truth s with phrase s like «we 
ough t to concentrat e mor e on efficiency an d quality»; you can' t go wron g with 
phrase s like tha t f . . . ] Nevě r overestimat e your own position ; tr y instea d to assess 
ho w muc h clou t th e ma n you are talkin g to has ; be carefu l ho w you choose your 
friends . If you want to get anywher e in life, being friend s with someon e of no 
importanc e is a waste of time . Be toleran t toward s th e opinion s of others , but nevěr 
to th e extent , where th e others ' opinion s migh t constitut e a threa t to your own 
well-being . If you should ever sense tha t migh t be th e čase, use all th e mean s at 
your disposal to shut th e othe r ma n up . [... ] Nevě r show a bad mood . Always try 
to be a thoroughl y sociable chap . As long as you'r e sure whoever you are with will 
understand , telí a joke or two. D o everythin g you can to discover th e weaknesses 
of your superior s an d inferiors . [... ] Doub t everythin g [... ] an d everybody.' 2 2 

I n Hlinka' s " U ž nen í návratu " Lucie' s father , Rober t (Rober t is traditionall y a 
villain's nam e in Czec h literatuře) , as a typica l new-clas s man , blame s his own f ailings 
on th e celerit y of moder n living. I n Lucie' s own view Rober t has been corrupte d 
by th e mone y he earns , by th e positio n he holds , by th e method s he has necessaril y 
ha d to emplo y to retai n tha t position , an d by th e perks of his position : women an d 
drink . In th e title story of Klevis's "Abiturienti " (Th e matri c class) th e new-clas s 
man , Loužil , ha d beate n up th e proletaria n narrato r in Februar y 1948 (i. e. when 
th e Communis t putsc h ha d take n place in Czechoslovakia) , bu t as an arch Oppor -
tunist , has a great man y public function s in th e 1970s. Louži l is a conceite d lum p 
of slime, who even claims 2 2 % noble blood . Iva Hercikova' s " Ja k namalova t 
ptáčka " (Ho w to pain t a bird , 1984; in fact, 1985) supplies on e of th e crassest an d 
most detaile d description s of th e new-clas s mentalit y in th e pictur e of her heroine , 
Petra's , Mercedes-drivin g father . H e can drin k an d drive wheneve r he likes, because 
he is a nob . H e haul s Petr a to Pragu e to live with him an d his ne w wife, because he 
ha d bribed his new wife no t to work by offering her Petr a to look after . When 
he is offered a Job in Sweden , Petr a become s an encumbranc e an d so is to be shippe d 
off back t o her mother . Hi s daughte r is a thing , no t a huma n being. Th e mai n 
guidelin e of his life is nevěr to do anythin g in a straightforwar d manner . On e nevěr 

u Š i m o n , Josef: "Ať člověk . . . " Melancholick á kytara ["Let man . . . " A melanchol y 
guitar] . Prague 1982, 30. 

'- K ř e n e k : Tomá š 342 f. 
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fills in forms. On e nevěr asks those in authorit y for anything . On e can achieve 
everythin g throug h friends an d bribery. When peopl e visit the y are treate d in 
accordanc e with thei r usefulness: 'H e kept Rem y Marti n for onl y his most im-
portan t visitors. [... ] Ordinar y visitors got th e ordinar y Frenc h Grandial ; connois -
seurs on whom little depende d got twenty-year-ol d Armenia n brand y an d those 
who were no t connoisseurs , bu t on whom somethin g depended , got Martel l or 
Courvoisier.' S0 

As a new-clas s ma n he is, naturally , also an adulterer . Anothe r exampl e of 
thi s type is th e modernisatio n ma d doctor , Krejčí , in Ot a Dub' s equally rubbish y 
"Profesoři " (Professor s of medicine , 1980). H e achieves modernisatio n by shady 
deals with Czec h entrepreneurs , but mainl y with well-cologned , natty , oily, fast-
workin g Westerners , who offer all sorts of bribes. H e leaves his wife, of course — 
an d anyway he ha d marrie d her in th e first place because she was th e daughte r of 
a rieh dentist . Th e docto r quasi brother-in-la w of th e her o in Presler' s "Beatles se 
stejně rozpadli " with his flashy Chrysler 2 4 is a similar type to Krejčí . Th e rieh, 
well-connecte d youn g doctor , Tomáš , in ZapletaP s "Posledn í knížka o dětství " 
is an incipien t Krejčí . Th e descriptio n of his friends ' reaction s on comin g to visit 
him just after his wife, Zuzana , has given birth constitute s apt , if over-obvious , 
satiře on new-clas s materialism : 'The y praised Zuzana' s baby and , while so doing , 
th e women were thinkin g what a fabulously furnishe d bedroo m the y ha d an d wha t 
wonderfu l Tuze x clothe s Zuzan a an d her baby had , an d th e men were gazing at 
Zuzan a and , as far as the y ha d an y imaginatio n at all, were imaginin g her 
withou t th e clothe s thei r wives so much admired.' 2 5 

In Svejda's "Havárie " member s of th e new-clas s are necessaril y crooks , and I 
suppose tha t to th e outsid e world th e gangster leader , Grizzly , in Dusek' s "Lovec 
štěstí" with his countr y house and swimmin g poo l would look like a membe r of th e 
new class. Th e drop-ou t studen t of psychology, Robert , in Duskova' s " H r a na 
lásku" (Playin g at love, rev. ed. 1982), with his interes t in th e oceult , his yacht , 
his Do n Jua n comple x an d his illicit second-han d car business is a new-clas s lad of 
new-clas s parentage . In "Bobby" one of th e mai n character' s sayings abou t his 
materialis t brothe r is, 'N o tru e sex withou t Tuzex' 2 6 . Alice in Frais' s "Den , kdy 
slunečnic e hořely " is a female equivalen t of Duskova' s Robert ; she is promiscuous , 
lives in high-tec h luxury, is callou s an d beautiful . Th e second language of th e youn g 
new-clas s Czech s in English an d thei r hi-f i apparatu s constantl y belches out English 
an d America n pop music . In ZapletaP s "Posledn í knížka o dětství " we have a 
convincin g pictur e of th e new-clas s Tomá š as a teenager : T i l nevěr be a snob like 
my parents , he said to himself, pu t on jeans, havin g first scrubbed the m down well 
with a scrubbin g brush , rejected parenta l help an d Company , but , at th e same tim e 
accepte d th e latest English record s his fathe r manage d to get hold of for him , a 

23 H e r c í k o v á , Iva: Jak namalova t ptáčka [Ho w to pain t a bird] . Prague 1984 [i. e. 
1985], 101. 

2 4 At least in literatuř e Chryslers seem to mark the corrup t wheeler-deale r in Czech so-
ciety. 

2 5 Z a p l e t a l : Posledn í knížka 128. 
2 0 D u š k o v á : Bobby 159. 
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new gramophone , a tape-recorder , a motorbik e which he smashed up th e secon d 
tim e he rod e it . [... ] At schoo l an d at discos he chose th e pretties t girls an d he 
constantl y insulte d his friends , all of whom were nonentitie s anyway.' 2 T 

Th e adul t Tomá š like th e fathe r in Duskova' s "Bobby" drives his car with th e 
go-gette r aggression consonan t with new-classness . I n John' s "Džínov ý svět" we 
have a characte r who is tha t bit seedier a version of th e Tomá š type, th e preenin g 
trend y would-b e Kafka , Majkl (sic), who can lead his pseud existence because his 
fathe r works in Kuwai t an d so he does a successful trad e in Tuze x vouchers . 
Paralle l to him th e big-wig's son, Blecha , a buddin g criminal , whom all th e girls 
go for, because he has so muc h Western money . Hi s mothe r always has D M 2 000 
hidde n unde r th e carpet . I n Kocova' s "Tychonov a hvězda " (Tycho' s stár) we have 
a female equivalen t of John' s Blecha , th e diplomať s daughter , Lízá, who works 
as a waitress in th e Alcron Hotel , an d wears only Tuze x clothes . He r characte r is 
shown no t onl y in her belief tha t mone y can buy everythin g but also in th e way 
she gets a ginger tom-ca t drunk . When she attempt s an exhibitionis t suicide her 
fathe r is in th e proces s of divorcin g his secon d wife. On e of th e new-clas s peopl e 
in Paral' s "Generáln í zázrak " is Táňa , who has a white Mercedes , a husban d who 
is always away on business trips , a greenhous e with palm s an d lime-trees , an d 
plent y of tim e for lovers. A new elitist type within th e new class is pointe d out 
by Kozá k in "Adam a Eva": th e freelanc e office cleaner . Beautifu l youn g blonde s 
buzz abou t on moped s cleanin g whole series of offices outsid e office-hour s an d earn 
enoug h mone y to spend thre e month s a year no t working. Kozak' s particula r 
example , Marcela , has a predictabl e penchan t for olde r men with snazzy Western 
cars. I n th e same novel Kozá k depict s a typica l sleezy, wheeling-dealin g membe r 
of th e Czec h manageria l class. In Hlinka' s "U ž nen í návratu " we see ho w th e 
manager s of th e so-calle d classless society despise th e ordinar y manuá l workers. 
Finall y Křene k gives us two satirica l snap-shot s of th e Czec h manageria l class on 
business trips . When an enginee r come s back from a tri p on which he ha d been 
mean t to inspec t a malfunctio n in some piece of machinery , he declares : 'No , I 
couldn' t do anythin g abou t it, but on th e othe r han d I manage d to run down 
some Jägerwurst.'28 Th e othe r exampl e concern s a trip to Paris : Tf they' d at least 
brough t back some catalogues ! All the y did was rush abou t shops lookin g for scent ; 
on e of the m was even caugh t shopliftin g in a departmen t store . A typica l special ist 
tri p a la tchěqueV 2 9 

I I 

Protektion30 is very much par t of th e new-clas s scene . Protektion has been satiri -
zed in Czec h literatuř e at least since th e 1890s; all bu t a few educate d Czechs , 

2 ? Z a p l e t a l : Posledn í knížka 27. 
2 8 K ř e n e k : Tomá š 260. 
2 0 K ř e n e k : Tomá š 141. 
8 0 My colleague, László Peter , translate s the term as 'the patronag e systém' when he is 

speaking about the Habsbur g Monarchy . Protektion (Cz : protekce, Hung : protekció) 
Covers string-pulling , nepotism , the old school tie, the back dooř , jobs for the boys and 
somethin g very like old-fashione d patronage . 
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however , conside r it to be very much par t of th e socialist systém. Therefore , for 
thi s essay, I must conside r it thus . Th e new-clas s boss of the furnitur e warehous e 
in which Frais' s satirica l "Narozenin y světa" (Birthda y of th e world, 1981) is set 
gets his job throug h nepotism . A typica l telephon e conversatio n of thi s boss is 
reporte d thu s by one of th e workers: 'I f you get me th e paving stone s th e fellow 
who's repairin g my car needs , I'l l get the leathe r arm-chair s your dentis t needs.' 3 1 

In "Pokušen í A - Z Z " Pára l satirizes new-clas s Protektion in th e scenes leadin g 
up to th e frowsy Juna' s being voted queen of th e ball. When Zuzan a (Zapletal , 
"Posledn í knížka o dětství") expresses the extraordinar y non-new-clas s desire to 
have a Christma s tree , th e new-clas s Tomá š canno t imagin e just going ou t to buy 
one : 'To m told his fathe r an d his fathe r told a friend who told anothe r friend , an d 
so th e whole family were able to com e togethe r roun d a perfectl y shaped little 
fir-tre e an d open thei r presents.' 3 2 When th e clumsily Establishmen t Duškov á 
speaks abou t Protektion, she condemn s it as an 'abuse which affects all societies' 33. 
Stuchl ý in his "Měsíc jde nahoru " (Moo n on th e up , 1980) plugs th e centra l them e 
of Establishmen t writin g abou t youth ; th e youn g must find thei r own path , no t 
rely on Protektion. Th e main character , Ctibor' s mother , whose repellenc y is 
deseribed with great stylistic gaucherie , is a great one for Protektion: 'M y mother , 
even thoug h she was far from fond of Aunt Bláža, was always charmin g to her , 
indee d sometime s servile. M y aunť s husban d was some sort of bigwig in local 
government , an d my mothe r was always terribl y intereste d in who is what , who 
has such an d such a position , such an d such connexions , who is in some way 
influential . She was positively obsessed with such values.' 3 4 

In his "Hlubok o nakoře " (Dee p up , 1982) Josef Soucho p uses th e term 'moor ' 
to appl y to new-clas s wheeler-dealer s an d Protektion-seekers in generál . Hi s 
description s of such moor s have considerabl e bite for th e contemporar y Czech 
reader : ' Iť s quit e possible, th e moo r with whom you'r e sittin g had been cold-
shoulderin g you for a füll year, but no w tha t you've publishe d a distich in th e 
local páper , he is jolly, indee d even kind , when you'r e talking. ' A page late r he 
deseribes th e moor s with defter sarcasm : '«My friends , I'l l give you good example s 
of what vulgär materialis m is», he [th e moor ] says an d elegantl y takés off his 
trouser s an d turn s to his audienc e with puckerin g underpants . Even th e ladies, who 
would, if th e speaker had no t been a moor , have turne d away in disgust, clap 
thei r áppreciation . Th e invincible , uncatchable , immaculabl e moo r straighten s up , 
overpensively hitche s up his trousers , gives a cough and , instea d of apologizing , 
begins to sing with horrifyingl y sincere glee.' 3 5 

Moor s will also ignore one , if the y are in mor e importan t Company . In Ráž' s 
"Vrabčí hnízdo " (Sparrows ' nést ) we see ho w flats apportione d to a certai n firm 
are given to those in favour rathe r tha n to thos e in need . In Svejda's "Havár ie " 

F r a i s , Josef: Narozenin y světa [Birthda y of the world] . Prague 1981, 214. 
Z a p l e t a l : Posledn í knížka 93. 
D u š k o v á , Danielle : Hr a na lásku [Playin g at love]. Second revised and update d 
edition . Prague 1982, 75. 
S t u c h l ý , Vít: Měsíc jde nahor u [Moo n on the up] . Prague 1980, 9. 
S o u c h o p , Josef: Hlubok o nahoř e [Dee p up] . Briinn 1982, 63, 64. 
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we hea r ho w icehocke y players automaticall y get flats, just as in Duškov á we 
hea r ho w 'anyon e who can run th e hundre d metre s in 11.5 second s has th e auto -
mati c right to a flať. 3 9 Th e onl y reason a certai n play is being performe d in th e 
fictiona l Brono v of Frais' s "Stro m na konc i cesty" is tha t its autho r is th e son of 
th e director-manager' s butcher . Ráž' s "Vrabčí hnízdo " constitute s a 'psychological ' 
picaresqu e novel which takés th e reade r throug h th e maze s of Protektion an d 
corruptio n in th e worlds of Publishing , rádio , television an d film. Th e mai n charac -
ter , Vrtílek (i. e. squirmer) , gets a rocke t from his boss because he ha d let throug h 
a third-rat e nove l by an author , who is no longer important , since he ha d no w 
separate d from his influentia l wife. (Actuall y th e novel ha d been writte n by tha t 
wife.) At one poin t Vrtilek's daughte r come s to him to ask whethe r she should 
appea r nud ě in a film. H e hate s th e idea, but teils her tha t she can , of course , 
appea r nudě , for tha t is th e fashion of th e times . H e teils he r tha t because he 
need s th e Protektion of her director . Protektion leads to prostitution . Th e fact 
tha t th e Opportunis t runt , Vrtílek, a ma n who does no t have a single idea of his 
own, end s up th e boss of a Publishin g house , constitute s th e most damnin g social 
criticism in thi s novel . One' s whole life can be determine d by one' s parents ' use 
of Protektion. I n John' s "Džínov ý svět" we hea r ho w th e dullest of childre n get 
grammar-schoo l places as a result of parenta l string-pulling . I n Stuchl ý we learn 
tha t membershi p of th e Komsomo l (SSM ) is ušed by childre n mainl y to help the m 
to get to universit y or to be allowed to go on holida y to Jugoslavia 3 7. Th e way 
Protektion is accepte d as a social Institutio n can lead to th e recognitio n of crook s 
as socially useful huma n beings. Th e fixer has becom e an essentia l ingredien t of 
socialist society. Soucho p deseribes th e archetypa l fixer as follows: 'H e has a 
smoot h complexio n an d an O. T . beard . Hi s hand s kno w exactly when the y can 
encuddl e a girl's Shoulde r or a woman' s waist. Th e ton e of his voice is cleverly 
set at a pitch which suggests profundit y or friendshi p or fatherlines s an d he knows 
just ho w to say, «Pd do anythin g in th e world for you» or «Tha t can be organi -
zed», an d those words soun d so plausible an d his eyes look so sincere tha t everyone 
believes him. ' 3 8 

Just such a fellow is Kadle c in Joh n an d Pelanť s "Začáte k letopočtu" . On 
th e face of it he works in foreign trade , but , in fact, he is a ma n who spend s 
his life wangling thing s for people ; he knows everyone wort h knowin g in th e 
black econom y and , actually , he is rathe r a decen t chap . I n his "Kráme k s 
kráskami " Prouz a has his Víťa Turek . Officially employe d at th e Barrando v 
film studios , all he actuall y does is fix thing s for useful people : 'Th e dozen s of 
referenc e card s in Víťa Turek' s brain mad e it possible for him to live a comfortable , 
almos t work-free , life. H e was forty-three , but looked much younger . H e was so 
exceptionall y successful as a leech on othe r people' s inexperience , weakness or 
need.' 3 9 

3 8 D u š k o v á : Hr a na lásku 73. 
3 7 S t u c h l ý : Měsíc 41. 
3!! S o u c h o p : Hlubok o nahoř e 68. 
3 9 P r o u z a , Petr : Kráme k s kráskami [Beauty booth] . Prague 1981, 174. 
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I t is often difficult to distinguish between Protektion an d corruption . I use th e 
word corruptio n advisedly, since tha t is th e word th e Czech s use. Corruptio n ma y 
consist in pett y bribery, such as in th e Prouz a novel , when th e mai n characte r has 
to bribe th e assistant in a while-u-wai t cobbler' s because , otherwise , he would 
no t have ha d a shoe repaire d while he waited . I do no t kno w whethe r it is Protek-
tion or corruptio n to enjoy th e luxury of a privat e ward, if on e knows on e of th e 
doctor s (cf. Svejda's "Okn a bez mříží" , Windows withou t bars, 1983). If one gocs 
by literatuř e Czech s are just as muc h or mor e on th e mak e tha n Brits. On e think s 
of th e wangling lorry-drive r in Bartunek' s "Milió n bláznivých chutí " an d th e 
wangling brickworks employe e in Svejda's "Požár y a spáleniště " (Fire s an d fire-
sites, 1979). Th e main aim of Frais' s "Narozenin y světa" is to show th e corruptio n 
(or : initia l stages of Protektion) in th e furnitur e business. When a load come s from 
Vienna , th e 'deput y directo r chooses four suites for himself, an d th e floor-manage r 
two. The n alon g run s th e shop-manager , who seems to have a sixth sense for 
Western deliveries, an d chooses five suites for himself.' 40 Often no t a single suitě 
gets int o th e shops. Any employe e who reserves a suitě for himsel f can earn a 
Kčs 500 'commission' . Kčs 50, th e employee s are told , is a bribe. Kčs 500 is a 
donation . Aroun d Christma s the y arrang e to seil all th e damage d furnitur e the y 
have in th e warehouse , an d thu s the y fulfil thei r norm . Plumber s an d fitter s are 
automaticall y corrup t accordin g to Ráž , an d roofer s an d briekies accordin g to 
Stavinoha . Th e greatest evidenc e of corruptio n seems to be foun d in th e caterin g 
business. Volráb in Paral' s "Profesionáln í žena " constitute s a caricatur e of the 
swindling restaurateu r or hoteliér . Th e rieh night-clu b head-waite r in Svejda's 
"Havárie " is also almos t a caricatur e of a villain. We hea r tha t head-waiter s are 
nearl y always fundamentall y dishones t in Kocova' s "Tychonov a hvězda" , an d 
we have a slithery, on-the-mak e head-waite r in Presler' s "Beatles se stejně 
rozpadli" . In Dusek' s "Lovec štěstí" we learn one can freely mug waiters for th e 
saké of illegally obtaine d Western currency ; th e victims can nevěr repor t it. I n 
tha t same novel we hea r of a waiter who is so good at swindling his customer s tha t 
he has earne d enoug h to buy a house and a luxury car an d can regularly také 
holiday s by th e sea. I n Vladimír Přibský' s "Podezřel ý je Kamil " (Kami l is suspect , 
1975) th e rieh hote l receptionist , Kopecký , has a white Chrysle r an d a Ph . D . H e 
has abandone d intellectua l life for th e saké of shekels. Tha t seems here to be an 
ill-conceive d attemp t at explainin g why so man y intellectual s were workin g in 
hotei s etc. , after 1969. In Klevis's "Toulavý čas" (Wande r time ) an d Frais' s 
"Narozenin y světa" we have beer stallholder s who give shor t measure . I n "Toma s 
a Markéta " Křene k speaks of th e vinegrowers an d vintner s who grow rieh by 
doctorin g or mixing wines. Butcher s are said to be naturall y on th e fiddle in 
Presle r an d Rá ž an d in "Alexandra " (1979) Klevis eriticize s th e cold-mea t supply 
Situatio n where anythin g mor e interestin g tha n cheap , dry šalami is sold onl y to 
Pragu e shops or unde r th e counter . I n tha t same novel we hea r abou t th e tricks of 
check-ou t girls in supermarkets ; usually the y eithe r add th e odd Kčs 5 'by mistake ' 
or double-charg e an item . Accordin g to Presle r greengrocer s are as corrup t as 

F r a i s : Narozenin y světa 71. 



R. B. Pynsent, Social Criticism in Czech Literatuře 15 

butchers . In Frais' s "Den , kdy slunečnic e hořely" the fat greengrocer , Kovář, 
shows rare talen t in adjusting his scales, but still manages to be promote d to boss 
of a new fruit-and-vegetabl e supermarke t — and thus to begin to adop t the cold-
ness of an incipientl y new-class man . In Vojtěch Steklac' s "Jak se vraždí Zlat ý 
slavík" (Ho w to kill Golde n Nightingale , 1977) we are told it takés a prett y well-
placed Prager seven years to get a fiat, and so it is not surprising tha t a private-
enterpris e lodging-hous e syndicate is create d in Prague . We meet the queen of 
tha t syndicate in John and Pelanť s "Začáte k letopočtu" . She lives in the Hamp -
stead of Prague , Dejvice, and has a beautifu l swimming pool. The syndicate works 
by finding out about all flats in Prague officially owned by pensioner s or the dying. 
They get hold of these flats by various mean s and then flog them at inflated prices. 
Stavinoh a point s out , anyway, tha t the estimate d value placed on a fiat or a house 
by the local Part y committee , i. e. the official price of living quarters , bears no 
relation whatsoever to the actua l price. Fro m John and Pelanť s novel we see tha t 
rent for decen t Prague flats is often charged half in ordinar y crowns, half in Tuzex 
vouchers . Because the corruptio n ingenerat e in the university systém is too close 
to writers' own patch , it is rarely mentioned . Šerberová, however, does allude to it 
in "Vítr v síti", as does Truneče k in "Blažená alma mate r uprostře d týdne" . 

Wiťhin the bourgeois socialist set of values common-or-garde n corruptio n is a 
lesser crime than vandalism. Šerberová also mention s vandalized telephone-boxe s 
and Presler' s hero is pleasantl y surprised when he actuall y finds a telephone-bo x 
which has not been vandalized (in the Letn á area of Prague) . As far as I know, the 
only novel to have been published which concentrate s on big-tim e gangsterdom in 
today' s Prague is Dusek' s "Lovec štěstí". The only optimisti c elemen t in tha t novel 
consists in the fact tha t the knuckle-dustin g pederasti c psychopath , Malambo , is, in 
the end, killed. Ondys's messy, melodramati c "Právě narozen é blues" (New-bor n 
blues, 1984) fails to convinc e us tha t organized crime flourishes in Czechoslovaki a 
supporte d by West Germa n lorry-drivers . I t is no longer denied tha t violent crime 
against individual s exists in socialist Czechoslovakia . Affluence in a socialist society 
has the same repercussion s as it does in so-calle d capitalis t society. We have a 
thoroughl y Western mugging in Frais' s "Strom na konc i cesty", a thoroughl y 
Western bruta l murde r in Ondys's "Právě narozen é blues" and a thoroughl y 
Western corpse-robbin g in Duskova' s "Hr a na lásku". In tha t authoress' s "Bobby" 
we hear of muggings for Kčs 8 in Prague — sounds just like muggings for a couple 
of bob in Tunbridg e Wells. We have the weak and shady, wheeling-dealin g 
coward of a Lumpenbourgeois, Moly, in Dusek' s "Lovec štěstí" and in Kocova' s 
"Tychonov a hvězda" we have the con-trickste r who feigns the wärmest friendship 
to sick old women so tha t he can pinch and flog thei r valuables before any heir can 
turn up. The most commo n type of crimina l in 1970s and 1980s Czech literatuř e is, 
however, the woman who sells her wares and tears for Western mone y or Tuzex 
vouchers . Again, as far as I know, "Lovec štěstí" is the first novel to establish the 
existence of Tuzex call-girls in Prague , and of thei r pimps. Ordinar y Tuzex-girl s 
are hirable for orgies in Prouza' s "Kráme k s kráskami " and they han g aroun d 
bars in Svejda's "Havárie" , Dusek' s "Tuláci " (Tramps , 1978; set in the Fifties) 
and "Dn y pro kočku", Ondys's "Právě narozen é blues" and Přibský's "Po-
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dezřel ý je Kamil" . I n Joh n an d Pelanť s "Začáte k letopočtu " th e heroin e 
is picked u p by a ma n in a Chrysle r who tries t o persuad e he r t o be-
com e a Tuze x girl, so tha t she can have a decen t fiat. In Presler' s nove l th e 
mai n characte r is unsuccessfull y solicited by a Tuze x girl in a Pragu e night-club . 
Soon after his gruff rejectio n a thu g approache s him , declarin g himsel f th e prosti -
tute' s brother , an d demand s Kčs 1000 compensatio n for slander . H e refuses to 
pay an d when he leaves th e club th e 'brother ' attack s him , would have killed him , 
if he had no t been rescued by th e Arab with whom his girlfriend had gone to th e 
club. Křene k depict s elderly whore s hookin g Arabs in "Tomá š a Markéta" 4 1 . We 
have awfully pleasan t non-Tuze x prostitute s in Duskova' s "Bobby" an d Stavi-
noha' s "Hvězd y na d Syslím údolím" . Both Joh n an d Pelan t an d Křene k describe 
hard-currenc y black-marketeers . Since I am dealin g with a socialist statě , I have 
to remembe r criminalit y is a broade r concep t tha n it is in th e Western world . N o 
one will emplo y th e her o of Prouza' s "Kráme k s kráskami" , because he has been 
involved with a crooke d recen t emigré th e StB (Czechoslova k equivalen t of th e 
KGB ) is intereste d in. Similarl y Tomas' s father-in-la w will no t allow Tomá š to 
invite his boss to his wedding , since his boss's son ha d emigrate d to Switzerlan d 
an d taken industria l secrets with him . Th e sins of th e child are visited on th e 
father . In Zapletal' s "Posledn í knížk a o dětství " Han a canno t go to university , 
because her fathe r had been eithe r a Dubčekit e or an embezzler . Tha t is never mad e 
clear . Any way, she suddenl y begins to get worse mark s at school tha n she deserves. 
Th e sins of th e fathe r are visited on th e child . 

II I 

Writer s who began in th e 1970s an d 1980s an d who were born between the 
mid 1940s and th e early 1960s, were, at least to some extent , educate d in a systém 
which claime d retribution . The y coul d no longer write in th e Salingeresqu e senti -
mentalizin g style introduce d by th e well-intentione d trashis t Josef Škvorecký at 
th e end of th e 1950s, althoug h such as Navráti l or Jiř í Mede k begán somewha t in 
th e sentimentalizin g manner . Duše k introduce d th e new, callou s style for th e new, 
callou s generatio n — th e tough-ki d style. Thi s style expressed th e dísaffection of 
youth . Duše k himsel f rendere d th e style somewha t mor e literar y in "Lovec štěstí". 
Precisel y tha t style can be compare d with Ludvík Nemec' s in "nejhlasitější srdce 
ve městě " (Loudes t hear t in town , 1978) or Presler' s "Beatles se'stejně rozpadli" . 
Bartunek' s style in "Milió n bláznivých chutí " ineffectively combine s pseudo-Duše k 
with allusion s to Gree k mythology . Stuchly's , even less effectively, combine s th e 
tough-ki d style with th e folksy an d th e highly literary . Ondy s combine s tough-ki d 
style with 1880s Czec h literar y style an d 1930s Trivialliteratur style. Whateve r th e 

4 1 Czech racism is generally avoided in literatuře . In Krenek' s novel we see an American 
negress immediatel y adore d by all the Moravia n villagers. Tha t is unconvincingl y re-
lated. In S t a v i n o h a ' s "Hvězdy nad Syslím údolím " the descriptio n of the local 
female doctor's  affair with a medica l studen t from Sierra Leone evinces at once the 
author' s racial prejudice and his desire to regurgitat e olde-world e Cold War propa -
ganda against the British Empire . 
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variety or scragginess of the style, it does exhibit a questionin g of social norms . 
In Presle r it is clear tha t thi s tough-ki d style constitute s th e expression of a sense 
of honou r which these disaffected youn g peopl e do no t see in th e society aroun d 
them , eithe r in th e worker s or th e bourgeois . Th e apparen t violence of th e language , 
particularl y in similes, masks a sensitivity which rejects th e physical , menta l an d 
economi c violence the y see all aroun d them . Th e jokey female tough-ki d style used 
by Červenkov á in "Semest r života " expresses th e same thing ; unfortunatel y Čer -
venkova' s style does no t quit e com e off (howeve r muc h less jarrin g it is tha n 
Stuchly' s or Ondys's) , but tha t does no t mak e her devastatingl y pessimistic assess-
men t of Czec h society lose an y of its clarity , thoug h it migh t diminis h its impact . 
Th e world of these youn g people' s parent s represent s authorit y an d untruth f ulness. 
Joh n is explicit on thi s in his "Džínov ý svět", but he does suggest tha t parent s an d 
teacher s sometime s lie to deceive, but sometime s ou t of th e ignoranc e of those who 
do no t care . Bartunek' s "Milió n bláznivých chutí " is an unconvincin g pictur e of 
rebelliou s youth ; ther e is no t even a decen t generatio n gap, bu t th e autho r does 
statě , however banally , th e desires to be feit in most of these novels of disaffected 
or disillusione d youth ; th e narrato r is speakin g of himsel f an d his friend , Josifek: 
'we're two lost childre n of th e jeans generation , who'r e makin g thei r way throug h 
thi s over-rationa l world an d who couldn' t care less, whethe r the y are actin g 
rashly or not . ' 4 2 Then , of himsel f only : T belon g to th e world of jeans an d guitar s 
an d protest s an d parodie s of everythin g tha t smells fetid, stinks of frowsty, 
immobil e rules.' 4 S Still, as in most such novels, in th e end th e yout h is assimilate d 
in socialist society. Often these youn g peopl e commi t crime s onl y because the y are 
frustrate d by th e hypocris y of th e society aroun d them , like Viky in Duskova' s 
" H r a na lásku" or th e yobbish foursom e of Klevis's "Toulavý čas". I n "Bobby" 
Duškov á suggests tha t Czec h yout h has becom e so disaffected because of th e tur -
pitud e of th e Dubčekites . She also shows ho w good Communis t schoolmaster s can 
eure yout h of its disaffection . In "Vítr v síti" Šerberová first gives th e parents ' 
generation' s assessment of present-da y youth : 'They'v e got everythin g an d aren' t 
intereste d in anything . O r if the y are interested , iťs onl y in discos, fashion , jeans 
from Tuzex , ho w to wangle a place at universit y or ho w to manag e to work very 
little for a lot of money. ' The n she gives her own assessment ; a characte r from th e 
parents ' generatio n is speaking : T could reel off just such a list of failings in our 
generation . [... ] Corruption , duplicity , indifference . Wangling an d manoeuvring . 
We've got our cars, ou r beautifull y furnishe d homes , our weekend houses, our ban k 
accounts , our position s — [... ] Position s just for positions ' saké [... ] the y have 
got all thi s superficialit y an d destructivenes s straigh t from us. ' 4 4 

Very few novels in new Czec h literatuř e concernin g yout h or peopl e who have 
no t reache d middl e age end in disillusion . Krenek' s "Tomá š a Markéta " end s with 
th e mai n character' s havin g abandone d all idealism an d his joinin g th e new class. 
That , however , constitute s disillusion on th e par t of th e autho r an d th e reader , no t 

4 2 B a r t ů n ě k , Petr. : Milión bláznivých chut í [A million mad desires]. Prague 1982, 95. 
4 3 B a r t ů n ě k : Milión 165. 
44 Š e r b e r o v á : Vítr v síti 141 f. 

2 



18 Bohemia Band 27 (1986) 

of th e hero . Th e endin g of Dusek' s "Lovec štěstí", however , suggests tha t evil will 
always vanquish good and tha t th e ordinary , amiable , hones t huma n being will 
always be crushe d (in this čase, literally) by th e manipulators . If th e ordinar y man 
slips up , he will be punished ; th e malignant , ferine , amora l manipuláto r will always 
escape scot-free . Nemec' s " H r a na slepo" (Playin g blind ) end s on a not ě of despair . 
Th e hero , Ot o Repus 4 5 , is the victim of a doubl e obsession, chess an d sex. 
Chessplayer s outšid e Ot o himsel f behave like secret policemen . Perhap s tha t is 
why Ot o is confine d to menta l hospital . In thi s novel chess is a self-containe d 
systém of communication , an d chess-player s recognizabl e types within thei r own 
mythi c world. Fro m th e outsid e the y look like uninterestin g average men (like th e 
plain-clothe s policeme n in Krenek' s "Tomá š a Markéta") ; thei r opinion s an d 
appearance s are concentrate d on th e mythopoeti c world of chess. The y constitut e 
an introspectiv e secret society, alien to th e outsid e world, bu t on th e face of it no t 
threatenin g tha t world , because the y look so average. In fact, however , thei r life 
consist s in a manipulatin g game which is inhuma n in its very averageness. Fo r Ot o 
th e game of chess create s a metho d by which he can orde r his disintegrate d mind ; 
his fellow huma n beings are pawns, thoug h he longs for childish idealism (her e 
emblematise d by his trout-fishin g excursion s with his uncle) . Ot o is bot h afraid 
of realit y an d longin g to discover what realit y is. That , quit e literally, Schizophreni e 
approac h to living is embodie d in th e symbol of th e ringin g bell. Th e bell which he 
hear s ringin g at th e mai n entranc e leadin g to his fiat represent s bot h amnesi a an d 
threatenin g reality . When he actuall y rushes down to ope n th e mai n entrance , no 
on e is there . Th e realit y he want s to get to know, th e realit y he also dreads , is th e 
knowledge of whethe r he ha d 'killeď his girlfriend or not , whethe r she ha d died 
durin g th e abortio n of his child or not . Ot o has no place but th e lunati c asylům of 
th e socialist world. H e want s to kno w in a society which denie s informatio n but 
cultivate s th e aequisitio n of knowledge , a society which stunt s knowing . " H r a 
na slepo" is an intens e an d difficult novel ; th e politicalit y of its apparen t apoli -
ticalit y is bold 4 6. Červenková' s "Semest r života " is far from intense , at least unti l 
th e reade r gets to th e end , when he will realize tha t all th e jolly playacting , all the 
japes an d bumptiousness , amoun t to bright Square s of clot h which , when stitche d 
together , mak e a smotherin g counterpan e of determinism . Th e novel' s actio n is 
paralle l to tha t of "Lovec štěstí", but Červenková' s anonymou s narrato r is com -
pletely assimilate d with society at th e beginning . He r experienc e of socialist society 
epitomize d in th e town of Vraná make s her mor e an d mor e of an outsider . Everyon e 

4 5 In my article on the Czech adolescen t hero (see notě 19) I claimed tha t his nam e was 
'Super ' backwards. Accordin g to an article (Hla d po psaní. Kmen 23.1.1985, 4) his 
edito r presume d tha t as well. I still thin k tha t was at least partl y intended , but Něme c 
claims tha t the nam e Oto Repus was mean t to echo 'Orpheus* . The Orpheu s mých, 
Něme c says, "forms the leitmotiv of the whole novel". H e goes on : "anyone who 
desires to excel in any specific area, must ímpoverish his life elsewhere." In this article 
we learn tha t Něme c had submítte d a third work to the publishers , but tha t it had 
been rejected . Anyone who knows Nemec' s first two works would love to lay their 
hand s on tha t third . 

4 6 At least one eritic has notice d its politicality , Tomá š S e d l á č e k , in: Přítomnos t 
mladé literatur y a literatur a přítomnost i (1985) 19. 
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in Vraná , whatever par t of th e systém the y belon g to , even if the y are on th e 
margin s of th e systém, like th e parish priest , seem to betra y her . At th e end of th e 
novel she decide s to set off hitchhikin g to visit an architec t in a nearb y town an d 
to have a child by him , for, perhaps , her child will be someon e she can trust . She 
is picked up by a drunke n lorry driver with a numbe r of drunke n mates . Th e novel 
end s with thi s bright , honest , pretty , jolly, straightforwar d girl abou t to suffer 
multipl e rape . Thu s does worker society repa y a girl who ha d set out to do her 
bit to make it a really happ y society. Any attemp t at constructiv e individualis m 
must be defiled in today' s Czechoslovakia . Th e narrato r experience s nothin g like 
Angst unti l th e last few lineš of th e novel . Some authors , all poets , do express th e 
Angst concomitan t with living in socialist society. On e poem in Schildberger' s 
Knížk a s modrým a očim a (Boo k with blue eyes, 1980) is actuall y called 'A úzkost ' 
(And anxiety) , as if th e autho r wante d to preemp t th e reader' s natura l Interpre -
tatio n of th e whole collection . Tha t poem speaks abou t th e Sensatio n of being a 
prisoner . Th e all-pervasive despai r felt by sensitive, thinkin g peopl e is depicte d in 
'Prá m Medúzy' 4 7 . I n his first collectio n since Comin g off th e black list Mikuláše k 
expresses tha t same anxiet y of despair : 

Darknes s before me, darknes s behin d me . [a deliberat e use of a cliché] 
I n th e middle , dark , dar k darkness . 
I see nothin g 
but a deceptiv e will o ' th e wisp 
leadin g int o darke r darkness 4 8. 

Skácel in his first collectio n since Comin g off th e black-lis t speaks bot h of th e 
Angst of contemporar y society an d of th e functio n of memor y destructio n in tha t 
society: 

an d in th e cold stove dwelt fear 
fear is always 
always to be foun d 

A truncheo n is Walking aroun d 
Anyon e who is stupid 
Will no t look over his Shoulde r 4 9 

Gartnerov á expresses no t only tha t Angst, but also th e way tha t Angst is augmente d 
by organize d or impose d optimis m or self-delusio n  5 0. 

Thinkin g writers ten d to conside r contemporar y Czec h society fundamentall y 
immoral . Again, Czec h writer s have been saying tha t since th e end of th e 13th 
Century . And again, one dar e no t forget tha t newspaper s are constantl y tellin g 
Czech s wha t a wonderful - society the y live in. Th e essentia l rottennes s of today' s 

4 7 One must not  forget the immanen t cannibalis m inheren t in Géricaulť s paintin g in the 
Louvre. 

4 ä M i k u l á š e k , Oldřich : Bludička . In : Veliké černé ryby a dlouh ý bílý chrt [Grea t 
black fish and long white greyhound] . Brunn 1981, 11. 

4 9 S k á c e l , Jan : Dětství . In : Dávn é proso [Long past millet] . Brunn 1981, 11. 
50 Compar e G a r t n e r o v á : Úsměvy and Lék. In : Autogenesis 11—13. 
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society is epitomize d in Cervenkova' s descriptio n of schoolteacher s whippin g bottle s 
from a jolly common-roo m party . Th e part y itself is awful because it is forced . 
Th e onl y natura l aspect is th e way those colleagues steal bottles . Th e pictur e of 
Czech society Pára l depict s in "Generáln í zázrak " is depraved , almos t grotesquel y 
immoral . Presler' s Czech society is violent an d Hajek' s cold . Th e latter' s "Balada 
číslo jedna " (Ballad numbe r one , 1975) expresses first an d foremos t th e emotiona l 
insecurit y of Seventie s Czechoslovakia . Tha t insecurit y result s from tha t social 
coldnes s represente d in th e fate of th e eccentri c mani c depressive, Tibo r Krátký , 
who has been sittin g dead outsid e his cottag e in his habitua l pose for a whole day 
before anyon e notices . On e migh t compar e tha t with society' s coldnes s toward s 
th e elderly Jew, Pet r Hörn , in Hajek' s "Areál snů " (Drea m site, 1980). Pet r Hor n 
ha d develope d homosexua l predilection s while in a Germa n concentratio n camp . 
In "Vypouštěn í holubice " (Releasin g doves, 1982, i. e. 1983) Vladimír Křiváne k 
depict s a society which is essentially hypocritical , sexually debasing, coldly ma-
terialis t — in othe r words, utterl y selfish. 

I V 

Th e socialist systém which, ideologicall y speaking, is mean t to have rid society 
of alienation , in fact create s alienation , as Křiváne k explain s in his poem , 'Poct a 
Karl u Marxovi ' ("Vypouštěn í holubice") . Dusek' s "Lovec štěstí" suggests tha t 
Czech society is a society where no one can be truste d an d Cervenkova' s "Semest r 
života " states th e same thing , except tha t it adds : especially no one in authorit y is 
to be trusted . I n th e course of th e novel we find tha t th e following types of 
authorit y are completel y undependable : th e military-cum-Part y authorit y repre -
sented by Suchánek , pett y bourgeoi s mora l authorit y represente d by Suchánková , 
police-cum-Part y authorit y represente d by Jaroška , th e authorit y of th e uprigh t 
headmaster , Barták , spirituá l authorit y represente d by the local priest and male 
sexual authorit y represente d by th e narrator' s colleagues, Mire k an d Bešta, and 
various motorist s driving from Vraná to Prague . Th e interpretiv e accoun t of th e 
small-a d notic e boar d in th e Pragu e Lucern a Arcade which Joh n an d Pelan t give 
in thei r joint novel constitute s a commentar y on th e nidorou s sordo r of Czech 
society in th e 1980s: 'Profiteerin g ou t of sheer affluence or gorging, profiteerin g 
for fun; trap s for cultura l snobs; th e selling of inherite d antique s so tha t ther e is 
roo m for a norma l family life; desperat e pleas for life essential s which one canno t 
get hold of an y othe r way; pleas for an y sort of fiat for an y sort of money ; pleas 
for just some refuge where it would no t rain on one . All these postcard s mixed up 
together.' 5 1 

Th e systém which everyone hate s survives because of Czech prudence , tha t Czech 
pett y bourgeoi s mentalit y which has been attacke d by Czec h writers since th e 
1830s. Štemberkov a mock s it in 'Opatrnost' : 

Is it a plant ? An animal ? An unclassifiable creatur e 
As blind as a mole as deaf as a post 

B l J o h n / P e l a n t : Začáte k letopočt u 125. 
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Nevertheles s with an abnormall y develope d sense 
Of retractin g even tha t which has only been thought 5 2 

Th e pictur e Stuchl ý gives us of th e film-academ y lecturer , Krasl , is a pictur e of 
just such prudence : 'Kras l is on e of those who want a comfortabl e life. [... ] 
Mustn' t take an y risks. Mustn' t burn one' s fingers. Pla y on one' s own little swing 
an d forget others . [... ] H e is scared stiff lest an y of his student s should deviate 
from th e well-worn trac k an d thus , perhaps , trea d on one of Professo r M.' s corns ' 5 3 

In his "Cesta kolem mé hlavy za čtyřice t dnů " (Journe y aroun d my hea d in 
forty days) Mirosla v Skála gives his sarcastic recip e for dealin g with Czech society 
in the following set of rules for a menta l hospital : 

1) When in Compan y always speak openl y abou t everything . 

2) Use every momen t to work on yourself an d on others . 

3) D o no t isolate yourself. Join in all social events, excursions , games an d theatrica l 
productions . 

4) D o no t star t an y eroti c relationships . 

5) You do no t need to believe in th e treatment , but you must obey th e rules 54. 

Tha t last rule summarize s th e basic cynicism which allows Czec h society to 
survive as it is. Th e socialist systém no longer relies mainl y on centra l government . 
Governmen t ministrie s are no longer important . Actually the y nevěr were, but 
formerl y th e populac e did believe in them . Thi s new awarenes s is infrequentl y 
eviden t in literatuře . A colleague of th e mai n characte r in Krenek' s novel does say: 
'Ther e was a tim e when th e Ministr y mean t something . Someho w thing s have 
changed.' 5 5 Th e loss of prestige of ministrie s is reflected in th e following sentenc e 
from Frais' s latest novel : ' I n th e theatr e toda y you can say tha t th e deput y 
ministe r is an awful idiot , but you can' t use th e word "shi t" . ' 6 e Probabl y th e main 
reason why most ministrie s have lost thei r power (th e Ministr y of th e Interio r is 
an obvious exception) , is tha t all tha t matter s to bot h statě an d individua l is har d 
currency . Thus , for example , th e Ministrie s of Cultur e an d of Foreig n Trad e are 
still vital source s of funds an d influence . Kozá k diffidentl y attack s tha t Situatio n 
in "Adam a Eva"; machiner y vital to fructicultur e aroun d Roudnic e is no t 
available because it can easily be sold to th e West. Černí k openl y criticize s th e way 
Czech s will expor t anythin g for har d currency , even raw material s ('Rán o porazil i 
strom' , "Dese t tisíc píšťal", (Te n thousan d flutes, 1983>) . In "Kráme k s kráskami " 
Prouz a point s ou t th e doubl e Standard s engendere d by th e 'socialist ' state' s par -
tialit y for 'capitalis t imperialis ť lucre . Her e th e cultura l foreign-trad e agency 
support s th e makin g of a pornographi c encyclopaedi a of costum e because it will 
be sold to a Swiss publishin g house . Th e work could no t be publishe d in Czecho -

Š t e m b e r k o v á : Sestřenka ironie 36. 
S t u c h l ý : Měsíc 51. 
S k á l a , Miroslav: Cesta kolem mé hlavy za čtyřice t dnů [Around my head in forty 
days]. Prague 1979, 44. 
K ř e n e k : Tomá š 242. 



22 Bohemia Band 27 (1986) 

slovakia. In thi s novel Prouz a also point s ou t ho w th e Czech s exploit Czec h nud ě 
model s for advertisin g materiá l concernin g costum e jewellery for expor t to 
Scandinavia . 

If th e Stat e itself appear s to behave so cynically , ther e is no reason why writers 
should no t criticiz e 'pillar s of th e State' . Th e Communis t Part y or loca l Part y 
committee s are rarel y mentione d in serious or would-b e serious Czech Literatuře . 
When the y are, the y are usually idealized , for exampl e in Františe k Kopecký' s 
prize-winnin g "Svědomí " (Conscience , 1973) or Eva Bernadinova' s much-praise d 
gimcrackery , "Dobr é slovo" (A good word, 1976), in Duskova' s novel of buck-
passing social criticism , "Bobby", or in Navratil' s elegant "Ni tky " (Threads , 1975). 
Indee d ther e are still C . P . writer s who express self-pit y abou t thei r loyalty. 
Jarosla v Čejka in his "Kapesn í sbírka zákonů , vět a definic " (Pocke t book of laws, 
article s an d definitions , 1983), for example , inform s his reade r tha t he ha d lost 
man y friends by remainin g a steadfast Red . I only kno w one exampl e of an attac k 
on an individua l who belongs to Communist-Stat e mytholog y an d tha t is th e 
depictio n of Gust a Fučíkov á in a novel by Navrátil : 'Th e Fiftie s ha d hardl y begun 
when th e paper s printe d a prosecutio n statemen t which mad e Anka [th e novel' s 
earnes t Communis t heroine ] gasp, when she read it. Every day th e wireless was 
broadcastin g th e cour t proceeding s well int o the night . I t was necessar y to com e 
to term s with thi s trial . In a tremblin g voice th e widow of a nationa l her o repeate d 
th e words with which her ma n bade his farewell to th e world : «People , be vigi-
lant.» ' 5 7 

In Hajek' s "Areál snů " we have a Part y V. I . P . who is a forme r Germa n colla-
borato r (compar e the Slovák Alfonz Bednáť s "Hodin y a minuty") . In Krenek' s 
"Tomá š a Markéta " we have a loca l Part y official who invent s pensioner s in his 
parish so tha t he has mor e funds to gamble away. In Joh n an d Pelanť s novel we 
hea r of th e way Pragu e pedestrian s are terrorise d by Tatr a 613 limousines , i. e. by 
Party , governmen t or to p business officials. I n Duskova' s "Bobby" we have 
thoroughl y unreliabl e Part y member s who read Solzhenitsyn' s "August 1914". 
Muc h mor e importan t tha n that , however , is th e hard-lin e new Part y slimmin g 
offensive reflected in Kozak' s "Adam a Eva". Kozá k condemn s th e time-servin g 
Part y official as follows: 'ho w wretche d it is when a ma n an d his work are 
dependen t on various fools, dossers, arrogan t careerist s or buck-passers , who blethe r 
on abou t socialism but are onl y really intereste d in thei r position s an d in th e finan -
cial benefit s an d power thos e position s give them. ' 5 8 Kozá k also attack s in 
thi s novel thos e old-styl e Communist s who live off thei r 1940s an d 1950s con -
structio n glory an d are self-righteousl y unwillin g to adap t to new economi c cir-
cumstances . Of course , th e loca l Part y boss is a parago n of honest y an d go-
ahe?.dery . Self-prostitutio n for th e saké of th e odd Part y bück is satirized in 
Nemec' s "Nejhlasitějš í srdce ve městě" . Th e mai n character , Petr's , schoolmaste r 
fathe r had presume d his son was going to stay iii th e West an d so ha d starte d 

5 0 F r a i s : Stro m 65. 
6 7 N a v r á t i l , J i ř í : Kamilů v život po matčin ě smrt i [Kamil' s life after his mother' s 

death] . Pragu e 1983, 18—19. 
5 8 K o z á k , Jan : Adam a Eva [Adam and Eve] . Pragu e 1982, 219. 
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Publishin g awful Socialist Realis t verse in newspapers . Tha t is a typica l exampl e 
of th e Commi e con , quit e differen t from th e doggerel produce d by th e Commie -
keen schoolmistress , Slavína, in Cervenkova' s "Semest r života", however siniilar 
th e results. Cervenkova' s reproduction s of Slavina' s poem s constitut e satiře on 
old-styl e Communis t teacher s on th e notice-boar d cult , on hollo w optimism , an d 
on the Part y terro r which has existed in schools since th e early 1970s an d which 
has produce d far mor e rebels an d cynics tha n Stalinis t schools. I quot e two example s 
of Slavina' s ditties : 

1've got man y books withou t paying. 
And no w F m wonderin g what they'r e saying. 5 9 

and : Every where , always, abide by hygieně , 
The n you'11 be being most obliging. 
Com e rain , com e wind you'11 kno w what to do, 
And keep quit e clean th e schoolhous e loo. 6 9 

Th e welfare statě constitute s a par t of th e socialist systém which is virtually 
unassailable . Th e average Czech' s disrespec t for th e welfare stat ě is inade -
quatel y reflecte d in literatuře . On e of th e great achievement s of socialist society is 
th e day nursery . I n "Semest r života " a woma n who has experienc e of the m as 
traine e midwife refuses to entertai n th e though t of sendin g her own child to such 
an institution . Rá ž mention s corrup t dentist s ("Vrabčí hnízdo") . Corruptio n is 
rife in menta l hospitals , if we believe Nemec' s accoun t in " H r a na slepo" (ther e 
is no reason for no t doin g so). Ot o is able to visit th e encaged , catatoni c Hyne k by 
bribin g an orderl y with cigarettes . After he has bribed him thus , th e orderl y 
demand s anothe r cigarette , an d when Ot o is affronte d by tha t demand , th e orderl y 
teils him he, too , will soon be in a cage, if he does no t learn ho w to behave . A major 
problé m for today' s average Czec h is th e corruptio n of doctors , but on th e whole 
literatuř e is mor e incline d to show doctor s are no t corrup t tha n to documen t 
corruption . A typica l scene is a docto r refusing a bribe an d saying median e is free 
in Czechoslovaki a (e. g. Joh n an d Pelant , "Začáte k letopočtu " or Frais , "Stro m 
na konc i cesty"). Still even such scenes, given tha t the y are set in th e latě 1970s or 
1980s, indicat e tha t Citizen s expect to have to bribe or give hefty tips (nearl y 
forty years after th e introductio n of 'socialist medicine') . In othe r words, what 
looks like Stat e propagand a is, in fact, anti-propaganda . Within his first mont h 
at hospita l th e new-clas s Tomá š in Zapletal' s "Posledn í knížka o dětství " has taken 
his first bribe, i. e. before he has don ě his militar y service, before he has ha d a 
chanc e to organiz e his career . In his "Profesoři " Du b suggests tha t ther e are thre e 
kind s of corruptio n in th e healt h service. First , ther e are thos e who have inherite d 
th e urge to be subject to corruption , like Krejčí , whose mothe r ha d been th e 
favourit e masseuse of bourgeoi s families before th e Communis t take-over . Secondl y 
ther e is th e group of doctor s who have shop-keepe r origins and , thus , are naturall y 
corrupt . Hi s exampl e of tha t is D r Poupa , son of a butche r who ha d for reason s 

Č e r v e n k o v á , Jana : Semestr života [Term of life]. Prague 1981 [1982], 36. 
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of persona l gain voluntaril y joined a collective . D r Poup a is a weak, ambitious , 
domineerin g would-b e jet-setter . Thirdl y ther e are professors of clinic s who are 
corrup t by personality . 'Any patien t who does no t officially belon g to th e hospital' s 
distric t has to pay for admissio n with a demijoh n of Moravia n wine or five bottle s 
of sliwowitz.' 6 1 Fo r Czec h writers, indee d for Czech s altogether , th e worst elemen t 
in th e healt h service is th e Commissio n for th e Terminatio n of Pregnancy . Th e 
Commissio n is just mentione d in Paral' s "Mlad ý mů ž & Bílá velryba" (Th e youn g 
ma n an d Mob y Dick , 1973, i. e. 1974), Francouz' s "Takové ticho " an d Presler' s 
"Beatles se stejně rozpadli" . In Zapletal' s "Posledn í knížka o dětství " Mire k 
put s Radek' s futur e wife, th e voluptuou s Klára , in th e chubb y club : 'She ha d her -
self dragged before th e terminatio n commission , where the y looked on her as an 
exotic animal , elegantl y justified terminatio n on medica l ground s as a result of a 
repor t supplied by Mirek' s father ; th e paper s were signed; th e Operatio n was per-
forme d in th e gynie uni t an d Mire k brough t a huge bunc h of autum n flowers to the 
ward — which Klára , cursing , flung ou t of th e window.' 6 2 Joh n an d 
Pelanť s depictio n of th e Commissio n is th e most emotiv e I have read . In 
th e waitin g roo m are socialist-kitsc h poster s includin g on e with a perverte d quo -
tatio n from th e Proletaria n Poet , Jiř í Wolker (1900—24) 'Bailad of an unbor n 
child ' ("Balada o nenarozené m dítěti") : 'Mummy , Daddy , 1 want to live!' Th e 
commissio n grills Markét a mercilessly. The y teil her hó w muc h an abortio n will 
cost th e Stat e an d tr y to browbea t he r int o saying who th e fathe r is. Thoug h 
Markét a is far from promiscuous , at thi s momen t she really canno t know. Even -
tuall y she come s up with th e stock excuse tha t it was some foreigner . Th e reactio n 
of one membe r to tha t is: T must poin t out to you, tha t employee s of certai n 
agencies appea r here from tim e to time ; the y are particularl y intereste d in girls 
who have several sexual partner s or intimat e relationship s with foreigners.' 63 Thi s 
same girl is pleasantl y surprised by th e kindnes s of th e social Services, when she 
decide s to becom e an unmarrie d mother . 

Although in th e 1970s pensioner s were greatly talked abou t in Czech literatuře , 
largely because th e middle-age d forme d pbliticall y dangerou s subjects, in th e 1980s 
th e mor e serious problem s of th e elderly begin to be touche d on . I n th e 1980s th e 
old are still usually linked with olde-world e eccentricit y (cf., e. g., Prouz a and 
Hercíková) , but Frais , in "Narozenin y světa" does, at least in passing, mentio n 
pensione r poverty . In "Stro m na konc i cesty" he speaks of th e lonelines s of pen -
sioner s an d th e way, onc e one is pensione d off, one ma y quickly go to seed an d 
star t pushin g up th e daisies. Wha t Czec h writer s seem to be beginnin g to také 
seriously is th e sexuality of th e elderly an d th e frustration s impose d on the m by 
social norms . Navráti l just touche s on tha t real social problé m in "Kamilů v život 
po matčin ě smrti " (Kamil' s life after his mother' s death) ; Kočov á is mor e serious 
abou t it in "Tychonov a hvězda" , thoug h she does no t také her seriousness to th e 
exten t Bohumi l Hraba l does in "Harlekýnov y milióny " (Th e harlequin' s millions , 

01 D u b , Ota : Profesoř i [Professors of medicine] . [1980]. Second edition,Pragu e 1983, 226. 
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1981) or Gartnerov á does in 'Vteřin a smíření ' ("Autogenesis") . Th e elderly, unless 
the y have influentiona l Part y or Party-orga n positions , are as irrelevan t as women . 
Conformin g with th e Soviet mould , Czechoslovaki a has becom e or remaine d an 
unacceptabl y male-dominate d society. Because of th e Constitutio n ther e can be no 
official place for feminism in Czechoslovakia . Nevertheles s Hlinka , in "U ž nen í 
návratu" , depict s woma n as th e automati c sufferer in such a society. Throug h 
Kocova' s accoun t of a journe y to Icelan d via Norwa y an d th e Faroes , "Chvál a 
putování " (I n praise of journeying , 1984) ther e run s a mute d feminis t frustration . 
Feminis t awarenes s is also eviden t in Gärtnerova' s "Autogenesis". As far as I kno w 
onl y one thoroughl y feminis t literar y work has appeare d since th e 1970—71 Purgcs , 
Jan a Pohankova' s collectio n of lyric verse, "Žen a nůše píseň kost " (Conventiona l 
roles, 1981). Tha t was met by th e old-guar d Communis t author , Jiř í Taufeťs , 
long review, in which he rebuke s th e authores s for no t havin g experience d a 
decentl y socialist enjoymen t of th e deflowerin g process 6 4. 

As th e welfare stat ě patentl y fails, so does industr y in Czechoslovakia . Th e 
inefficienc y of industr y make s for a constan t them e in moder n Czech literatuře . 
And it goes a tin y bit deepe r tha n consideratio n of th e fact tha t lifts seem just 
nevěr to work in tower-block s (cf. Macháček' s 'Zloba ' in "Láska v kaluži " (Love 
in a puddle , 1975) or Ondys' s "Právě narozen é blues"). I t also goes furthe r tha n 
discussions of food shortage s an d of queuing . A descriptio n of a queue , parti -
cularl y a mea t queue , a queu e which Start s long before th e shop opens , is no t rare 
in Czec h literatuře . I n fact it is underplayed , for a Western reader , because th e 
Czech s by no w have a sophisticate d systém of Surrogat e queuers . Neithe r th e 
reason s for shortage s (excep t foreign trade ) no r suggestions for dealin g with such 
shortage s are discussed. Th e inheren t didacticis m of Czec h literatuř e is suddenl y 
losing in insistency . In Establishmen t Křene k we are given an exampl e of th e way 
th e press deals with shortages : 'Th e 'flu season will come ; there'1 1 be no lemons , so 
we journalists'1 1 star t writin g tha t Sauerkrau t is th e food richest in vitami n C  e 6 

I n "Adam a Eva " Kozá k also speaks abou t th e wastage caused by inefficien t supply 
chains . In tha t same novel, in keepin g with th e Part y line, he speaks of ho w th e 
establishin g of unrealisticall y high norm s encourage s fraud . A centralize d econom y 
encourage s dishonesty . 

Work morale is bad in Czechoslovakia , if on e goes by literatuře . I n Frais' s 
"Narozenin y světa" ther e is panic , but no disgruntledom , when th e underground -
railway builder s cut throug h a watermai n an d thu s flood th e storage-cellar s of one 
of Prague' s chief Shoppin g streets . I n his "Havár ie " Švejda point s ou t th e exten t 
to which employee s do thei r own work while in th e offices in which the y are 
employe d to do work for th e firm. Quit e in th e mod e of British Leyland , workers 
in Paral' s "Generáln í zázrak " often use th e nightshif t to have a good kip. In 
"Narozenin y světa" Frai s satirizes th e Schlamperei endemi c in th e social Situatio n 
in his accoun t of th e narrator' s Instructio n in safety procedures : '«Don' t go where 
you shouldn' t an d don' t touc h an y electri c wires», said th e forema n an d the n he 

6 4 J. T. : Erotick é flagelantstv! [Eroti c flagellation] . Kmen , 13.1. 82, 11. 
8 3 K ř e n e k : Tomá š 236 f. 
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asked me to sign a declaratio n tha t he had given me a two-hou r course in safety at 
work. «Don' t také mone y from anyon e and , if you must , don' t let anyon e see it», he 
continue d an d had me sign a documen t statin g he had given me instructio n on th e 
har m caused by takin g bribes. ' 8 6 

Křene k suggests tha t Czech workers lack incentives , when he writes: 'a t work 
machine-too l engineer s discuss, for example , method s of bakin g a decen t loaf of 
bread , an d bakers at work muse on how to produc e decen t tools . Somethin g is 
really wron g when financia l advisers talk abou t women at work an d abou t financ e 
in th e pub. ' 6 7 

Truneče k takés th e same problé m from a differen t angle when he is describin g 
his academi e hero' s experienc e of industry . First , we have a deseriptio n of mana -
gerial slapdashery : 'Th e conclusion s of his work were include d in th e appropriat e 
reports , which were read out at th e appropriat e meeting s an d the n filed away in 
th e appropriat e cabinets. ' "8 Secondly , we have a depictio n of th e pat h to success 
in industr y — a thoroughl y rationa l path , actually , if one accept s medica l influencc , 
but a miasmi c path : 'I f he had thoroughl y understoo d th e mechanic s of th e firm, 
by mean s of his rationalisatio n studies he would have secured for himself th e most 
advantageou s positio n in th e firm's pyrami d of rank . The n he would have pu t a 
brake on thing s when it seemed necessar y to him (tha t was th e conventiona l way 
of going abou t it) , an d everythin g would have seemed to be in perfec t order . Tha t 
was th e norma l pat h to promotio n and , usually, it worked.' 6 9 

Littl e is said in literatuř e abou t th e all-pervasivenes s of th e bureaueracy . Th e 
ministrie s themselve s ma y no w have little power , but th e mino r bureaucrat s in th e 
ministrie s still have great power . In th e 1970s the Czech s suddenl y foun d them -
selves in a Situatio n comparabl e with thei r Situatio n in th e last decad e or so of th e 
Habsbur g Monarchy . I t is, thus , no t surprisin g tha t neo-Ruralis m has becom e such 
a stron g force in contemporar y Czec h literatuř e (cf., e. g. Jiř í Medek , Navrátil , 
Kostrhun , Souchop , Křenek , etc.) . Kozá k ("Adam a Eva") is unremittin g in his 
attack s on th e old-fashionednes s or inefficienc y of mino r Part y bureaucrats , but , 
naturally , th e big Part y ma n will preven t pett y bureaucracy' s havin g its way. 
Paral' s "Pokušen í A-ZZ " contain s gentle satiře on th e bureauerati c systém (statu s 
symbolism constitute s a mino r motif of th e novel) . At meeting s th e managin g 
directo r speaks for fourtee n minutes , th e senior deput y for eleven, th e secon d 
deput y for nin e an d a half, an d so on down th e line 7 0. Th e titulatio n we have in 
tha t novel of th e back-doo r boss make s for stron g satiře on today' s Czech Establish -
ment : 'th e Correspondin g Membe r of th e Czechoslova k Academ y of Sciences , 
J. A. T . [Yugoslav Airlines] Oberthor [Superfool] —Obor a [Reserve d oceu -
pation] , laureát e of th e bronz e plaqu e of th e Pur e Water Year (awarde d to him 
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by th e Genera l Secretaria t of U N O ) . ' 7 1 Th e mai n secondar y villain of Dub' s 
"Profesoři " is th e functionar y directo r of th e hospita l in which th e novel' s actio n 
is set, D r Milo š Jizera , a money-minded , wheeling-dealin g bureaucrat , who keeps 
pristin e volume s of th e literatuř e he ough t to read on his office shelves an d who 
is intereste d mainl y in opportunist s like Krejč í — unti l the y get int o ho t water —, 
an d is certainl y no t intereste d in honourabl e hard-worker s like Grund . Stuchl ý 
criticize s th e manne r in which th e bureaucrac y can dam up talent . Th e following 
passage concern s th e way th e overpruden t Kras l prevent s an intelligen t film's being 
accepted : T t was a politica l documentar y abou t contemporar y Sisyphuses, in-
ventor s who, careless of thei r healt h an d thei r tim e and , often , th e disfavour of 
thei r colleagues, com e alon g with new, usable ideas which some dust-covere d 
bureaucrati c incompeten t naturall y buries at th e botto m of his drawer [in his 
film]. With bold explicitnes s Pet r pillorie s th e shortsightednes s an d bureau -
cracy , sometime s also th e corruption , of th e arrogan t functionarie s whose word 
ensure s th e wasting of bot h mone y an d promisin g talent . [.. . Pet r rejects Krasl' s 
judgmen t an d point s out ] th e corruption , irresponsibilit y an d inefficienc y of such 
bureaucrats , which can no longer be considere d mer e cosmeti c flaws, but which 
constitut e a serious disease, which must be challenged.' 72 Patera' s demagogie , bad-
tempered , tasteless boss in Trunecek' s uncout h satiře is intende d as a parod y old-
guard boss of an y socialist enterprise : 'Th e hea d of department , Velenička , played 
an unusuall y demoerati c act . She nevěr ordere d tha t anythin g should be doně . She 
just offered thing s for consideration . Th e consideratio n stage was followed by th e 
plannin g stage an d tha t was conclude d with a Statemen t on ho w to safeguard th e 
initiative.' 7 3 Bureaucrati c jargon is satirized in th e Statement s uttere d at work by 
th e police informer , Arsen, in Paral' s "Válka s mnohozvířetem " an d also in generá l 
Statement s in Trunecek' s "Blažená alma mater" . Truneče k is such a hide-boun d 
writer , however , tha t on e nevěr knows exactly ho w satirica l he is being. 

Th e censorshi p systém constitute s a major elemen t in th e bureaueratisatio n of 
literatuře . Th e Dubče k regime abolishe d th e centra l censorshi p Organisatio n in 
Czechoslovakia . Th e Czech s have been left with th e systém of předposrání — 
literall y 'pre-emptiv e brick-shitting' . Th e weight of responsibilit y for publication , 
thus , lies on th e 'edito r responsible ' name d in th e colophon . I n some publishin g 
houses, like SP N or Naš e vojsko, a Part y reade r has to be drawn in to okay a 
manuseript . If an 'edito r responsible ' deem s a manuserip t publishable , bu t has 
politica l reservations , he will send it up to his superiors . Th e job of an 'edito r 
responsible ' is to get books out . Onc e he 'send s it up' , th e likelihoo d of its being 
publishe d is diminished . Th e task of editor s responsibl e is aided or hindered , 
dependin g on th e occasion , by a practic e pointe d ou t by Navráti l in "Kamilů v 
život po matčin ě smrti" : reviewers ten d to review blurbs rathe r tha n th e novels 
themselves . Navratil' s novel is set mainl y in th e 1950s an d early 1960s, but tha t 
is to a large exten t irrelevant ; it concern s th e positio n of editor s in publishin g 
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houses . (Navráti l is himself an edito r in Mlad á fronta. ) Navráti l depict s what th e 
Job of an edito r should be, tha t is to coax, repriman d an d encourag e writer s unti l 
the y have produce d somethin g of value. H e is, then , criticizin g th e slapdash 
manne r in which moder n editor s work, rathe r tha n thei r role as censors . I n "Vrabčí 
hnízdo" , on th e othe r hand , Rá ž shows ho w editor s responsibl e are ušed by the 
chiefs of publishin g house s to get works by influentia l peopl e published . Simul -
taneousl y such chiefs are seen to be able to hide behin d th e edito r responsible' s 
name , if somethin g goes wrong. Because th e edito r responsibl e can easily find 
himsel f to be a whippin g boy, he will be carefu l with wha t he lets through . Rá ž 
states th e policy of editor s responsibl e in Vrtilek's words: 'it is no t a matte r of 
wha t I like or wha t I do no t like. I t is a matte r of what would be a good tactica l 
move, what is safe an d what is not . Wha t is likely to evoke th e least unpleasantnes s 
an d what might furthe r my career.' 7 4 Tha t suggests tha t pre-emptiv e censorshi p 
ma y often result from editors ' pruden t cowardice . On th e whole censorshi p is no t 
a matte r Czech literatuř e toda y can deal with in othe r tha n prett y generá l terms . 
Joh n an d Pelan t do mentio n theme s or subjects which canno t be treate d in films, 
'as if th e problem s did no t exist in Czechoslovaki a at all ' 7 6 , but do no t telí us 
what thos e theme s or subjects are . Th e brillian t youn g film-maker , Petr , in 
Stuchly' s "Měsíc jde nahoru " is expelled from th e Pragu e Academ y of Performin g 
Arts for makin g a film which is to o critica l of contemporar y society. We have a 
commen t on th e generá l deman d for optimisti c ending s in Svejda's "Okn a bez 
mříží" . Svejda's her o tries to flog his lyrics on th e basis of thei r optimisti c quality . 
In Joh n an d Pelanť s novel, we hea r ho w a film has to be change d because , in its 
first version, th e leader of a bevy of junkies dies. In "Vrabčí hnízdo " Rá ž seems 
to be sittin g on th e fence on thi s matter . H e writes th e following ironically : 'A 
happ y endin g is a preconditio n for success, even if th e critic s do no t quit e kno w 
what to say abou t th e piece . But what is on e criti c against seven million satisfied 
souls?' 76 Thu s happ y ending s on television ensur e good viewing figures an d so 
keep everyone happ y apar t from a few intellectuals . Rá ž implie s tha t th e average 
carpet-slippere d Czech want s th e same thin g as th e hack criti c an d that , partl y for 
th e saké of peace an d quie t an d partl y out of sheer incompetence , th e intelligentsi a 
are prostitutin g thei r art . H e also implies , however , tha t those few intellectual s who 
attemp t to set vigorous Standard s are regarde d as irrelevan t to th e well-bein g of 
society. When Soucho p treat s th e television plays an d thei r happ y ending s in 
"Hlubok o nahoře " he blend s iron y with sentimentalit y so efficiently in his Ken -
wood tha t th e reade r is left uncertai n what he is saying. On th e face of it he 
exhort s to escapism ; th e reade r ma y read between th e lineš what he pleases: 'A 
two-hou r sequenc e of events endin g in marriag e constitute s stimulatin g cleanliness . 
Thos e of our friends abou t whom it is said behin d thei r backs tha t the y are intellec -
tuals , laugh at us, but we really do no t like pessimistic pieces in which actor s trea t 
each othe r to desponden t gazes, utte r th e odd gloomy phrase , stub ou t thei r 
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cigarette s an d walk off int o th e night , th e rain , th e storm , th e gale or, as it was in 
a certai n Asian production , int o th e cyclone . We do no t like sad stories, for the y 
do no t contai n an y cleanliness.' 77 I have com e across onl y one referenc e to th e 
cleanlines s of Czechoslova k newspapers . In "Generáln í zázrak " Pára l says the y 
relat e th e success stories of th e Easter n Bloc an d th e disaster stories of th e rest of 
th e world. 

V 

At first sight it appear s remarkabl e tha t mor e is said abou t th e police in new 
Czech literatuř e tha n abou t censorship . Th e writer is, however , mor e immediatel y 
a potentia l victim of censorshi p tha n he is of th e police . Censorshi p is also invisible, 
indee d officially does no t exist, but th e police , uniformed , plain-clothe s crimina l 
police an d secret police are visible or at least all too palpabl y present . I n detectiv e 
stories an d thriller s it Stand s to reason tha t th e police are goodies. Thus , for 
example , we have th e jolly Captai n Hříšn ý in Steklac' s "Jak se vraždí Zlat ý 
slavík", but we also have th e kind , indulgen t Lieutenan t Háje k (a detectiv e who 
is also workin g for th e StB) in Prouza' s "Kráme k s kráskami" , th e kind , omniscien t 
Ledr in Dusek' s "Pann a nebo orel " (Head s or tails, 1974) an d an equally kind an d 
understandin g policema n in Machacek' s 'Dluhy , kter é mi naděla l Beethoven ' 
("Písek v zubech" ) an d Frais' s "Den , kdy slunečnic e hořely" . I n Stuchly' s "Měsíc 
jde nahoru " th e two policeme n who are sent to mak e sure th e mai n characte r turn s 
up at his divorce hearin g are decentl y embarrasse d abou t thei r task. I n his short -
story, 'Mladistv ý opilec v parku ' ("Takové ticho") , Francou z present s a policema n 
who is at th e very least insensitive , bu t who is mainl y a representativ e of adults ' 
lack of understandin g for th e way th e youn g migh t sometime s jump for joy in 
public . Nevertheles s I kno w of onl y on e autho r who is openl y critica l of th e uni -
forme d police as such 78, Pet r Hájek . In "Halelujá!" (1977) th e hero , Leo , finishes 
his militar y service on th e day of his grandmother' s funeral . On leaving his 
barrack s quit e legally he is stoppe d by th e police . Th e scene constitute s a commen t 
on police ubiquit y an d boorish authoritarianism . And when th e police com e roun d 
an open-ai r pu b checkin g th e ages of those drinkin g alcohol , an d Leo shoves his 
drin k over to th e older woma n he is sittin g with , an d thu s avoids no t onl y being 
caught , but also th e publican' s gettin g a hefty fine, th e latter' s reactio n expresses 
th e generá l public' s dislike of th e police . Leo calls policeme n 'strážc i veřejnéh o 
blaha ' (guardian s of public bliss)79. Th e police are officially called V. B. 'Veřejná 
bezpečnost ' (publi c security) . Tha t scene probabl y also comment s on police ubi-
quity . In th e novel , "Strm á voda " (Precipitou s water , 1974), Kudela' s exampl e 
of th e concret e poetr y populä r in th e 1960s is a poem called 'POLYCAJT ' (th e 

7 7 S o u c h o p : Hlubok o nahoř e 19. 
7 8 Jiří Medek' s policeme n in Vdova (In : Všechny barvy duhy [All the colour s of the 

rainbow] . 1976) are representative s of public insensitive censoriousnes s rathe r than of 
police coarseness . See P y n s e n t , Rober t B.: Assimilation, Childhoo d and Death : 
Ne w Czech Fictio n Writers of the 1970s. SEER 59/3 (1981) 370—84. 

7 9 H á j e k , Petr : Halelujá ! Prague 1977, 128. 
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colloquia l Czech for a policema n is 'policajt' , which can have pejorative conno -
tations) . Th e poem consist s in somethin g like a matchstic k figuře of a policema n 
mad e up of th e word, or fragment s of th e word , 'monocaj ť 80. Th e poem appear s 
to represen t monolithi c aggressiveness, but it is so unexplici t tha t it can hardl y be 
regarde d as definitel y critical . Non e th e less, even to have fun at th e police' s 
expense is bold . Polic e jokes aboun d in centra l an d eastern Europ e (an d no t onl y 
in th e Easter n Bloc) , but tha t abundanc e is no t reflected in Czec h literatuře . Th e 
fact tha t the y exist is mentione d in Frais' s "Stro m na konc i cesty", when two 
failed actor s com e to repor t to th e new wheeling-dealin g theatr e director , Kolár , 
abou t thei r conversatio n with th e novel' s main character , Hanák . The y telí Kolá r 
tha t ther e had been jokes abou t policemen . Th e microphone-conscious , Party -
trucklin g Kolár , who is going all ou t to belon g to th e Czec h flotsam of th e jet-set , 
react s that , of course , the y mea n jokes abou t policeme n in Soho . Ther e Frai s is 
commentin g no t onl y on Kolá r as a type but also on th e impossibilit y of fulfiliing 
th e literar y Establishment s deman d tha t Czech writers depic t Czech realit y as it 
is. Thoug h the uniforme d police are frequentl y mentione d in literatuře , th e StB 
are not , but , when the y are , th e mentio n is no t as likely to be positive as it is in 
th e čase of the ordinar y police . Th e StB com e ou t in a positive light in Prouza' s 
"Kráme k s kráskami" , for thoug h no on e will have anythin g to do with th e her o 
because he has been involved with a nast y emigré th e StB are intereste d in, the 
StB do nothin g to preven t his obtainin g a passpor t an d exit visa to go to Switzer-
land to seli his soft-por n encyclopaedi a of costume . Predictably , th e senior StB or, 
perhaps , militar y intelligence , officer in Zbyně k Kovanda' s unthrillin g thriller , 
"Oběť číslo nula " (Victim numbe r zero , 1982), is a highly professional , patien t 
an d understandin g fellow. Somethin g of th e Czech-in-the-streeť s awarenes s of 
th e StB is to be seen in Han a Bořkovcová' s veiled referenc e to telephon e tappin g 
in "Vzteklouni " (Th e bad-tempere d ones, 1975). In Dusek' s "Dn y pro kočku " 
(1979) we have a pop group which is banne d from Prague , but the n banne d 
altogethe r after a membe r of th e group beat s up a secret policema n who had 
demande d a bribe. Joh n and Pelan t give a comi c accoun t of th e way th e StB have 
permeate d public consciousness , but also of th e ambiguou s attitud e to th e authori -
ties of th e 'decen t Czec h Citizen' , when th e drunke n brickie, Joska , is driving th e 
mai n characte r in his Tatr a 603 throug h a Bohemia n village: 'Som e ma n is ther e 
peepin g ou t from behin d his garden wall. Joska turn s down th e car window, 
shout s «Heh .. . » an d sticks his tongu e ou t at him . «When tha t bloke sees a 603, 
he nevěr knows whethe r it is a ministe r bringin g him a meda l or a secret policema n 
Comin g to také him away».'8 1 

In an y statě a stand-b y of the securit y systém is th e police-informer , but he or 
she, again, rarely appear s in new Czech literatuře . To be sure th e custo m of sendin g 
anonymou s letter s is documente d and condemne d by Establishmen t an d non -
Establishmen t writers (e. g. Medek , "Všechny barvy duhy " (All th e colour s of th e 
rainbow) , Duškov á "Bobby", Červenkov á "Semest r života", Křene k "Tomá š a 

K u d e 1 a , Petr : Strmá voda [Precipitou s water] . Prague 1974, 153. 
J o h n / P e l a n t : Začáte k letopočt u 61. 
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Markéta") , but thos e letter s scarcely concer n matter s of interes t to th e police . In 
Cervenkova' s novel th e school-mistres s police-informer , Jaroška , is of tha t 
boisterousl y sebaceou s type, who is always puttin g her (his) arm roun d one to 
emphasiz e her (his) sincerity . Th e informer , Arsen Králík , is th e most repulsive 
characte r in Paral' s "Válka s mnohozvířetem" . Paral' s descriptio n of him amount s 
to an expression of revulsion at informer s altogethe r (his name , by th e way, gives 
him bourgeois origins) : 'Th e sad čase of Arsen Králík : a bad librarian , the n a bad 
office-worker , poet , husband , lover . . . bad at everything . Immens e ambition , non -
existan t intelligenc e and , on to p of that , with absolutel y no principle s at all. 
Slightly hunch-backe d an d with a wrinkly bald head , as if Natur e despised him 
as muc h as th e women he so desires.' 82 

We have gentle satiře on concierge s as informer s in Machacek' s 'Ja k jsem nakresli l 
Bahňáka ' ("Písek v zubech") ; as is tru e in life, thi s concierg e inform s to th e street 
Part y committee , no t to th e police . In th e title story of "Abiturienti " Klevis refers 
to th e necessit y to keep on good term s with concierges , bu t since tha t necessit y is 
declare d by th e Opportunis t Loužil , who is far too powerfu l to have to worry 
abou t such thing s anyway, Klevis could , just, be attackin g those who automaticall y 
presum e concierge s are informers , i. e. most ordinar y Citizens . Th e reade r has a 
similar problé m with th e pictur e of th e personnel-fil e officer (kádrovačka), 
Drábková , in Krenek' s "Tomá š a Markéta" . Křene k coul d be takin g th e same line 
as Kozá k in "Adam a Eva": tha t narro w old-styl e hard-liner s have little place in 
today' s Czechoslovakia . Whateve r th e čase th e figuře of Drábkov á constitute s as 
effective a satiře on th e Commie-kee n woma n as Cervenkova' s Slavína . Thi s 
painted , mauve-haire d drago n dashes abou t instructin g peopl e in socialist class-
awareness . She is a declare d feminis t an d expresses tha t in oppressin g her lovable 
husband . She is a declare d anti-racis t an d expresses thá t in doin g everythin g she 
can to stymie her son' s love for an America n negress. She is such a busybody tha t 
she has becom e a Walking secret-polic e filé on everyone in th e village she has 
retire d to . Th e way she trot s ou t Part y Jargon , for exampl e on moder n Czec h 
literatuře , comprise s satiře on bot h th e dyed-in-the-woo l activist and , perhap s coin -
cidentally , on th e Eastern-Blo c touris t guide (on e canno t help being reminde d of 
Malcol m Bradbury' s "Rate s of Exchange") : 'Ou r literatuř e draws on rieh tradition s 
an d is constantl y developing . Ou r statě ceaselessly looks after our writers. I n our 
countr y th e writer s even have thei r own countr y house. ' 8 3 

In Czechoslovaki a militar y personnel , borde r guard s and , since th e latě 1960s, 
th e police all wear fundamentall y th e same uniform . Priso n warder s are rar e 
phenomen a in Czec h literatuř e of th e 1970s an d 1980s. Where I have com e 
across the m the y are frightfully nice (for example , Macháček , 'Kostřička' , "C o 
skrýváme pod kůží", What we hid e unde r our skins, 1979). When D r Poupa , in 
Dub' s "Profesoři" , hide s away in th e back of a Dutc h lorry-driveť s cabin , he is 
foun d ther e by th e borde r guards, dragged ou t and , havin g expressed his gratitud e 
to them , sent back to his place of work (a t his own expense) . Dub' s pictur e of 

8 2 P á r a l , Vladimír: Válka s mnohozvířete m [War with the multi-bestia] . Prague 1983, 
151 f. 

8 3 K ř e n e k : Tomá š 35. 
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magnanimou s border-guard s is offset by th e slightly mor e true-to-lif e Křene k who 
has his baulked emigré be due for a numbe r of years in prison , albeit Hungarian , 
no t Czec h borde r guards had caugh t him . Emigré s are usually criminal s or insen -
sitive opportunist s in new Czech literatuře . Th e mode l for repulsive emigrés was 
drawn up by Ja n Otčenáše k (1924—79) in th e Socialist Realis t novel which is said 
to have shown th e way for 'Thaw ' novels, "Obča n Brych" (Citize n Brych, 1955) 8 4. 

I t ma y be difficult for a Czech writer to criticiz e th e police , but it seems to be 
even mor e difficult for the m to criticiz e th e Services. Air-forc e life is idyllically 
comradel y in Podzimek' s "Vysoká modr á zeď " (Th e high blue wall). Compulsor y 
militar y service is th e best mean s of makin g men out of men in bot h Dusek' s 
"Pann a nebo orel " an d Kozak' s "Adam a Eva". On e would expect military -
service life to be as idyllic as it is in Kovanda' s "Oběť číslo nula" , but one might , 
quit e misguidedly , no t expect it to be so idyllic in Svejda's "Dv a tisíce světelných 
let " (Two thousan d light years). Th e most blatan t an d least convincin g assertion 
of the arm y idyll is to be foun d nea r th e beginnin g of th e novel : 'On e must occup y 
oneself with something , particularl y durin g militar y service, because militar y ser-
vice constitute s one great experienc e of friendship . All servicemen must find other s 
who are close to the m in mentality , men on whom the y can rely 100 °A>, no t only 
in the mess or at some function , but also, an d mainly , when boys becom e men on 
exercises, when those boys have to achieve some really major task. ' 8 S 

Th e her o of tha t same novel overcome s his wretche d 'identit y crisis' while organi -
sing a trac k for napal m practice . Švejda lacks th e sense of humou r to see th e horrifi c 
iron y of that . Generall y speakin g th e pictur e Zapleta l gives us of compulsor y 
militar y service in "Posledn í knížka o dětství " is of somethin g which is an awful 

4 The evil or corrup t emigré is a topos of 1970s and 1980s literatuře . Example s of such 
criminals , wheeler-dealer s or just feelingless bastards, often traitors , are to be found 
in, for example, the following: B e d n á ř , Pet r ( =  Ota Ornest?) : Cesta bez návrat u 
[Journe y with no return ] (1978): Č e r n í k : Maturitní . In : Dalek o stín daleko sad 
[Fa r the shade, far the trees] ; D u š e k : Tulác i [Tramps ] (1978); G r u b e r , Milan : 
Pacien t tajné služby [Patien t of the secret service] (1979); K l e v i s : Toulavý čas; 
K o v a n d a : Oběť číslo nula ; O n d y s : Právě narozen é blues; P á r a l : Pro -
fesionální žena, Mlad ý muž & Bílá velryba; P l ů d e k , Alexej: Vabank [All out ] 
(1974); P r o u z a : Kráme k s kráskami ; P ř i b s k ý : Podezřel ý je Kamil : R á ž : 
Vrabčí hnízdo ; S t e k 1 a č : Sbohem , lásko [Farewell , love] (1974). In Václav P o d -
z i m e k ' s : Vysoká modr á zeď [The high, blue wall] (1974) an escaping amateu r pilot 
is as grateful to be shot down as Dub' s Dr Poup a is to be retrieved from the Dutc h 
lorry. We have legal emigratio n to America for a man whose wife has betrayed him 
in K r e n e k ' s "Tomá š a Markéta " (explanatio n for visits by so man y illegal emigrés 
with American passports?) . A man is forced into emigratio n by his crooked boss in the 
title story of K l e v i s ' s "Abiturienti" . We have a man sent to the West to preten d 
to be an emigré in Jiří S t a n o ' s "Svědectví kapitán a Minaříka " [The testimon y of 
Captai n Minařík ] (1976). Tha t piece of would-b e 'faction ' concern s a man who was, 
it is said, killed a few month s later in a moto r acciden t in Moscow. In 1985 he was 
said to have turne d up again. The way the West lured decen t patrioti c Czech top-grad e 
scientists into emigratio n in 1968/69 is exemplified in G r u b e r ' s "Pacien t tajné 
služby". 

15 Š v e j d a , Jiří : Dva tisíce světelných let [Two thousan d light years]. 1978. Second 
edition . Prague 1984, 22. 
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bore. The only autho r I have ever read in new Czech literatuř e who has had 
anythin g to say about the unpleasan t sides of militar y service is, again, Hájek . In 
"Halelujá!" he writes of Leo's trainin g as an N . C. O., of his frienďs snatchin g 
his girl and then the way he punishe d tha t friend for bullying a green soldier — 
and prevent s himself from being ostracised for trying to stop bullying by preten -
ding he is actuall y punishin g tha t friend for snatchin g his girl. I t is just about 
explicitly stated tha t officers encourag e the bullying of new conscripts . The army 
reservě is satirized in Presler' s "Beatles se stejně rozpadli" , where Micha l is suddenl y 
called away from work to také par t in an army cross-countr y run . The lack of 
seriousness with which all participant s také it (except for one keeny, who makes a 
fool of himself) suggests criticism of the Czechoslova k People' s Army just as 
serious as Hajek's . Perhap s more serious is Cervenkova' s portraya l of the regulär 
army officer, Suchánek , in "Semestr života". Sucháne k is a middle-age d junior 
officer in the local garrison, a bad officer with no chanc e of furthe r promotion , a 
jumped-u p sergeant who only holds down his commissio n because of some big 
noise or other . Sucháne k is also a fine, bigotted Part y and anti-Churc h man who 
uses the jargon of Part y propagand a to keep the locals in thei r place. Hi s un-
popularit y with ranker s is demonstrate d when his ghastly wife finds herself 
suddenl y surrounde d by military-servicema n louts, who procee d to und o their flies 
and piss all over her. I t is bold of Červenkov á to make Sucháne k such a pompou s 
idiot , even if she says nothin g to suggest all officers of the Czechoslova k People' s 
Army are like Suchánek . 

VI 

Červenkov á is also the only writer in new Czech literatuř e I have come across 
who takés the Christia n alternativ e seriously. The reader note s tha t the Vraná 
parish priest is the only importan t characte r to remain anonymou s apar t from the 
narrator-heroine . Generall y speaking the Christia n faith is somethin g for the 
elderly, as in Krenek' s "Tomá š a Markéta" , or for the senile, as in Stavinoha' s 
"Hvězdy nad Syslím údolím" . In Kocova' s "Tychonov a hvězda" the main charac -
ter learns tha t Christianit y constitute s no way out of finding one' s own meanin g 
to life. The run-of-the-mil l writer who wants to express some interes t in Go d will 
usually cloth e tha t interes t in somethin g like would-b e atavistic sentimentalisatio n 
— like Jitka Badoučkov á in "být deštěm " (To be the rain , 1973). Even an arch-
Establishmen t writer like Podzime k has to introduc e a 'progressive' priest who 
had been in a Germa n concentratio n camp in his "Vysoká modr á zeď ". In his 
"Solo pro dva dechy" (Solo for two brothers , 1983) Mikulášek will not commi t 
himself to Christianity . The use of liturgical imagery, even the way the name of 
Go d is ušed, might , hoverer , suggest here, as in previous collections , tha t he is 
expressing a Christia n faith. All he actuall y teils us in this collectio n is tha t he 
talks with Go d when he is prett y drunk . Medek' s short-story , 'Vánočn í hvězdy' 
("Všechny barvy duhy") , gently attack s Czech anti-clerica l bigotry. The descriptio n 
of the ruined , plundere d church in Hlinka' s "Už nen í návratu " at least implies 
mute d criticism of the State' s behaviou r towards religion and places of worship, 
even though it is pointe d out tha t individuals  rathe r than the State had caused the 

3 
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desolation . Th e brothe r of on e of th e mai n character s in thi s novel ušed to serve 
at Communio n until , at the beginnin g of the 1970s (th e dát e is implied , no t stated) , 
his school ha d prevente d him from doin g so. Th e novel' s heroine , Lucie , is acutel y 
aware tha t what she lacks in life is faith . She longs to learn ho w to pray . Lucie 
submit s to drink , eventuall y dies throug h drink , because she has no t found a faith . 
At th e beginnin g of "Den , kdy slunečnic e hořely " Frais' s hero , Karel , is indifferen t 
to th e Christia n faith , because he has becom e indifferen t to belief in anything . 
Eventuall y Kare l has a menta l breakdow n an d on e of th e thing s which help him 
to recover is a long lette r he writes to Go d (Ch . XI I I ) ; he places th e lette r on th e 
window-sill , as he had ušed to place such letter s on St Nicholas' s Da y when he was 
a child . Th e next mornin g thi s lette r is gone. We presum e it is take n by D r Steinová , 
th e woma n he goes off with at th e end of th e novel . Go d is love; Steinov á is Karel' s 
love. Spiritually , "Stro m na konc i cesty" is similar to "Den , kdy slunečnic e hořely" . 
Karel' s lette r in " D e n " is structurall y paralle l to th e words th e Moravia n reputed -
to-b e village idio t addresses to Richar d Haná k in " S t r o m " : ' « [ . . . ] By th e looks of 
your hand s you'r e an intellectual , an d intellectual s are always confuse d abou t 
everything . After all, you know, when Go d was botehin g ma n togethe r ou t of 
clay, he breathe d a soul int o him to give him life, didn' t he? We've all got a bit of 
tha t in us. Of God' s breath . Tr y to find an answer there , if you don' t kno w 
something . In yourself, your own bit of God' s breath . Don' t ask othe r people . You 
kno w everythin g best. D o you believe in God? » 

Richar d shrugged his sholders . 
«Go d doesn' t mind . Doesn' t matter , if you don' t believe. A bit of God' s breat h 

'11 be ther e anyway!» he said knowingly, an d tappe d his ehest . «We're all God , 
a little bit .» ' 8 6 

In th e end Haná k achieves greatnes s as an acto r by leaving th e theatr e in which 
he had gained his fame, by going to a far smaller theatre . H e achieves greatnes s by 
humility , like a Christian . I n "Semest r života " Červenkov á deals no t with a 
Christian , but with th e authoritativ e representatio n of Christianit y in her micro -
cosmic Vraná . Thoug h the priest appear s to let th e narrato r heroin e down unde r 
th e influenc e of anonymou s letter s from 'faithfu l parishioners' , he is th e onl y person 
in Vraná who offers her an y sort of spirituá l an d intellectua l friendship . Thi s 
priest knows Marx' s works, where th e apparentl y Communis t character s kno w 
onl y Part y lines. H e also has a humilit y an d warmt h she meets , an d has met , 
nowher e eise. Like th e narrator , in Vraná he is a positio n of authorit y and , like 
her , he is an outside r in a positio n of authority . Th e concep t of an outside r in a 
positio n of authorit y does no t compor t with th e norm s demande d by socialist 
society. Otherwise , too , Červenkov á takes th e Establishmen t attitud e to th e 
Churc h to task. Schoolteachers , we learn , are no t allowed to go to church 87. On 
th e othe r hand , when her colleagues send her to Coventr y (all of the m except th e 
police informer , Jaroška) , th e reade r believes it is because th e town is buzzin g 
with rumour s tha t she is a piou s youn g woman , but it turn s ou t to be because her 

F r a i s : Strom 219. 
Č e r v e n k o v á : Semestr života 138. 
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colleagues thin k she is doin g police dirt y work for Sucháne k on her visits to th e 
vicarage. Still, her headmaste r is seriously worried , lest she should be a believer. 
Th e inspectorat e would také a thoroughl y dim view of it. I n thi s novel we also 
have a serious attac k on th e Establishmen t primitivists ' attitud e to th e Church : 
'Every blood y atheis t has got ušed to arguin g with th e Churc h as it was in th e 
Middl e Ages. Thať s very unfair . Nowaday s th e Churc h does no t seli indulgence s 
or burn witches or even suppor t th e Col d War . . . And if we produc e for childre n 
as documentar y evidenc e th e fact tha t Gagari n [... ] didn' t see anyon e up there , 
th e very least first-for m Johnn y Smit h who goes to R. I . will just conside r us 
idiots. ' 8 8 

VII 

I do no t inten d to be eithe r cynica l or oversentimenta l when I say tha t th e 
pictur e Czech writer s give of th e Unite d Kingdo m generall y manifest s as much 
ignoranc e as thei r understandin g of Christia n doctrine . In th e first čase the y seem 
to be keen on keepin g alive a mythology . In th e secon d the y seem to be keen on 
reviving a belief the y ha d been told ha d been based on primitiv e superstition . 
I do no t choose th e U . K. merel y as a representativ e Western country . I do no t 
choose it even because I am a British subject. I choose it because th e U . K. (usuall y 
referred to as 'England ' by Czechs ) seems to sum up for Establishmen t writer s all 
tha t is arcanel y evil abou t th e West. Th e U.S.A . an d West German y seem to 
Czech s to be easily def inable . Th e U . K. is not . Though , no doubt , th e words of 
th e bureaucraticall y most influentia l of Czec h writers, Ivan Skála, words abou t 
th e West at th e Thir d Congres s of th e Association of Czec h Writers , appl y to th e 
U . K. as muc h as to West German y an d th e U.S.A . Th e West, he says, withou t 
actuall y callin g in th e West (he calls it 'a par t of th e wor lď) 8 9 : 'is ruled by a 
Mafia-lik e combinatio n of capita l an d crime , where peopl e are frightene d of what 
th e next day will bring, where peopl e are afraid to go ou t ont o th e street at night , 
where ther e are organize d murders , where a repressive police apparatu s brutall y 
vents its class hatre d on th e unemploye d an d on participator s in peac e demon -
strations , where th e workin g ma n canno t be sure of th e mean s of survival, his 
equa l rights, his huma n dignity. ' 9 0 

Czechoslovaki a is still well drenche d with jokes abou t lord s an d graduate s of 
Oxford an d Cambridge 9 1, bu t Czec h Establishmen t literatuř e feels far from 
humorou s abou t Britain . I n Svejda's "Havárie " even British machine-fitter s wor-
king in Czechoslovaki a are decaden t an d dishones t an d are friend s with th e area' s 
chief crook . In "Hvězd y na d Syslím údolím " Stavinoh a teils us Commonwealt h 

8 8 Č e r v e n k o v á : Semestr života 149. 
8 9 At the openin g of the Hašek exhibition at Straho v in 1983 he referred in similar words 

to all areas to the West of Aš (the westermost parish of Czecholovakia) . The Westerner 
has to become ušed to Czech top Establishmen t orator s speaking of the West in term s 
the neo-Nazi s or the Nationa l Fron t would use of the Easter n Bloc. Such orátor y results 
from inexperienc e and the siege mentality . 

9 0 Protoko l III . sjezdu Svazu českých spisovatelů 136. 
9 1 An appallingly unrepresentativ e selection , where, incidentally , Harvar d is a British 

university, has been published within the period this essay covers: K l i m e š , Fer -
dinan d (Ed.) : Anekdot y Velké Británi e [Jokes of Grea t Britain] . Prague 1979. 

3* 
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Citizen s study in Pragu e rathe r tha n Oxford because it is cheaper . In his quit e 
extraordinaril y ill-informe d fantas y novel abou t wicked ex-Naz i döctor s per -
formin g transplant s on America n millionaires , "Fantastick é transplantace " (In -
credibl e transplants , 1982), Du b suggests one gets int o Cambridg e by bribery an d 
gets to Cambridg e from Paddington . Furthermor e a professor of immunolog y 
ther e is called 'sir Padding' . Result s in one' s exams at Cambridg e depen d on one' s 
financia l status . Th e best place to learn golf, a game allegedly played onl y by th e 
uppe r classes, is Leeds. In "Vabank" (All out ) Plůde k no t only suggests tha t th e 
British played a large par t in th e so-calle d 'Pragu e Spring' , bu t also that , if 
somethin g like Vaculik's proclamation , '2000 Words' , were publishe d in "Th e 
Times" , "Th e Guardian " or "Th e Dail y Mirror" , th e editoria l boar d would get a 
horrendou s fine an d th e author(s ) a stiff prison sentence . In Gruber' s "Pacien t 
tajné služby" (A patien t of th e secret service) th e C. I . A. are nincompoop s who 
emplo y th e dashin g youn g to p Czec h agent , Kalách , in thei r Londo n fron t Organi -
sation called Espania , wherea s M . I . 5 an d M . I . 6 are th e nastiest , most callou s of 
organisations . Every littl e Austrian policema n is scared stiff of the m — perhap s 
because the y appea r to emplo y a large numbe r of Hungaria n emigrés. Th e head -
quarter s of M . I . 5 are in Wigmore Stree t an d of M . I . 6 in a little N . Londo n 
street called Lullingto n Garth . Th e boss of th e British secret service's identity -
changin g clinic in Grawle y (sic) is a vicious Hungaria n surgeon , who ha d killed 
several Hungaria n secret policeme n in 1956. (Hi s telephon e numbe r is 01-800-0455) . 
Th e novel itself is of such horripilan t hebetud e as far as plot , characterisatio n an d 
style are concerne d tha t few Czech s are likely to. read it through , except for fun. 

VII I 

O n th e othe r han d it is th e sort of novel which will find its place int o th e 
librarie s of militar y barrack s an d police stations . Still, it will do nothin g for th e 
developmen t of Czech literatuře , even Trivialliteratur. Bad books can , however , 
be useful, if the y are writte n by author s blatantl y espousin g th e Establishmen t 
cause. Thu s Svejda's "Havárie " opene d path s of criticism for othe r writers. So did 
Dusek' s first thre e works, because the y looked Establishment , thoug h th e autho r 
probabl y did no t wish to be an Establishmen t writer . Withou t Pára l neithe r of 
those two might have starte d writing, but Pára l remain s outsid e Establishmen t an d 
non-Establishmen t norms , however stron g his influenc e ma y be in writers as varied 
as Zapletal , Křene k an d Stavinoha . Th e numbe r of holý cows has greatly dimi -
nished since th e end of th e 1970s, bu t still ther e has been n o whole-hearte d direc t 
satiře on moder n Czech life. Generall y speaking, social commentar y is stronge r 
no w tha n it was in th e 1960s, even if politica l commentar y (mostl y historica l in 
th e 1960s) is weaker. Although in th e 1960s ther e were writer s who treate d uni -
versal theme s set in contemporar y society, for example , Páral , Alena Vostrá, Jiř í 
Fried , Josef Topol , it is in th e treatmen t of universa l theme s tha t Czec h literatuř e 
of th e 1970s and , particulary , th e 1980s looks healthie r tha n tha t of th e 1960s. 
Th e essentia l failing of recen t Czec h literatuř e is, however , a lack of style. Th e 
perio d has produce d no prose stylists, only a very few stylish poet s an d I have 
no t yet read a single dram a of an y merit . 



P A T R O N Á T U N D P F L E G S C H A F T 
IM S P Ä T M I T T E L A L T E R L I C H E N K I R C H E N W E S E N 

D E R STADT E G E R 

Von Dieter Demandt 

Es ist das bleibende Verdienst Alfred Schultzes, mit Nachdruck eine Entwick-
lung in der spätmittelalterlichen städtischen Kirchengeschichte verdeutlicht zu 
haben, die als „Kommunalisierung'' des Kirchenwesens allgemein geläufig wurde1 . 
Städtische Patronatsrechte, Treuhänderschaft des Rates für fromme Stiftungen und 
städtische Verwaltung des Kirchenvermögens waren die Mittel, die den Räten der 
Städte in zunehmendem Maße Einfluß im kirchlichen Bereich verschafften, wobei 
dem Besetzungsrecht an geistlichen Pfründen und der Verwaltung des Kirchen-
und Klosterbesitzes durch vom Rat als genossenschaftlicher Vertretung der Bürger-
schaft eingesetzte Pfleger besonderes Gewicht zukam. Allerdings entsteht bei 
Schultze der Eindruck, als handle es sich bei den von ihm geschilderten Vorgängen 
weithin lediglich um städtische Machtpolitik nach innen, um die Gewinnung der 
Herrschaft über die Kirche. Es muß Bedenken erwecken, wenn er von einem „sieg-
reichen Eroberungszug in das kirchliche Verfassungsgebiet" schreibt2. 

Sebastian Schröcker, der sich in seiner Untersuchung über die Kirchenpflegschaft 
mit den Pflegern der kirchlichen Besitzungen, der „fabrica", befaßte, meldete 
Widerspruch gegen die Auffassung an, nach der es sich bei der Errichtung der Pfleg-
schaften um einen zielgerichteten Vorstoß des Laienelements handelt. Er leitete 
das Aufkommen der Pflegschaft von der rechtlichen Verselbständigung des fabrica-
Gutes an Dom- und Stiftskirchen im 11. Jahrhundert her3 , leugnete aber natürlich 
nicht, daß sie den Stadtgemeinden Einfluß auf die Verwaltung des Kirchen-
vermögens sicherte4. Hinsichtlich der frommen Stiftungen verwies er auf das An-
liegen der Stifter, sich der Dauerhaftigkeit ihrer Stiftungen zu vergewissern. Dazu 
war der Rat als juristische Person im Gegensatz zu einer natürlichen verläßlich in 
der Lage5 . 

1 S c h u l t z e , Alfred: Stadtgemeinde und Kirche im Mittelalter. In: Festgabe für Ru-
dolph Sohm. Dargebracht zum goldenen Doktorjubiläum von Freunden, Schülern und 
Verehrern. München-Leipzig 1914, 103—142. — D e r s.: Die Vorgeschichte unserer heu-
tigen Kirchengemeinden. Internationale Monatsschrift für Wissenschaft, Kunst und 
Technik 8 (1914) 785—812..— D e r s . : Stadtgemeinde und Reformation. Tübingen 
1918 (Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart 11). 

2 S c h u l t z e : Stadtgemeinde und Reformation 1918, 24. 
3 S c h r ö c k e r , Sebastian: Die Kirchenpflegschaft. Die Verwaltung des Niederkirchen-

vermögens durch Laien seit dem ausgehenden Mittelalter. Paderborn 1934, 51, 89—91 
(Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland. Ver-
öffentlichungen der Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft 67). 

4 S c h r ö c k e r 1934, 95,107 f. 
5 E b e n d a 55,119. 
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Vor allem gilt es, das positive Interess e der Stadträt e an der Kirch e nich t zu ver-
kennen . Patronatsrecht e un d Pflegschaften eröffnete n die Möglichkeit , die Geistlich -
keit als Teil der städtische n Genossenschaf t zu konstituiere n un d eine qualifiziert e 
geistliche Betreuun g der Bürgerschaf t sicherzustellen . Städtisch e Pflegschaften för-
derte n geordnet e ökonomisch e Verhältniss e an Kirche n un d Klöster n sowie in kirch -
lichen Einrichtungen . Auch wenn ma n einer übertriebene n Harmonisierun g nich t 
das Wort rede n möchte , so ist doch festzuhalten , da ß Bürgergemeind e un d Kirchen -
gemeind e in der spätmittelalterliche n Stad t eine Einhei t bildete n  6. 

Di e mit Patroná t un d Pflegschaft angesprochene n wesentliche n Aspekte des Ver-
hältnisse s von Stad t un d Kirch e im spätmittelalterliche n Eger habe n in der bisherigen 
Forschun g zur Geschicht e dieser Stad t kaum Beachtun g gefunden . Kar l Siegl 
widmet e in seiner Skizze zur Egerer Patronatsgeschicht e der mittelalterliche n Ent -
wicklung nu r wenige Zeilen 7. Mi t den Benefizien in der Stad t Eger un d den 
unterschiedliche n patronatsrechtliche n Regelunge n ha t sich dan n jedoch Johan n 
Baptis t Lehne r befaßt 8 . Seine Angaben sind aber so fehlerhaft , da ß auf die von 
ihm benutzte n Archivalien zurückgegriffen werden mußte , zuma l der Autor auf 
detailliert e Quellenbeleg e ganz verzichte t hat . Ein e wissenschaftlich e Fragestellun g 
fehlt bei ihm völlig. 

Di e überkommene n kirchliche n Strukture n des Mittelalter s blieben in Eger länger 
erhalte n als in andere n Städten , die bereit s frühe r die neu e Lehr e der Reformatio n 
annahmen . Spure n evangelischer Lehr e sind zum ersten Ma l 1530 nachzuweise n  9, 
aber erst 1564/6 5 wurde in Eger die Reformatio n eingeführt 10. Dahe r ist es gerecht -
fertigt, quellenmäßig e Belege bis in die Zei t um 1530 zu berücksichtigen . Di e fol-
genden Ausführunge n beruhe n weitestgehen d auf ungedruckte n Quelle n aus 
verschiedene n Archiven  u . Ohn e deren Entgegenkomme n un d Hilfsbereitschaf t wäre 
das Them a nich t zu bearbeite n gewesen. 

Di e erste Egerer Pfarrkirche, die Johannes dem Täufer geweiht war, lag inmitte n 
des alten Marktplatzes , der in der ersten Hälft e des 12. Jahrhundert s angelegt 
worden war 1 2 . I n einer undatierte n Urkunde , die zwischen 1135 un d 1143 ein-
zuordne n ist, wird erstmali g ein Pfarre r in Eger genannt 1 3 . De r Baubegin n an der 

8 M o e l l e r , Bernd : Reichsstad t und Reformation . Güterslo h 1962, 13—15 (Schrifte n 
des Vereins für Reformationsgeschicht e 180). 

7 S i e g l , Karl : Zur Geschicht e des Egerer Patronats . Nac h Quellen des Stadtarchivs . 
EJb 55 (1925) 113—117. 

8 L e h n e r , Johan n Baptist : Beiträge zur Kirchengeschicht e des Egerlandes . Jahresberich t 
des Vereins zur Erforschun g der Regensburger Diözesangeschicht e 13 (1939) 79—211. 

9 S t u r m , Heribert : Eger. Geschicht e einer Reichsstadt . Bd. 1. 2. Aufl. Geislingen/Steig e 
1960, 283. 

1 9 E b e n d a 288. 
" Okresn í archiv Cheb (Bezirksarch.i v Eger), Fond s I — im folgenden OA Cheb (BA 

Eger) . — Staatsarchi v Dresde n — im folgenden StA Dresden . — Bayerisches Haupt -
staatsarchi v München , Abteilung Allgemeines Staatsarchi v — im folgenden HSt A Mün -
chen . — Státn í ústředn í archiv v Praz e (Staatliche s Zentralarchi v in Prag) — im fol-
genden SÜA Prah a (StZ A Prag) . — Bischöfliches Zentralarchi v Regensbur g — im fol-
genden BZA Regensburg . 

1 2 S t u r m : Eger I 1960, 37. — Planskizze n zur Stadtentwicklun g e b e n d a 43. 
1 3 Monument a Egrana . Denkmäle r des Egerlande s als Quellen für dessen Geschichte . Hrsg. 
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neuen und im Vergleich zur Johanniskirche wesentlich größeren Pfarrkirche mit dem 
Patrozinium St. Nikolaus und St. Elisabeth nahe dem durch die Stadterweiterung 
zwischen 1203 und 1215 entstandenen großen Marktplatz ist auf die Zeit um 1220 
anzusetzen 14. Es hat sich für diese neue Pfarrkirche, die in ihren größeren Dimensio-
nen den Bedürfnissen nach der Stadterweiterung entsprach, die Kurzbezeichnung 
St. Niklas eingebürgert. 

Die St. Niklas-Kirche wurde kurz nach 1461 umgebaut. Sie wurde erweitert, 
indem die nördliche und südliche Seitenwand weiter nach außen vorgeschoben 
wurden. Die für diese Baumaßnahmen benötigten finanziellen Mittel wurden der 
Stadt von dem einer Wunsiedeler Familie entstammenden Egerer Bürger Sigmund 
Wann geschenkt, der namentlich durch Zinnhandel zu großem Reichtum gelangt 
war 16. Die umgebaute Kirche war 1466 im Rohbau bereits fertig, denn in diesem 
Jahr wurde schon am Dach gearbeitet18. Die Gewölbe des Neubaus waren im Jahre 
1470 fertiggestellt. Es waren jedoch darin Risse entstanden, so daß sich der Rat nach 
einem anderen Steinmetz umsah, den er 1472 für drei Jahre einstellte. Im Jahre 
1476 wurde der Neubau ausgemalt " . 

Grundlegend für die spätmittelalterliche Egerer Kirchengeschichte war die Über-
tragung des Patronatsrechts in Stadt und Land Eger an den Deutschen Orden. Vor 
dieser Schenkung hatten die römisch-deutschen Könige das Patronatsrecht inne. 
Konradin übertrug 1258 dem Deutschen Orden mit Zustimmung seiner Mutter Eli-
sabeth sowie Herzog Ludwigs II. des Strengen von Bayern, seines Onkels und 
Vormunds, das Patronatsrecht an der Kirche in Eger samt allen Rechten und allem 
Zugehörigen18. Er bestätigte die Schenkung dieser Kirche an den Orden durch Kaiser 
Friedrich IL und König Konrad IV.19. Papst Alexander IV. bestätigte die Patronats-
schenkung 1259 20, der für Eger zuständige Diözesanbischof Albert II . von Regens-
burg 1260 *'. Nach der Übertragung des Patronatsrechts war jeweils der Komtur 
oder ein anderes Mitglied der Egerer Deutschordenskommende Pfarrer von St. Nik-
las. Die Kommende gehörte zur Deutschordensballei Thüringen. 

von Heinrich G r a d 1. Bd. 1 (805—1322). Eger 1896, n. 63 (Das Egerland. Heimats-
kunde des Ober-Eger-Gebietes. Unter Mitwirkung gelehrter Landsleute hrsg. von Hein-
rich G r a d l . Abt. 6. Bd. 1) (zitiert: Monumenta Egrana). — S t u r m : Eger I 
1960, 37. — D e r s . : Eger. Geschichte einer Reichsstadt. Bd. 2. Bilderband. Augsburg 
1952, 44 f. 

14 S t u r m : Eger I 1960, 62. 
16 S i e g l , Karl: Das älteste Pfarrinventar der St. Niklaskirche in Eger. JVGDB 2 (1929) 

65—97, hier 67—69. — OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 612. — S i e g l , Karl: 
Egerer Testamente in alter Zeit. Unser Egerland. Blätter für Egerländer Volkskunde 3 
(1899) 22—25, hier 24. 

19 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 80. 
17 S t u r m : Eger I 1960, 197. 
18 Urkundenbuch der Deutschordensballei Thüringen. Hrsg. von Karl H . L a m p e . Bd. 1 

(1195—1310). Jena 1936, n. 140 (Thüringische Geschichtsquellen 10) (zitiert: ÜB 
Deutschordensballei Thüringen I). 

19 E b e n d a n. 142. 
20 E b e n d a n. 145. 
21 E b e n d a n. 150. — Neuere Edition: M a i , Paul: Urkunden Bischof Alberts II. von 

Regensburg (1260—1262). Verhandlungen d. Hist. Ver. f. Oberpfalz u. Regensburg 107 
(1967)7—45, hier 13 f., n. 3. 
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I n der Pfarrkirch e St. Nikla s hatte n zunächs t die Prieste r des Deutsche n Orden s 
das gesamte gottesdienstlich e Geschehe n zu bestreite n un d habe n auch die dor t ge-
stifteten Messen zelebriert . I m 15. un d frühe n 16. Jahrhunder t wurde n jedoch auch 
un d dan n ausschließlic h in ihre r Kirch e Benefizien für Weltgeistliche gestiftet, zu 
dene n jeweils seitens der Stifter das Präsentationsrech t geregelt werden mußte . 
Übe r die in St. Nikla s gestifteten Messen unterrichte n nebe n zahlreiche n Urkunde n 
zwei wichtige Zusammenstellungen . Im Zusammenhan g mi t dem kurz nach 1461 
begonnene n Umba u dieser Kirch e nah m der Ra t eine Bestandsaufnahm e zum Egerer 
Kirchenwese n vor. Er ließ ein Buch anlegen , in dem sich Aufzeichnunge n über die 
Rechnungslegun g der Pfleger an den Egerer Kirchen , über Zinsunge n an Kirchen , 
Klöste r un d Einrichtunge n der sozialen Fürsorg e sowie über die in den Egerer Kir -
chen gestifteten Messen finden . Di e Eintragunge n reiche n vom 22. Februa r 1464 bis 
zum 17. Novembe r 1474. Diese von Kar l Siegl als „da s älteste Pfarrinventa r der 
St. Niklaskirch e in Eger" publiziert e Quelle 2 2 ist von nich t zu unterschätzende r 
Bedeutun g für die Erforschun g der spätmittelalterliche n Kirchengeschicht e der Stad t 
Eger. Ein e weitere Zusammenstellun g finde t sich im Visitationsprotokol l der Diö -
zese Regensbur g von 1508 2 3. 

In dem hier zu behandelnde n Zeitrau m lassen sich in St. Nikla s insgesamt 33 
gestiftete Messen nachweisen . Von diesen hatte n die Deutschherre n selbst gemäß 
dem Willen der Stifter 13 Messen zu halten 2 4 . Bei den übrigen handel t es sich um 
Benefizien für Weltpriester . Z u 12 von diesen Benefizien wurd e das Präsentations -
rech t dem Ra t übertragen : Mari a Heimsuchung 25, Märtyrer 2 6 , Heili g Kreuz 2 7 , 

2 2 S. Anm. 15. 
2 3 M a i , Pau l /  P o p p , Marianne : Das Regensburger Visitationsprotokol l von 1508. 

Beitr. zur Gesch . d. Bistums Regensbur g 18 (1984) 7—316, hier 220—223. 
2 4 S i e g l : Pfarrinventa r 1929, 83—85. — Regesta diplomatic a nee non epistolari a 

Bohemia e et Moravia e VII (1358—1363). Fase l (1358/1359) . Hrsg. von Bedřich 
Me n d l und Milen a L i n h a r t o v á . Prag 1954, n. 282. — StA Dresden : Deutsch -
ordenshau s Eger O. U. 2852 (1340), 2875 (1341) (Teildruck : Regesta diplomatic a nee 
non epistolari a Bohemia e et Moravia e IV (1333—1346). Hrsg. von Joseph E m i e r . 
Pra g 1892, n. 874) (zitiert : Regesta IV), 3642 (1361), 5077 (1399). — OA Cheb (BA 
Eger) : Urkunde n n. 245, 265 (Teildruck : Z e c h e l , Artur : Beziehunge n des Acker-
manndiditer s zu Egerer Bürgern . Unse r Egerland . Monatsschrif t für Heimaterkundun g 
und Heimatpfleg e 39 <1935> 25—30, hier 29 f.), 416. 

2 5 S i e g l , Karl : Die Gründun g der Kirche zu Liebenstei n im Egerlande . MVGD B 40 
(1902) 498—514, hier 509. — OA Cheb (BA Eger) : Urkunde n n. 594, 634, 973, 974, 
1016. — BZA Regensburg : Egrana , Fach 5, Präsentationsurkunden , 1483 IX 2, 1497 
IX 19, 1501 VI 28, 1512 XI 7, 1522 IX 28. — S i e g 1 : Pfarrinventa r 1929, 83. — 
M a i /  P o p p 1984, 222, n. 965. 

2 6 O A Cheb (BA Eger) : Urkunde n n. 444, 602. — S i e g l : Pfarrinventa r 1929, 85. — 
M a i / P o p p 1984, 221, n. 962. — Von der Präsentatio n eines Priester s durch den 
Rat im Jahr e 1563, also nicht lange vor der Einführun g der Reformation , berichte t 
L e h n e r 1939, 106. 

2 7 OA Cheb (BA Eger) : Urkunde n n. 641, 642. — BZA Regensburg : Egrana , Fach 5, Prä -
sentationsurkunden , 1485 IX 29, 1495 VIII 31. — M a i / P o p p 1984, 221, n. 959. — 
Sigmund Wann stiftete diese Messe auf dem St. Jakobs-Altar,  dem früheren Altar der 
Famili e Gerstner , deren Messe untergegange n war. Der Altar ist seitdem auch als Kreuz -
altar und „Wannen-Altar " geläufig. S i e g l : Pfarrinventa r 1929, 68, 83. 
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Zwölf Apostel 128 , Zwölf Apostel I I 2 9 , Gottesackeraltar beim Taufstein 30, St. Er-
hard 31, St. Ägidien32, St. Barbara II3S , Maria Empfängnis34, St. Jakob I I 3 5 , 
Maria Himmelfahrt36. Zu 3 Benefizien verblieb das Präsentationsrecht zunächst bei 
der Egerer Stifterfamilie, sollte nach deren Aussterben in der männlichen Linie aber 
an den Rat übergehen: St. Eligius (Schreul)37, St. Katharina (Daniel)38, St. Wolf-
gang (Wernher)39. Zu 5 Benefizien behielten sich die in Eger ansässigen oder früher 
beheimateten Stifterfamilien das Präsentationsrecht ohne weitere Verfügung vor: 
St. Jakob I (Gerstner)40, St. Barbara I (Grafen Schlick) *, St. Leonhard (Franken-
grüner) 42, Dreifaltigkeit (Rudusch) "3, St. Sebastian (Kessler)44. 

28 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 85. — M a i / P o p p 1984, 221, n. 957. 
29 M a i / P o p p 1984, 221, n. 958. — Da der hier genannte Kaplan noch nicht weiß, was 

sie (die Ratsherren) ihm geben wollen, handelt es sich offenbar um eine neue Stiftung. 
Da er finanzielle Gleichstellung mit dem ersten Kaplan am Apostelaltar erhofft, ist dieses 
Benefizium wohl grundsätzlich zu denselben rechtlichen Bedingungen etabliert worden 
wie das erste. Es handelt sich vermutlich, um die Meßstiftung des Paul Pesolt von 1503, 
in deren Zusammenhang ein besonderer Altar nicht genannt wird. OA Cheb (BA Eger): 
Urkunde n. 1025. Der Ratsherr Paul Pesolt ist 1499 als Vorsteher der Pelerschen Messe 
belegt, des ersten Benefiziums auf dem Apostelaltar. Er hatte also eine besondere Be-
ziehung zu diesem Altar. OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 993. Zu seiner Meßstiftung 
wurde dem Rat das Präsentationsrecht übertragen. In der Stiftungsurkunde wurde auch 
ein Zins zur Aufbesserung der Pelerschen Messe bestimmt. 

80 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 947. 
31 M a i / P o p p 1984, 222, n. 969. 
32 E b e n d a 223, n. 973. 
33 OA Cheb (BA Eger): Urkunden n. 1153, 1163. 
34 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 1182. 
33 OA Cheb (BA Eger): Urkunden n. 1184, 1185, 1200. — Es handelt sich um den seit der 

Meßstiftung des Sigmund Wann auch dem Heiligen Kreuz geweihten Altar. 
36 OA Cheb (BA Eger): Urkunden n. 1186, 1196. 
37 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 83: Messe auf Schreuls Altar. Dabei handelt es sich um 

den St. Eligius-Altar. Zu diesem präsentierten 1491 drei Egerer Bürger, unter ihnen 
Jobst Schreul, einen Priester. BZA Regensburg: Egrana, Fach 5, Präsentationsurkunden, 
1491 III 12. Demnach kam das Präsentationsrecht in modifizierter Form nach wie vor 
der Stifterfamilie zu. Im Jahre 1501 sind „Vorsteher und Verweser" der Schreulschen 
Messe belegt. OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 1007. Die Messe ist also inzwischen von 
der Stifterfamilie an den Rat übergegangen, der 1508 als Patronatsherr belegt ist. 
M a i / P o p p 1984, 221, n.961. 

38 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 84. — OA Cheb (BA Eger): Archivbuch 981, p. 117. — 
M a i / P o p p 1984, 222, n. 964. 

39 OA Cheb (BA Eger): Urkunden n. 950, 982, 1148, 1156. 
49 S i e g l , Karl: Materialien zur Geschichte der Egerer Lateinschule vom Jahre 1300— 

1629. Nach den Urkunden des Egerer Stadtarchivs. Jahres-Bericht über das k. k. Staats-
Obergymnasium in Eger (Böhmen) für das Schuljahr 1901—1902. Eger 1902, 3—143, 
hier 9, n. 13. — Nach dem Untergang der Gerstnerschen Messe stiftete Sigmund Wann 
auf dem Altar 1460 eine neue Messe; s. Anm. 27. 

41 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 84. — BZA Regensburg: Egrana, Fach 5, Präsentations-
urkunden, 1495 I 13. — M a i / P o p p 1984, 223, n. 974. — Es wurden in der 
St. Niklas-Kirche zwei St. Barbara-Benefizien gestiftet. Bei diesem handelt es sich um 
das ältere. 

42 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 86. — BZA Regensburg: Egrana, Fach 5, Präsentations-
urkunden, 1519 XII 10. — OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 1482. 

43 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 85: dort Stiftung in Aussicht gestellt. — OA Cheb (BA 
Eger): Urkunden n. 981, 999. — M a i / P o p p 1984, 222, n. 963. 
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Nach Ausweis des Visitationsprotokolls von 1508 gab es an der Pfarrkirche 
St. Niklas eine Prädikatur, die vom Landkomtur der Bailei Thüringen des Deut-
schen Ordens vergeben wurde: „Dominus Johannes Bvscho predicator Egre sancti 
Nicolai et sancte Elizabeth" 45. In zwei von den Egerer Deutschherren ausgestellten 
Urkunden aus dem Jahre 1516 erscheint dieser Prediger an zweiter Stelle hinter 
Johann Kramer, Komtur und Pfarrer46, wie auch im Visitationsprotokoll. Er 
nahm also innerhalb des Konvents den zweiten Rang ein. 

Seit 1340 ist an St. Niklas eine städtische Kirchenpflegschaft nachzuweisen 47. 
Die vom Rat ernannten „Kirchenväter" sind in aller Regel als Ratsherren oder 
doch als ehemalige Ratsherren belegt48. Die große Ausnahme bildet Sigmund Wann, 
der als großzügiger Stifter bei der Finanzierung des Kirchenumbaus hervortrat. Er 
ist bereits 1451 als Kirchenvater anzutreffen49. In ihm vereinigten sich in einer 
Stadt und Kirche willkommenen und wohl auch für ihn selbst befriedigenden Weise 
das ihm vom Rat verliehene Amt mit freigebiger persönlicher Frömmigkeit. Es 
war Aufgabe der Kirchenväter, die für den Kirchenbau von St. Niklas bestimmten 
Gelder entgegenzunehmen und zu verwalten, Zinsleistungen einzufordern und 
namentlich im Zusammenhang mit dem Umbau der Kirche durch den Verkauf von 
Zins zusätzliches Geld zu beschaffen 50. Gelegentlich wurden sie mit der Ausrichtung 
frommer Stiftungen beauftragt M. Auch mit der Verteilung karitativer Zuwendun-
gen wurden sie mitunter betraut: Holz für bedürftige Schüler der Lateinschule, wo 
jeder Schüler in der kalten Jahreszeit täglich ein Scheit Holz mitbringen mußte 52, 
Tuch für arme Leute 53. 

44 M a i / P o p p 1984, 222, n. 968. — Da für diese Stiftung keine weiteren Einzelheiten 
zu ermitteln sind, ist vom uneingeschränkten Präsentationsrecht der Stifterfamilie aus-
zugehen. Eine Verfügung, die dem Rat das Präsentationsrecht nach dem Aussterben der 
Familie in männlicher Linie zuspricht, ist jedoch nicht ganz auszuschließen, da der 
Priester seine Einkünfte von der Stadt erhält. 

45 M a i / P o p p 1984, 220 n. 955. 
46 O A Cheb (BA Eger): Urkunden n. 1161, 1163. 
47 Der Egerer Bürger Heinrich Knod, Pfleger der Pfarrkirche St. Niklas, stiftete am 

24. März 1340 eine Messe in der Johanniskirche (St. Johann Baptist). O A Cheb (BA 
Eger): Urkunden n. 37, 38 (in gleichem Wortlaut). Unvollständiger und fehlerhafter 
Druck mit falsch aufgelöstem Datum: Regesta IV, n. 767. 

49 Grundlegend sind folgende Zusammenstellungen, auf die an dieser Stelle allgemein ver-
wiesen wird: S i e g l , Karl: Die Bürgermeister der Stadt Eger von 1282 bis 1926. 
Unser Egerland. Monatsschrift für Heimaterkundung und Heimatpflege 31 (1927) 
21—31. — D e r s.: Ratsherren, Geriditsherren und Gemeinherren in Alt-Eger von 1384 
bis 1777. Unser Egerland. Monatsschrift für Heimaterkundung und Heimatpflege 31 
(1927) 90—93, 112—114, 128—130, 143—145; 32 (1928) 8—10, 44—46, 66—69, 
84—86, 104—106, 118—120, 136—140; 33 (1929) 9—12. 

49 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 558. 
50 OA Cheb (BA Eger): Urkunden n. 332, 552, 612, 625, 1153. — StA Dresden: Deutsch-

ordenshaus Eger O. U. 6883 (1445). — S i e g l , Karl: Alt-Eger in seinen Gesetzen und 
Verordnungen. Augsburg-Kassel 1927, 67 f. — Ders . : Pfarrinventar 1929, 72, 96 f. 

51 OA Cheb (BA Eger): Urkunden n. 339, 537, 1289 (Teilregest: S i e g l : Materialien 
1902, 23, n.61). — S i e g l : Pfarrinventar 1929, 76, 86. 

52 OA Cheb (BA Eger): Archivbuch 981, p. 119. — S i e g l : Materialien 1902, 6, n. 3 (auch 
in S i e g 1 : Alt-Eger 1927, 94). 

53 S i e g l : Egerer Testamente 1899, 24. — OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 1289. 
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Die Kirchenväter waren in ihrer Tätigkeit nicht völlig eigenständig. Der Rat 
behielt sich vielmehr eine Oberaufsicht vor S4. Als Sigmund Wann 1451 in seiner 
Eigenschaft als Kirchenvater einem Egerer Bürger aus dem Besitz der Pfarrkirche 
einen Hof und eine Herberge im Egerland sowie Zinseinkünfte zum Nutzen des 
Kirchenbaus von St. Niklas verkaufte, kam dieses gewichtige Rechtsgeschäft aus-
drücklich mit Wissen und Willen des Rates zustande 55. Vor allem waren die Kir-
chenväter zur jährlichen Rechnungslegung gegenüber dem Rat oder seinen Bauftrag-
ten verpflichtet, worauf der Rat besonders zur Zeit des Kirchenumbaus Wert legte, 
als größere Summen ausgegeben wurden, namentlich das von Sigmund Wann 
gestiftete Geld58. 

Auf dem um St. Niklas angelegten Friedhof wurde vermutlich in der zweiten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts die Doppelkapelle St. Michael errichtet, deren untere 
Kapelle als Beinhaus benutzt wurde. Daher rührt die Bezeichnung als „Karner-
kirchlein" (carnarium)57. Sie wird 1295 erstmals erwähnt anläßlich der Stiftung 
einer täglichen Messe durch den Egerer Bürger Heinricus Pydeler, die den Deutsch-
herren aufgetragen wurde58 . Nach Ausweis des Pfarrinventars von St. Niklas 
(1464—1474) wurden in St. Michael täglich zwei Messen gehalten, die der Rat inne-
hatte 60, sowie eine Messe, die von den Deutschherren auszurichten war60 . Nach einer 
kleineren Stiftung in Form einer sonntäglichen Messe in einem Testament von 1515 
ohne patronatsrechtliche Regelung61 erweiterte der Egerer Altarist Johann Hammer-
schmidt 1520 das gottesdienstliche Geschehen in St. Michael mit einer Meßstiftung 
zu Ehren von Handwerk und Bruderschaft der Tuchmacher, die fünf Messen 
wöchentlich umfaßte, davon eine am Sonntag 62. Er behielt sich und nach seinem 
Tode seinen Testamentsvollstreckern die beiden ersten Präsentationen vor. Danach 
sollten Rat und Tuchmacherzunft das Präsentationsrecht gemeinsam innehaben. 
Bei der Vergabe der Messe sollten vorrangig Söhne von Egerer Tuchmachern be-
rücksichtigt werden. Johann Hammerschmidt stiftete auch zwei Kleinodien aus 
Silber zur Aufstellung auf dem Altar am Kirchweih- und am Michaelistag, die von 
den Kirchenvätern von St. Niklas aufbewahrt werden sollten. 

54 Eine solche Oberaufsicht des Rates ist auch andernorts anzutreffen. In St. Gallen etwa 
hatten die Kirchenpfleger an der Pfarrkirche St. Laurenzen Übergriffe auf das Kirchen-
und Fabrikvermögen dem Rat zu melden, dem sie auch zur jährlichen Rechnungslegung 
verpflichtet waren. Z i e g l e r , Ernst: Kirchenpfleger und Kirchenamt. Bemerkungen 
zur Verwaltungs- und Archivgeschichte der Stadt St. Gallen im Spätmittelalter. In: 
Churrätisches und st. gallisches Mittelalter. Festschrift für Otto P. Clavadetscher zu 
seinem 65. Geburtstag. Hrsg. v. Helmut M a u r e r . Sigmaringen 1984, 237—256, hier 
242 f. 

55 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 558. 
59 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 70—73, 96 f. 
67 S t u r m : Eger I 1960, 63. 
68 StA Dresden: Deutschordenshaus Eger O. U. 1480 (1295). 
60 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 83. 
89 E b e n d a 85. 
81 O A Cheb (BA Eger): Urkunde n. 1143. 
62 HStA München: Hochstiftsurkunden Regensburg 1520 V 1. — O A Cheb (BA Eger): 

Karton 335, Faszikel 456, A/2004, ohne Datum. 
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Auch nach Errichtung der neuen Pfarrkirche St. Niklas blieb die alte Johannis-
kirche (St. Johann Baptist) erhalten. Die Deutschherren besaßen dort alle Pfarr-
rechte und hatten täglich Messe zu halten 83. Nachdem Heinrich Knod, Kirchen-
pfleger von St. Niklas, dort 1340 eine von den Deutschherren zu haltende Messe 
gestiftet hatte84, stiftete der Pfarrer Niklas in Pistau 1401 in dieser Kirche eine 
Messe, deren Ausrichtung er dem Rat auftrug, der auch das Präsentationsrecht er-
hielt 85. Der Rat unterhielt an der Johanniskirche eine Kirchenpflegschaft. Die Kir-
chenväter hatten jährlich abzurechnen86. 

In prägnanter Weise begegneten sich Stadt und Kirche in der Rathauskapelle. 
Die Heiliggeistkapelle im Egerer Rathaus wird erstmals 1401 anläßlich der Stif-
tung einer Messe durch den bereits genannten Pfarrer Niklas in Pistau bekannt, 
der das Präsentationsrecht selbstverständlich dem Rat übertrug87. Als grundlegende 
Gemeinsamkeit aller von ihm zum Vergleich herangezogenen Ratskapellen stellt 
Helmut Maurer die regelmäßige Abhaltung von Gottesdiensten heraus, zu denen 
sich die Ratsherren dort versammelten. Vor jeder Sitzung wurde die Ratsmesse ge-
feiert. Damit konnte in besonderem Maße zum Ausdruck gebracht werden, daß die 
vom Rat ausgeübte städtische Selbstregierung als in Gott gegründet und legitimiert 
verstanden wurde68. Auch in der von ihm nicht berücksichtigten Egerer Rathaus-
kapelle wurde an allen Ratssitzungen („alle rat tag") die von Pfarrer Niklas 
gestiftete Messe gefeiert89. Der Rathauskaplan nahm an den Herrenmahlzeiten in 
der Trinkstube des Rathauses nach der jährlichen Ratserneuerung teil, wie den 
überlieferten Tischordnungen zu entnehmen ist, die mit ihrem ältesten überliefer-
ten Exemplar bis 1473 zurückreichen79. 

Die Burgkapelle St. Erhard, die berühmte hochmittelalterliche Pfalzkapelle, war 
bürgerlichem Leben zunächst naturgemäß enthoben, doch konnte der Rat auch dort 
im 15. Jahrhundert Einfluß gewinnen. Der Egerer Bürger Hans Stadelmann stiftete 
in der Burgkapelle 1418 eine Messe, zu der er dem Rat das Präsentationsrecht über-

63 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 85. 
64 S. Anm. 47. 
85 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 264. — Pfarrer Niklas stiftete zugleich eine Messe 

in der Rathauskapelle. Die beiden Pfründen behielt er für die Dauer ihres Lebens zwei 
Neffen vor und band das Präsentationsrecht auf Lebenszeit an seinen Rat sowie danach 
an den der beiden Neffen. 

88 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 87. — Es ist ein Abrechnungsbuch für die Zeit von 1464 
bis 1494 erhalten. OA Cheb (BA Eger): Karton 335, Faszikel 456, A/2002, 1464—1494. 

67 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 264. Vgl. Anm. 65. — Die Bestätigung dieser Meß-
stiftung durch den Bischof von Regensburg erfolgte im Jahre 1454. OA Cheb (BA Eger): 
Urkunde n. 594. — Es sind der Revers eines Priesters sowie Präsentationsurkunden des 
Rates überliefert. O A Cheb (BA Eger): Urkunde n. 656. BZA Regensburg: Egrana, 
Fach 5, Präsentationsurkunden, 1488 IV 18, 1490 VI 29, 1492 II 1, 1496 I 18. 

83 M a u r e r , Helmut: Die Ratskapelle. Beobachtungen am Beispiel von St. Lorenz in 
Konstanz. In: Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag am 19. September 
1971. Bd. 2. Göttingen 1972, 225—236, hier 233—236. 

89 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 85. 
" S i e g l : Alt-Eger 1927, 21 f.: Tischordnung von 1517. 
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tru g n . Diese r etabliert e in St. Erhar d eine Pflegschaft . Di e Kirchenväte r waren 
zur jährliche n Rechnungslegun g verpflichtet 72. 

I n der 1440 geweihten kleinen Kirche St. Jodok (St . Jobst ) östlich der Stad t am 
rechte n Egerufer 7 3 wurde 1446 eine Messe gestiftet, zu welcher der Ra t das Präsen -
tationsrech t erhielt 7 4 . Er richtet e auch dor t in der Folgezei t eine Kirchenpflegschaf t 
ein. Im Jahr e 1463 tra f ein Kirchenvate r von St. Jodo k eine letztwillige Verfügung 
zugunste n dieser Kirche 7 5 . Bald danac h ist der Ratsher r Pau l Rudusc h als Kirchen -
vater von St. Jodo k belegt 7 6. E r gehört e zu den Stifter n der Messe. Auch den Kir -
chenväter n von St. Jodo k war jährlich e Abrechnun g aufgetragen 77. 

Bezüglich der Kapelle der Waldsassener Mönche in Eger erlangt e der Ra t keiner -
lei Rechte . I m Egerer Stadtho f des Zisterzienserkloster s Waldsassen, dem „Stein-
haus", das dessen Vogt als Amtshau s für den Streubesit z der Zisterz e im Eger-
land diente , wurde 1339 eine Kapell e eingebaut . Sie war zunächs t zur Straß e hin 
eingerichte t worden , wurde dan n aber in der zweiten Hälft e des 14. Jahrhundert s 
in den hintere n Gebäudetei l verlegt. I n der Steinhauskapell e wurde täglich Messe 
gelesen  7S. 

Eine n wichtigen Zugewin n bracht e dem Ra t die Umwandlun g der Synagoge in 
eine Marienkirche  n . Als Köni g Sigmun d 1430 ein Privileg erteilte , durc h das der 
Ra t ermächtig t wurde , die Jude n aus Eger auszuweisen , wurde der Stad t auch die 
Synagoge übereignet , die in eine Marienkirch e umgewandel t werden sollte 8 0. De r 
Ra t hatt e sich um das Ausweisungsprivileg bemüht , da die Jude n von den Sonder -
leistungen währen d der Hussitenkrieg e befreit waren , worübe r das gemein e Volk 
in Eger so verbitter t war, da ß Gewalttätigkeite n drohten . Di e Einrichtun g einer 
Kirch e in der Synagoge erfolgte nich t unmittelba r nach der Judenausweisung . 
Diese stan d vielmeh r dazwischen , nach der erneute n Zulassun g von Juden , wieder 
für jüdischen Gottesdiens t zur Verfügung. I m Jahr e 1469 macht e sich der Ra t 
schließlich daran , die Umwandlun g zu vollziehen un d ließ sich dari n nich t beirren . 

7 1 OA Che b (BA Eger) : Urkund e n. 340. 
7 2 S i e g l : Pfarrinventa r 1929, 86 f. — OA Cheb (BA Eger) : Karto n 365, Faszikel 495, 

A/3073, 1516 X 5, 1519 XII 11, 1526 VI 14, 1531 VI 18. 
7 3 S t u r m : Eger II 1952, 222. 
7 4 OA Cheb (BA Eger) : Urkunde n n. 527, 530, 531. — Präsentationsurkunde n sowie Re-

verse von Priester n zeigen den Rat in der Ausübung seines Rechtes . BZA Regensburg : 
Egrana , Fach 5, Präsentationsurkunden , 1484 II I 5, 1490 IV 23, 1498 X 15, 1500 IX 4, 
1516 VIII 5; OA Cheb (BA Eger) : Urkunde n n. 900, 980, 1164. 

7 5 OA Cheb (BA Eger) : Urkund e n. 665. 
7 8 S i e g l : Pfarrinventa r 1929, 90. — Zu Pau l Rudusc h e b e n d a 85 Anm. 137. 
7 7 Abrechnunge n sind allerdings erst aus der Zeit ab 1531 überliefert . O A Cheb (BA Eger) : 

Karto n 335, Faszikel 456, A/2006. 
7 8 S t u r m : Eger I 1960, 186; Eger II 1952, 174. — J a n n e r , Ferdinand : Geschicht e 

der Bischöfe von Regensburg. Bd. 3. Regensburg-Ne w York-Cincinnat i 1886, 257 f. — 
S i e g l : Pfarrinventa r 1929, 86. 

7 0 Vgl. D e m a n d t , Dieter : Die Judenpoliti k der Stad t Eger im Spätmittelalter . BohZ 24 
(1983) 1—18, hier 9, 14 f. 

8 0 Code x juris municipali s regni Bohemiae . Teil 3: Privilegia regalium civitatum annoru m 
1420—1526. Hrsg. von Jaromí r Č e l a k o v s k ý und Gusta v F r i e d r i c h . Pra g 
1948, n. 54 (zitier t Code x juris municipali s III) . 
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Mit der neuen Marienkirche, die als „Frauenkirche" in der Egerer Kirchen-
geschichte geläufig wurde, gewann der Rat in Eger eine eigene städtische Kirche für 
allgemeinen öffentlichen Gottesdienst, die vom Patronatsrecht des Deutschen Or-
dens faktisch ausgenommen war. Als die Egerer Bürgerin Veronica Hufnagel 1479 
— auch auf Anordnung ihres verstorbenen Mannes — auf dem Hochaltar die erste 
Messe in der neuen Kirche stiftete und die Pfründe Magister Wilhelm Hoffmeister 
aus Eger verlieh, übertrug sie dem Rat das Präsentationsrecht, das sie sich ledig-
lich für die Dauer ihres Lebens selbst vorbehielt81. Dem Rat mußte klar sein, daß der 
Deutsche Orden dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen würde. Dieser war 
keineswegs bereit, die Schmälerung seines Patronatsrechts hinzunehmen. Die Reak-
tion des Ordens ließ nicht lange auf sich warten. Kaum war der präsentierte 
Priester vom Regensburger Generalvikar investiert worden, als auch schon ein 
Protestschreiben des Landkomturs der Bailei Thüringen in Eger eintraf, in dem er 
dem Rat das Präsentationsrecht absprach und für den Orden beanspruchte. Er 
sandte bevollmächtigte Vertreter des Deutschen Ordens zu Verhandlungen mit dem 
Rat nach Eger 82. Noch im Jahre 1500 wird anläßlich einer Vorsprache beim Rat für 
einen Nachfolger des ersten Inhabers der Messe deutlich, daß der Deutsche Orden 
seinen patronatsrechtlichen Anspruch in keiner Weise aufgegeben hatte, so daß 
Konflikte zu gewärtigen waren 33. Tatsächlich blieb das Besetzungsrecht des Rates 
gewahrt. Der von ihm Präsentierte erhielt die Pfründe 84. In einem relativ kurzen 
Zeitraum wurden in der Frauenkirche weitere Messen gestiftet, so daß im Visita-
tionsprotokoll von 1508 vier Benefizien genannt werden, zu denen ohne Aus-
nahme dem Rat das Präsentationsrecht zustand 85. Die Ausgestaltung als städtische 
Kirche nahm ihren Lauf. Selbstverständlich richtete der Rat an seiner Kirche auch 
eine Pflegschaft ein88. 

Im Verlauf des 13. Jahrhunderts wurden in Eger drei Mendikantenkonvente 
gegründet. Als erster Bettelorden ließen sich die Franziskaner, der Straßburger 
Ordensprovinz angehörend, in Eger nieder. Im Jahre 1247 wird zum ersten Mal 
ein Guardian des Egerer Franziskanerklosters genannt, in dem schon 1256 der 
Bischof von Regensburg Quartier beziehen konnte87. Der Klarissinnenkonvent, 
dessen Anfänge in der Zeit vor dem großen Stadtbrand von 1270 liegen 88, wird 
1273 zum ersten Mal urkundlich erwähnt89. Im Jahre 1287 wurde die förmliche 
Aufnahme der in Eger nach der Regel des Klarissinnenordens lebenden Schwestern 

81 OA Cheb (BA Eger): Urkunden n. 812, 813, 814. 
82 OA Cheb (BA Eger): Karton 344, Faszikel 467, A/2053, 1479 VII 27. 
93 O A Cheb (BA Eger): Archivbuch 981, p. 174. 
84 BZA Regensburg: Egrana, Fach 5, Präsentationsurkunden, 1500 IX 4, 1522 VI 13. — 

M a i / P o p p 1984, 222, n. 967. 
85 M a i / P o p p 1984, 220, n. 955; 222, n. 966 und 967; 223, n. 970 und 972. 
M Abrechnungen der Kirchenväter sind lückenhaft aus der Zeit von 1518 bis 1554 über-

liefert. OA Cheb (BA Eger): Karton 335, Faszikel 456, A/2003. 
87 S t u r m : Eger I 1960, 64. 
88 S i e g l , Karl: Das Salbuch der Egerer Klarissinnen v. J. 1476 im Egerer Stadtarchiv. 

MVGDB 43 (1905) 207—252, 293—317, 450—479; 44 (1906) 77—105, hier 43 (1905) 
208 f. 

89 Monumenta Egrana n. 289. 
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in diesen Orden veranlaßt90. Sie entwickelten sich aus kleinen Anfängen zu einem 
der größten Grundbesitzer im Egerland n. 

Großen Anteil hatte die Stadt an der Einführung der Reform bei Franzis-
kanern und Klarissinnen 92. Auf Bitten von Adeligen aus der Diözese Regensburg, 
deren Töchter, Schwestern und Enkelinnen Nonnen im Egerer Klarissinnen-
kloster waren, sowie auf Betreiben des Egerer Rates beauftragte Papst Pius IL 
1463 die Äbte von Waldsassen und St. Egidien in Nürnberg und den Dekan des 
Stifts Heilig Kreuz in Breslau mit Visitation und Reformierung dieses Klosters wie 
auch des Franziskanerklosters, deren Baulichkeiten einen Gebäudekomplex bildeten, 
so daß sittliche Mißstände eingerissen waren. Die Schuldigen sollten bestraft, 
gegebenenfalls in andere Klöster überführt werden. Die Ordensoberen sollten um 
die Übersendung von Mönchen und Nonnen aus reformierten Konventen gebeten 
werden93. Im Jahre 1464 erneuerte Papst Paul IL den infolge des Todes seines 
Vorgängers nicht realisierten Auftrag zur Reformierung °4. Diese erfolgte schließlich 
im Jahre 1465. Da die Franziskaner sich weigerten, die Reform anzunehmen, muß-
ten sie die Stadt verlassen und ihr Kloster Observanten übergeben95. Anläßlich der 
Reformierung wurden alle Renten der zur Armut verpflichteten Franziskaner den 
Klarissinnen übereignet. Ihre ohnehin schon beachtliche ökonomische Potenz wurde 
dadurch noch gesteigert, wovon ihr 1476 angelegtes Salbuch beredtes Zeugnis ab-
legt 96. Die Reform an ihrem Kloster wurde durchgeführt, indem dieses mit Nonnen 
aus Nürnberg neu besetzt wurde. Der Stadt entstanden in diesem Zusammenhang 
erhebliche Kosten 97. Das Franziskaner- und das Klarissinnenkloster wurden bei 
der Reformierung der sächsischen Ordensprovinz unterstellt98. 

Die Klarissinnen erhielten erst nach der Einführung der Reform eine eigene 
Kirche, deren Altäre 1469 geweiht wurden99. Vorher standen ihnen seit dem großen 
Stadtbrand von 1270 lediglich eine Empore in der Kirche der Franziskaner sowie 
eine Kapelle in deren Kreuzgang zur Verfügung 109. Im Pfarrinventar von St. Nik-
las (1464—1474) findet sich eine Zusammenstellung der von Egerer Bürgern bei 
den Franziskanern gestifteten Messen 101. In der neuen Klarissinnenkirche waren 
dem Visitationsprotokoll von 1508 zufolge zwei weltliche Kapläne tätig192. Im 
Jahre 1496 stifteten die Schwestern dort ein Benefizium für einen Weltpriester, zu 

90 E b e n d a n. 383. 
91 S t u r m : Eger I 1960, 64. 
92 D o e l l e , Ferdinand: Die Observanzbewcgung in der sächsischen Franziskanerprovinz 

(Mittel- und Ostdeutschland) bis zum Generalkapitel von Parma 1529. Münster in 
Westf. 1918, 23—26 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 30/31). 

93 Die Chroniken der Stadt Eger. Bearb. von Heinrich G r a d 1. Prag 1884, 276 f., n. 1090 
(Deutsche Chroniken aus Böhmen 3) (zitiert: Chroniken). 

81 Chroniken 277, n. 1091. 
95 D o e l l e 1918, 24 f. 
96 S i e g l : Salbuch 1905, 216 f. 
97 E b e n d a 215 f. 
08 D o e l l e 1918, 24. 
99 S i e g l : Salbuch 1906, 98 f., n. 310. 
108 S t u r m : Eger I 1960, 197. 
101 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 88 f. 
102 M a i / P o p p 1984, 223, n. 971. 
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dem sie dem Rat das Präsentationsrecht zusprachen 103. Der langjährige Ratsherr 
und Bürgermeister Bernhardin Schmidl stiftete testamentarisch bei den Klarissinnen 
eine Messe, zu der zunächst einer der Testamentsvollstrecker, dann dessen Söhne, 
nach deren Tod der Rat das Präsentationsrecht innehaben sollten. Der Rat ver-
kaufte den Testamentsvollstreckern 1520 einen dafür bestimmten Zins104. Bern-
hardin Schmidl war den Klosterfrauen über Jahre hin als deren „Vormund" ver-
bunden. 

Am Klarissinnenkloster unterhielt der Rat eine Pflegschaft. Seit der Mitte des 
14. Jahrhunderts ist dort ein städtischer Vormund nachzuweisen 105. Die Pflegschaft 
beruhte ausdrücklich auf dem Wunsch der Schwestern I06, denen die Ratsherren einen 
Vormund aus ihren Reihen bestimmten. Ihre Namen wurden jeweils in den „Wahl-
büchlein" verzeichnet, in welche die Ergebnisse der jährlichen Ratserneuerung ein-
getragen wurden 107. Es war Aufgabe des Vormundes, den Nonnen in ihren welt-
lichen Angelegenheiten beizustehen, namentlich auch bei der Regelung strittiger 
Rechtsfragen 198. 

Um die Tätigkeit des Vormundes hat es zwischen Kloster und Rat bis zum Aus-
gang des Mittelalters keinen grundsätzlichen Streit gegeben. Der Rat konnte seine 
Befugnisse behaupten, auch hinsichtlich der jährlichen Rechnungslegung vor dem 
Vormund und dem Rat oder einem Ratsbeauftragten. Die gewachsene Regelung 
wurde 1498 schriftlich festgehalten. Die Klarissinnen baten nach dem Tod ihres 
Vormundes Clemens Püchelberger den Rat am 19. April 1498, ihnen wieder einen 
Vormund zu geben. Auf ihre Bitte hin bestimmte ihnen dieser nach alter Gewohn-
heit und nach altem Herkommen Bürgermeister Bernhardin Schmidl zum Vormund. 
Dafür bedankten sie sich nachdrücklich. Am 30. April rechneten sie dann vor diesem 
Vormund und einem Ratsbeauftragten Einnahmen und Ausgaben ab. Dieser Vor-
gang wurde im Stadturkundenbuch aufgezeichnet, damit der Rat sich danach rich-

103 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 958; Archivbuch 981, p. 116. 
104 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 1195. 
•°6 Rudusch Angel ist 1351 X 25 als Vormund belegt: SÜA Praha (StZA Prag): L IV, 

n. 1353. Regest: S c h u b e r t , Anton: Urkunden-Regesten aus den ehemaligen Archiven 
der von Kaiser Josef II. aufgehobenen Klöster Böhmens. Innsbruck 1901, n. 1156. 

m OA Cheb (BA Eger): Archivbuch 981, p. 189. 
107 S i e g l : Alt-Eger 1927, 14. 
198 Erhard Kern und seine Schwester Margaretha, ansässig in Sirmitz im Egerland, einigten 

sich 1491 mit den Egerer Klarissinnen bezüglich von ihrem Vater herrührender Ge-
treideansprüche über deren Vormund Clemens Püchelberger. S i e g l : Salbuch 1906, 
105, n. 327. — Derselbe Vormund besiegelte 1496 zusammen mit dem Ratsherrn Tho-
mas Wernher eine Urkunde über die Beilegung eines Streites um eine von den Nonnen 
zu leistende jährliche Zinsung für die Frühmesse in Treunitz im Egerland, bei der 
Clemens Püchelberger die Klarisinnen als deren Vormund vertrat. SÜA Praha (StZA 
Prag): L IV, n. 1392. Fehlerhaftes Regest: S c h u b e r t 1901, n. 1187. — Der Vor-
mund Bernhardin Schmidl bestellte 1504 ein Seelgerät, das die Klosterfrauen ausrichten 
sollten. Der Anspruch auf die gestifteten Zinsen, die durch vom Rat bestimmte Seel-
gerätvormünder einzutreiben waren, sollte gegebenenfalls mit Hilfe des Kloster-
vormundes vertreten werden. O A Cheb (BA Eger): Urkunde n. 1033. Die Urkunden 
über die Seelgcrätstiftungen der Brüder Jobst und Bernhardin Schmidl sowie ihrer 
Eltern sollten in einer beim Rat hinterlegten Lade aufbewahrt werden. OA Cheb (BA 
Eger): Urkunde n. 1034. 
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ten könne, falls die Klosterfrauen zukünftig eine andere Regelung wünschten 109. 
Dem praktizierten Verfahren wurde also ausdrücklich normative Qualität zu-
gemessen. Die Rechnungslegung war nicht mehr unbestritten. Der Rat war jedoch 
bestrebt, seine gegenüber den Klarissinnen errungene Position nicht mindern zu 
lassen. Die wirtschaftliche Bedeutung des Klosters war zu groß. 

Im Jahre 1505 gelang es den Klarissinnen dann jedoch, bei König Wladislaw II. 
von Böhmen mit Datum vom 19. Februar ein Privileg zu erwirken, durch das sie 
auch von der Rechnungslegung befreit wurden "". Damit nicht genug, legten sie sich 
überdies mit dem Rat wegen dessen Mitwirkung bei der Aufnahme neuer Schwe-
stern an. Der Provinzvikar der sächsischen Franziskaner-Observariten forderte 
auf Betreiben der Klosterfrauen den Rat mit Schreiben vom 21. Oktober 1505 auf, 
die Aufnahme neuer Schwestern nicht länger von seiner Zustimmung abhängig 
zu machen und von der Rechnungslegung Abstand zu nehmen, obwohl er sich auf 
altes Herkommen und lange Gewohnheit berufe. Der Provinzvikar bezog sich in 
seinem Brief auch auf das Privileg König Wladislaws I I . u l . 

In seiner Antwort verwies der Rat am 1. Dezember 1505 darauf, daß die Rege-
lungen hinsichtlich der Aufnahme neuer Schwestern und der Rechnungslegung lange 
in Geltung standen m . Er erklärte, eine Aufnahme, aus der dem Kloster oder Stadt 
und Land Schaden erwachsen könne, sei schwer zu billigen. Er betonte, seit Ein-
führung der Reform keine Aufnahme einer geeigneten und den Klarissinnen will-
kommenen Schwester verhindert zu haben und auch die Nonnen nie zu einer un-
willkommenen Aufnahme gedrungen oder ohne ihr Einverständnis jemand eine 
solche zugesagt zu haben. Es sei mithin nach altem Herkommen nicht unbillig, die 
Zustimmung des Rates zu einer Aufnahme einzuholen. Die Rechnungslegung sei in 
der überkommenen Weise viele Jahre vor und zunächst auch nach Einführung der 
Reform ohne Widerspruch der Schwestern, der Provinziale und der Provinzvikare 
wie auch der Franziskaner in Eger bis etwa zum Beginn der Vormundschaft des 
Clemens Püchelberger durchgeführt worden. Er habe nichts dagegen einzuwenden, 
wenn auch eine Rechnungslegung gegenüber dem Provinzvikar erfolge, das Einver-
ständnis der Schwestern vorausgesetzt. Er verlangte vom Provinzvikar und den 
Egerer Klarissinnen jedoch die uneingeschränkte Anerkennung der überkommenen 
Rechte des Rates. Das Privileg sei hinter seinem Rücken beim König erlangt wor-
den, der in Unkenntnis der Rechtslage gehandelt habe, wobei er jedoch gewiß das 
Egerer Recht nicht habe schmälern wollen. Bei Kenntnis der tatsächlichen recht-
lichen Gegebenheiten hätte er das Privileg nicht erteilt. Im folgenden Jahr wider-
rief der König auf den Einspruch des Egerer Rates hin die den Klarissinnen zum 
Nachteil der Stadt gewährten Vergünstigungen. Dabei ging er davon aus, daß sich 
der Rat gegenüber dem Konvent so verhalten werde, wie es ihm gebühre, sofern 
die Ordnung der Observanz bewahrt werde 113. 

139 OA Cheb (BA Eger): Archivbuch 981, p. 189. 
119 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 1044. Teildruck: Codex juris municipalis III n. 590, 

Anm., S. 1042 f. 
111 OA Cheb (BA Eger): Karton 360, Faszikel 488, A/3020, 1505 X 21. 
112 OA Cheb (BA Eger): Karton 360, Faszikel 488, A/3020, 1505 XII 1. 
1,3 Codex juris municipalis III n. 590. 
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Die Dominikaner erhielten 1294 vom böhmischen König Wenzel IL, dem Eger 
damals vorübergehend verpfändet war, sowie vom römischen König Adolf von 
Nassau die Einwilligung, in Eger ein Kloster zu erbauen, wobei König Adolf seinen 
Rechtsanspruch auf die Reichsstadt Eger ausdrücklich wahrte 114. Die — wie sich 
erweisen sollte — definitive Verpfändung an Böhmen erfolgte im Jahre 1322. Die 
Egerer Dominikaner gehörten zur sächsischen Ordensprovinz. Ein Anschluß an die 
böhmische Ordensprovinz scheiterte im Jahre 1494 nicht zuletzt am Widerstand 
der Stadt Eger 115, die als an Böhmen lediglich verpfändete Reichsstadt in jeder 
Hinsicht um die Aufrechterhaltung ihrer staatsrechtlichen Stellung bemüht war 
und deren Gefährdung auch auf kirchlichem Gebiet nicht hinnehmen konnte. 

Auch sonst wandte die Stadt den Dominikanern ihre kirchenpolitische Aufmerk-
samkeit zu. Ein konflikthafter Vorgang um 1400 ist im einzelnen nicht zu erhellen. 
Der sächsische Ordensprovinzial forderte 1402 Bürgermeister und Rat der Stadt 
Eger, an die er sich diesbezüglich bereits des öfteren gewandt hatte, auf, das Domi-
nikanerkloster in ihrer Stadt in seiner Freiheit ungehindert zu lassen, nachdem sie 
sich darüber seit einigen Jahren oftmals obrigkeitliche Rechte angemaßt hätten. 
Klöster und Kirchen der Dominikaner seien der weltlichen Hand ganz entzogen U6. 
Im Jahre 1474 sandte der Provinzial auf Betreiben des Rates den Prior des Domi-
nikanerklosters in Leipzig nach Eger, um das dortige Kloster zu reformieren. In 
diesem Zusammenhang wurde für den Rat auf dessen Wunsch eine Zusammen-
stellung der jährlichen Einkünfte des Klosters angelegt. Auch das Inventar der 
Sakristei und die Bibliothek des Konvents wurden verzeichnet117. In bezug auf die 
bei den Dominikanern gestifteten Messen 118 erwarb der Rat keine bedeutenden 
Rechte. Anläßlich der Stiftung einer Messe im Jahre 1396 wurde er als Stiftungs-
garant eingesetzt U9. Er sollte nötigenfalls mit Pfändung gegen das Kloster vor-
gehen und ihm die Stiftung entziehen. Die Stiftungsurkunde sollte in der Rats-
truhe aufbewahrt werden. 

Besonderes Interesse fanden in den um Ausdehnung ihrer Befugnisse bemühten 
Städten die Spitäler. Dort waren die Stadträte bestrebt, kirchlich geleitete Spitäler 
ihrer Regie zu unterstellen. In Eger verlief die Entwicklung insofern untypisch, als 
das zunächst von der Stadt betriebene Spital einem Orden eingegliedert wurde. 
Leider zeichnen sich die bisherigen Darstellungen zur mittelalterlichen Geschichte 
des Egerer Spitals und verwandter Einrichtungen in besonderem Maße durch 
Fehlerhaftigkeit aus, da in wesentlichen Punkten darauf verzichtet wurde, die 
Ausführungen auf die archivalische Überlieferung zu gründen und die erhaltenen 

114 S t u r m : Eger I i960, 76. 
115 S t u r m : Eger II 1952, 101. 
118 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 271. 
117 B a s e l , Richard: Das Sakristei-Inventar und der Bibliothekskatalog des Domini-

kanerkonventes in Eger vom Jahre 1474. Die Kultur. Viertel-Jahrschrift für Wissen-
schaft, Literatur und Kunst. Hrsg. von der österreichischen Leogesellschaft 8 (1907) 
353—356. 

118 Eine Zusammenstellung findet sich im Pfarrinventar von St. Niklas. S i e g l : Pfarr-
inventar 1929, 89. 

1,9 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 233. 
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Quelle n umsichti g zu interpretiere n  12°. Namentlic h ist die Unterscheidun g zwischen 
einem angeblich 1256 belegten Spita l des Deutsche n Orden s un d einem um 1270 
gegründete n städtische n Spital 1 2 1 unzutreffend . Bischof Albert I, von Regens -
bur g übertru g 1256 dem Hospita l der Heilige n Jungfra u in Eger alle Neu -
bruchzehnte n von seinen Felder n zum Unterhal t der dor t notleidende n schwache n 
un d arme n Kranke n  1 2 2. Dabe i handel t es sich um das Spita l der Stadt , das späte r 
an den Orde n der Kreuzherre n mi t dem rote n Ster n überging, nich t aber um ein 
Spita l des Deutsche n Ordens . Di e Originalurkund e wurde im Archiv der Kreuz -
herre n überliefer t un d befinde t sich heut e im Staatliche n Zentralarchi v in Pra g 123. 

Di e Übertragun g des Spital s der Stad t Eger auf den böhmische n Orde n der 
Kreuzherren mit dem roten Stern erfolgte auf Wunsch des böhmische n König s 
Přemys l Ottoka r I L Diese r besetzt e währen d des Interregnum s als von Richar d 
von Cornwal l eingesetzte r Verweser der Reichsgüte r östlich des Rhein s unte r dem 
Vorwand der Rückgewinnun g entfremdete r Reichsgüte r Stad t un d Lan d Eger un d 
stellte das Gebie t unte r seinen Schutz . I n Urkunde n nannt e er sich von 1269 bis 
1277 unmißverständlic h „dominu s Egre" 1 2 4. U m die Egerer Bürger für sich zu ge-
winnen , bestätigt e er ihne n 1266 alle von römische n Kaiser n un d Könige n ver-
liehene n Freiheite n un d die von diesen sowie von Pfalzgra f Ludwig un d Konradi n 
empfangene n Lehe n un d gewährt e ihne n überdie s Zollfreihei t in seinem gesamten 
Herrschaftsgebiet 125. Bischof Leo von Regensbur g genehmigt e 1271 im Ein -
vernehme n mi t Komtu r un d Brüder n des Deutsche n Orden s in Eger die Vereini-
gung des Egerer Spital s samt allem Zugehörige n mi t dem Spita l un d dem Orde n 
der Kreuzherre n mi t dem rote n Stern in Prag . Di e Egerer Bürger hatte n dem Text 
der Urkund e zufolge auf dringende s Bitte n des König s als „patroni " des Spital s 
diese Übertragun g beschlossen , zuma l der Leite r un d die Brüde r ihres Spital s bis-
lang keine Regel eines anerkannte n Orden s gehabt hatten . Sie waren danac h 

i2o Verwiesen sei namentlic h auf die völlig unzulängliche n Ausführungen von Frit z W. Sin-
ger, der die vorangehend e Literatu r zusammenfaßt . S i n g e r , Frit z W.: Das Ge-
sundheitswese n in Alt-Eger . Medizinalgeschichtlich e Leistungen einer Freie n Reichsstadt . 
Privatdruc k Arzberg 1948, 114—121. 

121 ÜB Deutschordensballe i Thüringe n I n. 135, Vorbemerkung . — S i n g e r 1948, 114— 
116. — S t u r m : Eger I 1960, 63 f., 74, 175. — Heinric h Grad l bringt die Grün -
dung des städtische n Spitals mit dem großen Brand in Zusammenhang , der im Jahr e 
1270 die Stadt Eger weitestgehen d vernichtete . Ohn e quellenmäßige n Beleg geht er 
davon aus, daß die Bürgerschaft durch die Verarmun g und die körperlich e Versehrthei t 
vieler Mensche n veranlaß t wurde, neben dem Spita l des Deutsche n Ordens , das für 
deren Aufnahm e nich t zur Verfügung gestanden habe, ein eigenes Siechen - und Armen-
haus zu errichten . G r a d l , Heinrich : Geschicht e des Egerlande s (bis 1437). Pra g 1893, 
101. 

122 Code x diplomaticu s et epistolari s regni Bohemia e V. Fase. 1 (1253—1266). Hrsg. von 
Jindřic h Š e b á n e k und Sáša D u š k o v á . Pra g 1974, n. 95 (zitiert : Code x diplo-
maticu s et epistolari s V/1) . 

l i ; 1 Code x diplomaticu s et epistolari s V/1, S. 170. 
1 2 4 S t u r m , Heribert : Die alte Reichspfandschaf t Eger und ihre Stellun g in der Ge-

schichte der böhmische n Länder . In : Handbuc h der Geschicht e der böhmische n Länder . 
Hrsg. von Kar l Bos l . Bd. 2. Stuttgar t 1974, 1—95, hier 18 f. — D e r s . : Eger I 
1960, 60, 73 f. 

1 2 5 Code x diplomaticu s et epistolari s V/1, n. 470. 
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gemeinsa m mit dem Leite r un d den Brüder n zu der Überzeugun g gelangt, daß diese 
Vereinigun g dem Egerer Spita l nich t geringen Nutze n bringen würde 1 2 8 . Wenige 
Jahr e späte r ist das ursprünglic h der Heiligen Jungfra u geweihte Spita l als Heilig -
geistspital belegt 127. I n spätere r Zei t ist das Egerer Spital , dessen alte Kirch e 
1414 zur neue n St. Bartholomäikirch e umgebau t wurde , als St. Bartholomäistif t 
geläufig. 

Außer dem Spita l in Eger konnte n sich die Kreuzherre n mi t dem rote n Stern unte r 
der Herrschaf t des König s Přemys l Ottoka r I L ein weiteres bedeutende s Spita l 
eingliedern . Bereit s um 1257 unterstellte n die Bürger der Stad t Wien dem Orde n 
ihr 1255 gegründete s Spita l mi t der dazugehörige n Allerheiligenkapelle . Auch in 
diesem Fall e geschah die Übertragun g wahrscheinlic h auf Betreibe n des böhmische n 
Königs , dessen Einsat z für den böhmische n Orde n gewiß nich t nu r von religiösen 
Motive n bestimm t war, sonder n wohl auch dem Zusammenhal t seiner Lände r 
diene n sollte. Allerdings blieb das Wiener Spita l den Kreuzherre n nich t lange er-
halten , währen d das Egerer Spita l über Jahrhundert e mit dem Orde n verbunde n 
blieb 1 2 8. 

Vorstehe r des Konvent s un d des Ordensspital s der Kreuzherr n in Eger war der 
Spitalmeister , dem die Verwaltun g oblag 129. Di e Besetzun g dieses Amtes war 
allein Sache des Orden s 13°. Nachde m das Stammhau s der Kreuzherre n in Pra g 
währen d der Hussitenkrieg e zerstör t worden war un d der Orde n auch sonst kaum 
noc h Bestan d hatte , nah m der Großmeiste r des Orden s vorübergehen d seinen 
Sitz in Eger, wo die Ordensniederlassun g währen d der Stürm e jener Zei t un -
versehr t blieb m . Auch nac h der Angliederun g des Spital s an den Kreuzherren -
orde n war die Stad t dor t präsent , un d zwar mit einer Pflegschaft . Nac h einer um 
1420 anzusetzende n Regelun g hatt e jeder neugewählt e Bürgermeiste r mit dem Ra t 
das Spita l zu visitieren . Auch waren jeweils anläßlic h der Ratserneuerun g zwei 
Ratsherre n zu bestimmen , die allwöchentlic h dor t nach dem Rechte n zu sehen 
hatte n  1 3 ä . Di e städtische n Pflegschaften stellen die für das bürgerlich e Spita l des 
Mittelalter s charakteristisch e Einrichtun g dar I 3 3 . Angesichts der Entwicklun g in 
Eger ist es jedoch unangemessen , von einem bürgerliche n Spita l zu sprechen , wenn -

1 2 8 Code x diplomaticu s et epistolari s regni Bohemia e V. Fase. 2 (1267—1278). Hrsg. von 
Jindřic h Š e b á n e k und Sáša D u š k o v á . Prag 1981, n. 641 (zitiert : Code x diplo-
maticu s et epistolari s V/2) . 

1 2 7 Code x diplamaticu s et epistolari s V/2, n. 821. 
1 2 8 L o r e n z , Willy: Die Kreuzherre n mit dem roten Stern . Königstein/Ts . 1964, 24 

(Veröffentlichunge n des Königsteine r Institut s für Kirchen - und Geistesgeschicht e e.V. 2). 
1 2 9 E b e n d a 31 f. 
1 3 0 König Geor g von Poděbra d schrieb am 28. August 1460 an den Egerer Rat , der Groß -

meister der Kreuzherre n wolle das Spitalmeisteram t in Eger ander s besetzen , und bat 
ihn , diesem im Falle von Widerstan d behilflich zu sein. OA Cheb (BA Eger) : Kar -
ton 357, Faszikel 483, A/2087, 1460 VIII 28. 

1 3 1 D o l e ž e l , Heidrun : Die Organisatio n der Erzdiözes e Prag. In : Bohemi a Sacra . Das 
Christentu m in Böhme n 973—1973. Hrsg. von Ferdinan d S e i b t . Düsseldor f 1974, 
34—47, hier 44. 

1 3 2 S i e g 1 : Alt-Eger 1927, 20. 
1 3 3 R e i c k e , Siegfried: Das deutsch e Spita l und sein Rech t im Mittelalter . Bd. 2. Stutt -

gart 1932, 54, 95 (Kirchenrechtlich e Abhandlunge n 113/114) . 
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gleich die städtischen Pfleger („Vorsteher und Verweser") an der Wirtschafts-
verwaltung des Spitals beteiligt waren134. 

Die Kreuzherren mit dem roten Stern bauten im Jahre 1414 — wie bereits er-
wähnt — ihre alte Kirche, neben der die 1347 von dem Egerer Bürger Niklas 
Walther gestiftete St. Wenzelskapelle errichtet worden war, zur neuen St. Bartho-
lomäikirche um135. Der Umbau erfolgte unter Leitung des Ratsherrn Niklas 
Gumerauer überwiegend auf Kosten der Stadt138. Im Pfarrinventar von St. Nik-
las (1464—1474) findet sich eine Zusammenstellung der in Kirche und Kapelle 
gestifteten täglichen Messen137. Es fungierten dort städtische „Kirchenväter" 
als Pfleger. Sie hatten jährlich gegenüber dem Rat oder dessen Beauftragten Rech-
nung zu legen 138. Gelegentlich wurden sie mit der Ausrichtung einer frommen Stif-
tung beauftragt18*. 

Für die dauerhafte Existenz eines eigenen Kinderspitals in Eger während des 
Mittelalters gibt es keinen stichhaltigen Beweis149. Kinder wurden vielmehr im 
allgemeinen Spital untergebracht und lassen sich dort bereits im 14. Jahrhundert 
nachweisen. Einer Brotstiftung aus dem Jahre 1356 für alle Bewohner des Spi-
tals ist zu entnehmen, daß dort auch Schüler lebten M1, und in einem Einschreibe-
buch von 1394 wurden fortlaufend die Einnahmen „für die armen Kinder im 
spytal" verbucht142. Am Ausgang des Mittelalters lassen sich eigene Vorsteher der 
armen Kinder im Spital nachweisen 143. Einer testamentarischen Verfügung aus 
dem Jahre 1525 ist schließlich zu entnehmen, daß diese wohl in einem separaten 
Gebäude untergebracht waren 144. Dieses wird sich jedoch auf dem Spitalgelände 

134 Der Egerer Rat verkaufte 1491 den von ihm als Vorsteher und Verweser eingesetzten 
Ratsherren Konrad Friesel und Thomas Wernher einen Zins zur Verbesserung des den 
armen Siechen in die Hand zu entrichtenden „Wochenhellers". OA Cheb (BA Eger): 
Urkunde n. 913. 

135 S t u r m : Eger I 1960, 196. 
138 S t u r m : Eger II 1952, 214. 
137 S i e g 1 : Pfarrinventar 1929, 89 f. 
138 E b e n d a 87 f. 
139 Niklas Strovogel stiftete den armen Leuten im Spital ein ewiges Lampenlicht, das all-

nächtlich in ihrer Stube brennen sollte. Dafür sollte man des Stifters, seiner Ehefrau 
und seines Sohnes in allen Predigten gedenken. Mit der Ausrichtung dieser Stiftung 
wurden die Kirchenväter im Spital beauftragt. S i e g l : Pfarrinventar 1929, 96. 

148 Im ältesten Pfarrinventar von St. Niklas begegnet vereinzelt ein von Nonnen betrie-
benes Waisen-Seelhaus. S i e g l : Pfarrinventar 1929, 78. — Dabei handelt es sich 
wohl um das von „Regelschwestern" vorübergehend hinter der Schule betriebene Seel-
haus. Dieses zündeten die Schwestern 1488 aus unbekannten Gründen an und verließen 
die Stadt Eger. S i e g l , Karl: Zur Geschichte des Egerer Krankenhauses. Kalender 
für das Egerland 1 (1911) 132—145, hier 133. 

141 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 79. 
142 S i e g l : Zur Geschichte des Egerer Krankenhauses 1911, 133. — Heribert Sturm schließt 

in diesem Zusammenhang irrtümlich auf ein eigenes Kinderheim. S t u r m : Eger I 
1960,178. 

148 Der Ratsherr Niklas Haller bestimmte in seinem 1515 vom Rat ausgefertigten Testa-
ment ein Schock Groschen Zins für das Spital. Davon sollten die Vorsteher der armen 
Kinder diesen jährlich wiederkehrend Wein kaufen. OA Cheb (BA Eger): Urkunde 
n. 1153. 

144 OA Cheb (BA Eger): Urkunde n. 1226: für die armen Kinder im „sichkwbel". 
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befunde n haben , da eine später e testamentarisch e Zuwendun g erneu t in der übliche n 
For m „de n arme n Kinder n im Spital " zukam  14S. 

Bereit s im ausgehende n 13. Jahrhunder t läßt sich in Heiligenkreuz bei Eger ein 
Leprosenhaus nachweisen . Bischof Konra d V. von Regensbur g bestätigt e der Hei -
ligkreuzkirch e un d dem Leprosenhau s 1299 alle von den Päpste n erlangte n Ab-
laßbriefe 1 4 6. Di e Deutschherre n waren verpflichtet , in der Kirch e dreima l wöchent -
lich Messe zu halte n un d den Siechen die Sterbesakrament e zu spende n ode r spen-
den zu lassen, wann imme r es notwendi g war un d von ihne n gewünscht wurde 147. 
D a die Nachrichte n über das Leprosoriu m in Heiligenkreu z nu r spärlich fließen, 
ist es schwierig, über seine Verwaltun g währen d des Mittelalter s Aufschluß zu 
gewinnen . Eine m späten Zeugni s aus dem Jahr e 1521 ist zu entnehmen , daß dor t 
ein vom Ra t als Vorstehe r eingesetzte r Ratsher r täti g gewesen war, dem auch die 
Aufnahm e von Pfründner n oblegen hatte . Unterdesse n hatt e der Ra t aber über den 
Ho f in Heiligenkreu z ander s entschiede n un d einen Maie r darau f eingesetzt , so 
daß die Pfründne r ausziehe n mußte n  1 4 8. 

Ander e soziale Einrichtunge n in Eger stande n mit der Kirch e nich t in Verbin-
dung : Seelhaus,  Bruderhaus und Reiches Almosen. Da s Seelhau s vor dem Bruckto ř 
ging auf eine Stiftun g des Egerer Bürgers Albrecht Symon zurück , der in seinem 
Testamen t von 1375 die Gründun g eines Armenhause s verfügte un d die Armen 
auch mi t einer Salzspend e bedachte 1 4 9. Seine Söhn e sollten dafür jeweils einen 
geeigneten Wirt bestellen . Dieses Armenhaus , das seit 1406 als „Seelhaus " in 
testamentarische n Zuwendunge n nachzuweise n ist 15°, verblieb nich t in der Regie 
der Famili e Symon , sonder n gelangte unte r die Verfügung des Rates . Kunt z Wuster , 
den der Ra t un d der damalig e Verweser zum Verwalter des „von den Symon her -
kommenden " Seelhause s jenseits der Brücke bestellten , gelobte 1441 gewissenhafte 
Erfüllun g seiner Pflichte n  1 5 1. 

I m Jahr e 1497 kaufte der Ra t ein Hau s bei der Frauenkirche , um dari n ein 
Bruderhau s für arm e Leut e einzurichte n  1 5 2. De r Bezeichnun g des neue n Bruder -
hauses als „Brude r vnd pfrumdhaws " im Jahr e 1499 ist zu entnehmen , daß sich dor t 
auch Pfründne r einkaufe n konnte n  1 S 3. Vom Ra t eingesetzt e Vorsteher/Verwese r 
leitete n die Wirtschaftsführung . Ihr e Tätigkei t läßt sich in Kaufverträge n über 
Zin s 1 5 4 un d Waldgrundstück e 1 5 5 fassen. Sie waren dem Ra t gegenüber zur Rech -
nungslegun g verpflichtet 156. 

145 OA Cheb (BA Eger) : Urkund e n. 1424. Es handel t sich um ein Testamen t aus dem 
Jahr e 1547. 

148 ÜB Deutschordensballe i Thüringe n I n. 622. 
147 S i e g l : Pfarrinventa r 1929, 90. 
148 O A Cheb (BA Eger) : Urkund e n. 1207. 
149 O A Cheb (BA Eger) : Urkund e n. 118. 
150 S i e g l : Zur Geschicht e des Egerer Krankenhause s 1911, 133. 
151 OA Cheb (BA Eger) : Karto n 248, Faszikel 325, A/925, 1441 VIII 19. 
152 OA Cheb (BA Eger) : Urkund e n. 962. 
153 OA Cheb (BA Eger) : Urkund e n.997 . 
154 OA Cheb (BA Eger) : Urkund e n. 997; Archivbuch 981, p. 119 f. 
155 OA Cheb (BA Eger) : Urkunde n n. 1274, 1285, 1301. 
159 OA Cheb (BA Eger) : Karto n 247, Faszikel 324, A/923, Bruderhausordnun g von ca. 
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Das Reiche Almosen wurde allsonntäglich an arme Leute ausgeteilt157. Mit 
seiner Verwaltung waren vom Rat eingesetzte Vorsteher (auch als Ausrichter und 
Verweser bezeichnet) betraut, die fast ausnahmslos als Ratsherren belegt sind. Ihr 
Wirken ist namentlich in der Entgegennahme finanzieller Zuwendungen an das 
Reiche Almosen, um deren Eintreibung sie sich gegebenenfalls nachdrücklich zu 
kümmern hatten, sowie in Zinskaufverträgen zu fassen 1S8. 

Zusammenfassend wird man hinsichtlich der meisten Patronatsrechte, die der 
Rat bis zum Ausgang des Mittelalters erwarb, sagen müssen, daß dahinter eine 
Politik mit dem Ziel der Errichtung einer städtischen Herrschaft über die Kirche 
nicht erkennbar ist. Man wird im Hinblick auf die zahlreichen Meßstiftungen, 
zu denen der Rat das Präsentationsrecht erhielt, in der Regel davon auszugehen 
haben, daß ihm dies auf Grund des Stifterwillens ganz einfach zugewachsen ist. 
Eine Ausnahme bildet die in eine Marienkirche umgewandelte Synagoge. In diesem 
Fall ist die Politik des Rates unverkennbar, die darauf gerichtet war, eine eigene 
städtische Kirche zu gewinnen. Den verschiedenen Pflegschaften haftet ganz all-
gemein etwas Selbstverständliches an. Sie erscheinen als Dienst des Rates an der 
Kirche. Auch die Pflegschaft am Klarissinnenkloster wurde den Schwestern keines-
wegs vom Rat aufgedrängt, sondern beruhte auf dem erklärten Willen der Kloster-
frauen. Allerdings war der Rat im Konflikt mit dem Kloster um seine dort er-
langten Rechte nicht bereit, auf die mit der Pflegschaft verbundene Rechnungs-
legung und darüber hinaus auf eine Mitsprache bei der Aufnahme neuer Schwestern 
zu verzichten. Es ist auch im Bereich der Pflegschaften eine zielgerichtete Politik 
des Rates im Sinne eines Eindringens in den kirchlichen Bereich nicht festzustellen. 
Waren auch die Befugnisse, die der Rat durch den Erwerb von Patronatsrechten 
und die Einrichtung von Pflegschaften gewann, im allgemeinen nicht das Resultat 
bewußter Kirchenpolitik, so verschafften sie ihm doch Einwirkungsmöglichkeiten. 
Davon hat er, soweit darüber quellenmäßig Aufschluß zu gewinnen ist, keinen 
Anspruch auf Bevormundung oder gar Bevorrechtung der Kirche abgeleitet. 

1529 und verschiedene Abrechnungen der folgenden Zeit. Es ist kaum zu bezweifeln, 
daß die Pflicht zur Rechnungslegung auch in den vorangehenden Jahren bestand. 

137 S i e g l : Pfarrinventar 1929, 80. 
158 OA Cheb (BA Eger): Urkunden n.612, 652, 886, 1008, 1043; Archivbuch 981, p. 120. 

Es handelt sich um Belege aus der Zeit von 1458 bis 1504. 
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Zu r Sage von Heinric h dem Löwen bei den Slawen 

Von Winfried Baumann 

Da s Fortwirke n der „Sage von Heinric h dem Löwen " bei den Slawen mach t 
Zusammenhäng e evident , dere n Beschreibun g un d Bewertun g in den letzte n Jahre n 
maßgeblic h von tschechische r Seite durc h J . K o l á r 1 , von russischer durc h A. M. 
P a n č e n k o 2 un d von deutsche r Seite durc h den Verf.3 vorgenomme n worde n 
sind. Di e vorliegende n literarische n Fassunge n der Sage 4 konnte n dabei unte r unter -

1 K o l á r , J. : Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čten í [Tschech . 
Unterhaltungspros a des 16. Jh . und die sog. Volksbücher] . Pra g 1960 (mit deutsche r 
Zusammenfassun g der Forschungsergebnisse) . — D ers. : Textologie staročeských povídek 
o Štílfridu a Bruncvíkovi [Textologie der alttschech . Erzählunge n von Štilfrid und 
Bruncvík] , Listy filologické 97 (1974) 143—'154 (mit deutsche m Resumé) . — D e r s . : 
K otázce alegorických plánů v staročeských povídkách o Štilfridovi a Bruncvíkovi 
[Zu r Frage der allegorischen Ebene n in den alttschech . Erzählunge n über Štilfrid und 
Bruncvík] . Strahovská knihovn a 9 (1974) 43—65. Kolár hat dem Verf. dieses Beitrags 
eine neue Editio n des alttschechische n Bruncvík in Aussicht gestellt. 

2 P a n č e n k o , A. M. : Češsko-russki e literaturny e svjazi XVII veka [Tschech.-russ . 
literarisch e Beziehunge n des 17. Jh.] . Leningra d 1969, 85—136. Pančenk o bietet einen 
gediegenen Überblic k über die russische Überlieferung , die Rezeption , literarisch e Pa-
rallelen . 

3 B a u m a n n , W.: Die Sage von Heinric h dem Löwen bei den Slaven. Münche n 1975. 
Der Verf. hat als erster eine Synthese deutscher , tschechische r und russischer Texte her-
gestellt. — Vgl. den Forschungsüberblic k bei B a u m a n n , W.: Neu e Forschunge n 
zum slavischen Volksbuch von Heinric h dem Löwen. Zeitschr . f. dt . Altertum und dt . 
Lit. 109(1980) 247—251. — D e r s . : Bruncvík als Drachenkämpfe r und Löwenritter . 
Ein Beitrag zur. Sage von Heinric h dem Löwen bei den Slaven. Braunschweigische s 
Jahrbuc h des Geschichtsverein s 64 (1983) 135—146. — Imme r noch gilt als unentbehr -
lich die Arbeit von H o p p e , K.: Die Sage von Heinric h dem Löwen. Bremen-Hor n 
1952 (mit Abdruck der wichtigen deutsche n Texte) . — Vgl. jetzt auch D i n k e l -
a c k e r , I. /  H ä r i n g , W. (Hrsg.) : Miche l Wyssenherre. ,Eyn buoch von dem edeln 
hern von Bruneczwigk als er uber mer fore'. In Abbildung aus dem Cod . poet . fol. 4 
der Württ . Landesbibl . Göppinge n 1977 (mit zusammenfassende m Forschungsberich t 
S. 10—13). 

4 Vgl. die Sammlun g bei H o p p e 1952 (deutsche , niederländisch e und schwedische Über -
lieferung) . — Die Hs. der Prager Universitätsbibliothe k XI B 4 aus dem 15. Jh. bildet 
die Grundlag e für den transkribierte n Text bei E r b e n , K. J. : Výbor z literatur y 
české I I (Auswahl aus der tschech . Lit.) . Pra g 1868, 55—74. — De r Text des alt-
tschechische n Bruncvík findet sich auch im Abdruck des Code x des Grafe n Baworowski 
bei L o r i š , J. : Sborník  hrabět e Baworowského . Pra g 1903, 25—51. De r Code x 
stamm t aus dem Jah r 1472. Die russische Texttraditio n ist zugänglich gemacht durch 
P o l í v k a , J. : Kronik a o Bruncvíkovi v ruské literatuř e starší [Die Chroni k über 
Bruncvík in der älteren russ. Lit.] . In : Rozprav y České Akademie . Bd. 1. Teil 3. 
Kap . 5. Prag 1892. 
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schiedliche n Gesichtspunkte n in die Forschun g einbezoge n werden (Entstehungs -
fragen, Migrationen , einzelsprachlich e Überlieferung , editorisch e Probleme , Texto -
logie, Erzähltechnik , Handlungsstruktur , komparatistisch e Aspekte) . Es zeigte sich, 
daß die Sage wohl im 14. Jahrhunder t ins Tschechisch e übernommen 5 un d im 16./ 
17. Jahrhunder t im Zuge der Rezeptio n westeuropäische r Volksbuchstoffe, die auch 
dor t zum Genr e des Ritterroman s rechne n (rycarski j román , rycarskaja povesť) 8 , 
an die russische Literatu r weitervermittel t wurde . Da s Interess e an diesem Stoff 
ha t also bei den Slawen seit dem Spätmittelalte r angehalte n un d war eigentlic h 
bis ins 19. Jahrhunder t (vgl. die Dramenfassun g durc h J . K. T y l ) lebendig . De r 
vorliegend e Beitra g versucht einige Gründ e für diese intensiv e Wirkun g eines ur-
sprünglic h deutsche n Erzählstoffe s zu benenne n un d will vor allem die tschechisch e 
Version, von der die russische Überlieferun g ausgegangen ist, nach inhaltliche n 
Momente n aufgeschlüsselt , darbieten . Zu r Erhellun g der zentrale n Problemati k 
dieser Untersuchun g sollen dabe i einleiten d folgende Bemerkunge n über die gegen-
ständlich e Welt, die Handlungsstruktu r un d die Personendarstellun g voraus-
geschickt werden : 

1. Gegenstände und Raum 

De r alttschechisch e „Bruncvík " (im folgenden : Br.) biete t dem Leser geographische , 
ja exotische Fernen , landschaftlich e Weite, Räum e des Abenteuerlichen , in dene n 
die widerwärtigsten Kreature n un d Monste r hausen , die sich die menschlich e Phan -
tasie auch nu r ausdenke n kan n un d die überhaup t durc h die mittelalterlich e Mira -
bilien- un d Memorabilienliteratu r geistern . Hie r erschein t die Welt des Abenteuer s 
als besonder s herausgehobe n un d von Seiten des Helde n mit heroische n Momente n 
befrachtet . Da s wichtigste nämlic h ist, daß der Protagonis t den Bereich des Ver-
trauten , Heimatliche n (Böhmen , Prag ) überschreite t in Richtun g auf diesen exotische n 
Raum , der keinen „locu s amoenus " für ihn bereitstellt , in dem vielmeh r ein „locu s 
terribilis " an den ander n gereiht ist. I n diesen Bewährungsräume n wird der Hel d 
aktiv, um sein Ziel , den Löwen für das böhmisch e Wappe n zu gewinnen , zu er-
langen un d dami t Ruh m zu erwerben . 

Di e wichtigsten Attribut e der räumliche n Komponent e sind Meere , Meeresinseln , 
Städte , Schlösser un d Burgen , Gebirge , Wüsteneien , unwirtlich e Täler , die wieder-
hol t erwähn t werden , Ort e des Grausige n bilden , dami t Hinweischarakter , ja Reiz -
wert besitzen un d der Orientierun g des Rezipiente n im Hinblic k auf die Handlun g 

5 Über das, was der tschechisch e Traden t aus der deutsche n Überlieferun g schöpfen 
konnte , finden sich die Materialie n bei H o p p e 1952 zusammengetragen . Mit der 
Datierun g der tschech . Überlieferun g beschäftigt sich K o l á r . 

8 S t r i e d t e r , J. : VIII . Die romanisch-slavische n Literaturbeziehunge n im Mittel -
alter . In : Grundri ß der romanische n Literature n des Mittelalters . Vol. 1. Generalites . 
Heidelber g 1972, 413. — Vgl. zusammenfassen d auch K o š n y , W.: Deutsch e Volks-
bücher in Polen und Rußland . Problem e und Aufgaben ihrer Erforschun g In : 
S c h m i d t , W.-H . (Hrsg.) : Gattungsproblem e der älteren slavischen Literaturen . Ber-
lin 1984, 210—233. — B a u m a n n , W.: De r russische Ritterroma n von Bruncvik 
(Aktanten , Handlungen , Struktur) . In : O l e s c h , R. (Hrsg.) : Slavistische Studien 
zum IX. Internationale n Slavistenkongre ß in Kiev 1983. Köln-Wie n 1983, 23—28. 
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dienen . Di e Vorstellungen des Lesers bewegen sich hier also in einem fast durch -
gehen d als abenteuerlich e Topographi e gesetzten Vorstellungsrahmen , den ich im 
folgenden von den schreckliche n Monster n her aufschlüsseln möchte , die ihn be-
völkern un d die in ihm jeweiligen Einzelbereiche n zugeordne t sind. In diesem Text 
stellen die Raumspezie s Handlungskulisse n her un d lassen sich je nach Bedar f als 
Kampfstätten , Zufluchtsorte , Verstecke usw. umfunktionieren . Hinderniss e trete n 
dem Helde n auf seinem Weg durc h die ferne un d exotische Wildnis also nich t bloß 
in personalisierte r Gestal t (Gegner) , sonder n auch in gegenständliche r For m ent -
gegen, eben als geographisch e Gegebenheiten . 

Im Br. diene n Ding e als notwendig e Requisiten . Ein besondere s Stimulan s ist 
dabei das zauberkräftig e Schwer t (späte r der Sage nach in die Karlsbrück e von 
Pra g eingemauert) , das die Gegne r reihenweis e dahinschlachtet , also beinah e schon 
in grotesk-hyperbolische r Weise auf den Befehl seines Besitzers reagiert . Da s Phäno -
men dieser Waffe erschein t bereit s nich t meh r als ein statisches , sonder n eher als 
dynamische s Attribut , auch wenn dahinte r noch die Steuerun g durc h einen Men -
schen erkennba r wird. Imme r wieder werden im Verlaufe des Geschehen s Menge n 
von Wesen, die unvernünfti g gehandel t habe n (superbia-Gedanke) , bitte r bestraft , 
inde m das Schwer t den Ungeschlachte n das Haup t vor die Füß e legt. 

2. Handlung 

Versucht man , die allgemeine n Handlungszüg e des Br. zu definieren , so biete t 
sich zur Beschreibun g der Hinwei s auf das Formelhafte , Eindimensionale , Hand -
greifliche der ablaufende n Aktione n an : Es geht in diesem Text um Erwartung / 
Erfüllung , Widerstand/Überwindung , Kampf/Sieg , Empfindun g von Mangel / 
Aufhebun g von Mangel , Verfolgung/Flucht , Gefangensetzung/Befreiung 7. Was 
die Widerständ e anbelangt , so ergeben sie sich nich t aus der spezifischen Persön -
lichkeitsstruktu r des Helden , sie trete n Bruncví k vielmeh r als nu r äußer e gegen-
über , entwede r (wie gesagt) geographisch-topographisc h verdinglich t ode r als 

7 B a u m a n n , W.: Von Heinric h dem Löwen zum Bruncvík . Zur strukturanalytische n 
und strukturvergleichende n Interpretatio n eines slavischen Volksbuchs. Die Welt der 
Slaven 28 (1983) 68—77. — M i r v a l d o v á , H. : Kronik a o Bruncvíkovi z hlediska 
folklorní pohádk y [Die Chroni k über Bruncvík vom Standpunk t eines Märchen s der 
Folklore] , Česká literatur a 28 (1980) 146—154. Beide Beiträge orientiere n sich an der 
von P r o p p ausgearbeitete n Terminologi e (vgl. Anm. 9). — Vgl. auch L ü t h i , M. : 
(Art.) Abenteuer . In : R a n k e , K. (Hrsg.) : Enzyklopädi e des Märchens . Handwörter -
buch zur historische n und vergleichende n Erzählforschung . Bd. 1. Berlin-Ne w York 
1977, 16—20. — B e s t , O. F. : Abenteue r — Wonnetrau m aus Fluch t und Ferne . Ge -
schichte und Deutung . Frankfur t a. M. 1980. — T h o m a s , N : Handlungsstruktu r 
und dominant e Motivik im deutsche n Prosaroma n des 15. und frühen 16. Jahrhun -
derts. Nürnber g 1971. — B a u m a n n , W.: Der frühe Roman . Untersuchunge n deut -
scher und slavischer Texte (Gattung , Themati k und Textaufbau) . Frankfur t a. M.-
Bern-La s Vegas 1977 mit besondere r Berücksichtigun g der thematische n Komponente n 
Person , Handlung , Raum . — Vgl. jetzt auch D e r s.: Der Widerspenstigen Zähmung . 
Kommenta r zur altrussischen Erzählun g über Vasilij Zlatovlasyj (im Druck) . Dieser 
Text nimm t seinen Ausgang ebenfalls von Böhme n (Prag) wie der Bruncvík. 
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Ungeheuer personalisiert. Die Aktionen selber fügen sich nach den Prinzipien der 
Linearität, Reihung, Addition, Iuxtaposition, wie es eben mittelalterlichem Er-
zählen entspricht. Sie entwickeln sich parallel zum objektiven Ablauf der Zeit, 
Perspektivewechsel begegnet nicht, da das Prinzip der Reihung ergänzt wird durch 
den Vorgang der Isolierung 8. Das Geschehen bewegt sich dabei einfach von Höhe-
punkt zu Höhepunkt, und nach Überwindung des letzten Hindernisses mündet 
die Handlung schließlich ein in den Zustand des Glücks (der Geborgenheit in der 
Heimatstadt Prag) und der Entspannung sowie der weiteren Herrschaftsausübung 
(jetzt aber unter dem Wappen des Löwen). 

3. Personendarstellung 

Als Hauptfigur erscheint Bruncvík, er ist gleichbleibender Hauptträger der 
Handlungen und fortlaufenden Aktionsserien. Dadurch erleichtert der anonyme 
Autor dem Rezipienten den Überblick, indem infolge der ständigen Wiederkehr 
des einen Protagonisten die Aufmerksamkeit nicht durch mehrere Haupthelden 
beansprucht wird. Die besonderen Qualitäten dieser Hauptfigur sind nicht bloß 
im äußeren (handgreiflichen) Bereich angesiedelt, sondern bewegen sich auch auf der 
inneren Ebene (im Kognitiven, Pragmatischen, Emotionalen). Sein wichtigstes Ziel 
ist es, den Löwen als Wappentier für sein böhmisches Heimatland zu gewinnen und 
damit den Vorfahren (Štilfrid) im Bestehen von Abenteuern zu entsprechen. Wei-
tere Reflexionen über Sinn und Tragweite seiner Handlungen und Aufgaben sind 
ihm dann aber nicht mehr abverlangt. Bruncvík ist weiterhin nicht der uner-
schrockene Draufgänger etwa späterer Abenteuerliteratur, denn Angst und Schrecken 
werden ihm durchaus zugestanden (vor dem Drachen, vor dem Löwen). In anderen 
Situationen erstarkt er zusehends und beweist dann Tollkühnheit, Entschlossen-
heit, Tapferkeit, Schlagkraft, Stärke, Ausdauer. Mitunter scheinen seine Hand-
lungen sogar zu denen einer reinen Kampf maschine auszuarten, wenn er seine Gegner 
zu Hunderten und Tausenden ins Jenseits befördert (unterstützt freilich durch das 
zauberkräftige Schwert und den treuen Löwen). Der Held ist, insgesamt gesehen, 
ein sehr mobiler Faktor, immer in Bewegung gehalten, die Überwindung vieler 
Hindernisse und das Bestehen größter .Gefahren akzentuieren nur diese Beweglich-
keit. Schließlich ist Bruncvík auch der Erfolgreiche, selbst wenn er die anstehenden 
Probleme wenigstens am Anfang nicht immer mit Leichtigkeit löst. 

Diesen Helden begleitet nun eine reine Reihe positiver Figuren (der treue Rat-
geber Balad, der Löwe, die ausharrende Neomenia als Gattin), ihm treten aber 
auch — wie gesagt — feindlich gesonnene und auf sein Verderben hinarbeitende 
Parteien und Mächte entgegen (Drache, Basilisk, Teufel, sonstige Monster, nach 
der Rückkehr auch noch ein Nebenbuhler). Die Anzahl dieser weiteren Handlungs-
träger ist überschaubar. Oft ercheinen die Mitwirkenden nur unter Sammelnamen 

L u g o w s k i , C : Die Form der Individualität im Roman. Mit einer Einleitung von 
Heinz Schlaffer. Frankfurt a. M. 1976, 24. Danach gerät dem Erzähler nur in den 
Blick, was jeweils und momentan interessiert. 
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(alttschech . marináři , „Seeleute" , Teufel , Herren , Edelleute , Jung e un d Alte, Diene r 
usw., Natter n un d Echsen) . Sie werden nich t individuelle r präzisiert , sonder n er-
füllen ihre Roll e nu r als Statiste n un d Funktionsträger . Dennoc h geht von ihne n 
insofern ein Reiz auf den Leser aus, als sie sich in ihre r Aufgabe als Fördere r bzw. 
vor allem als Behindere r der Aktione n des Helde n bewähren 9 . Di e Beschreibun g 
dieser Gegenspiele r Bruncvik s folgt stereotype n Vorbildern un d Mustern , die es 
hier zu betrachte n gilt. Sie verfügen über gleichbleibende , verabsolutiert e un d 
determiniert e Eigenschafte n un d sind vor allem durc h ihre Aggressivität festge-
legt. Di e Anstöß e zu den meisten Handlunge n des Br. gehen nämlic h von den feind-
seligen, widrigen un d ungeschlachte n Monster n aus, die auf sehr unterschiedlich e 
Weise konzipier t sind. Dabe i ist nach wie vor nich t geklärt , ob dieses Persona l des 
Schrecken s bereit s in der dem tschechische n Text vorausliegende n (nieder-)deutsche n 
Fassun g der Heinrichsag e enthalte n war ode r ob es erst (wenigsten s z. T. ) vom 
tschechische n Tradente n eingearbeite t worden ist. De r vorliegend e Beitra g möcht e 
nu n zu weiteren Erkenntnisse n vordringen , was die Horrorperspektiv e des Br. 
anbelangt . Es steh t nämlic h zu erwarten , daß gerade von ihr besonder e Impuls e 
auf die böhmische n un d russischen Leser ausgegangen sind. Di e erwähnt e Frage -
stellun g hier zu behandeln , ist allerding s nich t beabsichtigt . 

Erforschun g un d Identifizierun g all dieser fabelhafte n Ungeheuer , wie sie die 
mittelalterlich e Literatu r (etwa die deutsche ) beleben , sind in letzte r Zei t Gegen -
stan d eindringende r Arbeiten un d Übersichtsdarstellunge n gewesen, die es im Hin -
blick auf die slawischen Fortsetzunge n der Sage von Heinric h dem Löwen zu be-
achte n gilt. Als Beiträge von ausschlaggebende r Bedeutun g möcht e ich im folgenden 
hervorheben : die verdienstvoll e Arbeit von D . B l a m i r e s (Lekto r für Germanisti k 
an der Universitä t Manchester) , der sich besonder s den im Herzo g Erns t (im fol-
genden : HE ) begegnende n Kreature n gewidmet ha t 1 0 . Vor allem aber verfügen wir 
in den Aufsätzen un d Buchpublikatione n des französische n Germaniste n C. L e -
c o u t e u x über weitere geeignete un d eine besonder e Aussagekraft besitzend e 
Materialien , auf deren Basis im Rahme n der Bruncvikforschun g weitergearbeite t 
werden kan n " . Auch ist hinzuweise n auf einige Vorarbeiten , die den Verf. schon 
an die Themati k herangeführ t habe n  1 2. I n der vorliegende n Behandlun g des Pro -
blems sollen die Zusammenhäng e des Br. mi t Berichte n un d Nachrichte n zur Exi-
stenz von Horrorwese n vorläufig gesichtet un d geordne t werden . 

9 P r o p p , V.: Morphologi e des Märchens . Münche n 1972. Das Werk dieses sowjetischen 
Forscher s (russ. 1928) macht e Epoche . Der Autor abstrahiert e aus 100 russischen Zau -
bermärche n 31 Aktionselement e (Funktione n und ihre Varianten) , die das Märchcn -
model l ausmachten . Vgl. auch B a u m a n n : De r russische Ritterroma n von Bruncvik 
1983. 

1 9 B l a m i r e s , D. : Herzo g Erns t and the othe r world voyage. A comparativ e study. 
Mancheste r 1979. 

11 L e c o u t e u x , C : Les monstre s dans la litteratur e allemand e du moyen áge. I : Étude . 
II : Dictionnaire . III : Documents . Göppinge n 1982. 

12 B a u m a n n , W.: Lateinisch e Quellen des tschechische n Bruncvík. Die Welt der Sla-
ven 18 (1973) 16—21. 
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4. Das Personal des Schreckens im Br. 

Greif. Da s erste Abenteue r Bruncvík s formier t sich bekanntlic h um den Kom -
plex Magnetber g (alttschech . Jakštýn , mittelhochdt . Agtstein) 1 3. De r Hel d ent -
geht als einziger von der Expeditio n dem sicheren Verderben , inde m er sich auf den 
Ra t seines Freunde s Balad (die bekannt e Helferfigur ) in eine Pferdehau t einnähe n 
un d von einem Greife n (alttschech . noh ) 1 4 als vermeintlich e Beute davontrage n 
läßt 1 5 . Greife n begegnen häufig in der mittelalterliche n Literatur . Wie beispiels-
weise im H E so erfüllt ein solcher im Br. allein die Funktio n als Fluchtvehike l 
(„t o provid e th e mean s of th e heroe' s escape from th e jaws of certai n death " l e ) . 
Auffallend ist hier außerdem , daß auch unse r Hel d nich t mi t dem sagenhafte n 
Riesenvoge l kämpft . Würd e er nämlic h eine Auseinandersetzun g wagen, so würde 
er sich ja leicht die einzige Fluchtmöglichkei t abschneiden . So offenbar t dieses 
Wesen zwar seine Gefährlichkeit , aber seine außergewöhnliche n Fähigkeite n lassen 
sich in den Diens t des Mensche n stellen . B 1 a m i r e s sieht den Greifen , wie er 
sich im H E (un d in dem offensichtlic h davon abhängige n Br.) darbietet , als ver-
derbliche , böse, unselige Kreatur , angesiedel t in der zwielichtigen Zon e zwischen 
dem Leben un d dem Tode , als dunkle r un d gefährliche r Bereich der menschliche n 
Psyche gar, über den der Hel d hinausschreite n muß , will er überlebe n  17. Insgesam t 
zeigt die Greifenepisod e sowohl den Herzo g Erns t wie auch den Bruncví k in 
einem Moment , als sie nich t meh r in der Lage sind, von sich aus frei über ihr Schick-
sal zu verfügen, un d sie also auf Unterstützun g angewiesen sind. D a sie sich in einer 
Situatio n befinden , die alle menschliche n Bewertunge n un d Maßstäb e weit über -
steigt, müssen sie sich Kräfte n überlassen , die ihre r Kontroll e entzoge n sind. 

Da s Gefährlich e un d Monströs e dieser Greife n wird nu n auch im Br. be-
schworen , wo es heißt : 

„A píše se o těch ptáciec h v jiných knihách , že každ ý ten ptá k jest tak silný, že 
na každ ý pazneh t muo ž jeden kuoň vzieti, a tak jest veliký, že s jedné hor y na 
druh ů kráčí , a má na každé noz e tř i paznehty . Těch ptákuo v neni e mnoho , neb se 
sami ztep ú a snědie 1 8 . " 

[„Un d über diese Vögel steh t geschrieben in andere n Büchern , daß ein jeder so 
stark ist, daß er an jeder Krall e ein Pferd fassen kann , un d er ist so groß, daß er 

1 3 Im folgenden wird nach dem von Erben (Výbor, 1868) publizierte n Text zitiert . Zur 
Szene am Magnetber g vgl. Výbor II 1868, Sp. 57, Z. 6 ff. 

1 4 E b e n d a , Sp. 58, Z. 33. 
16 Zur Konzeptio n der Magnetbergszen e und zu literarische n Bezügen (Märche n aus Tau-

sendundeine r Nacht ) vgl. B 1 a m i r e s 1979, 41 ff. 
1 8 B l a m i r e s 1979, 45. — Vgl. L e c o u t e u x II : Dictionnair e 1982, 213 ff. zu Grei -

fen als Transportmitte l durch die Luft. 
1 7 Nich t überzeugen d ist m. E. die These von B r a c h e s , H. : Jenseitsmotiv e und ihre 

Verritterlichun g in der deutsche n Dichtun g des Hochmittelalters . Assen 1961, 65: „De r 
mythisch e Greif , der halb Löwe, halb Adler war und der dementsprechen d ebenso gut 
auf der Erde wie in der Luft leben konnte , galt im Mittelalte r stets als das Sinnbild 
Christi , der ja sowohl im Himme l wie unte r irdischen Mensche n wohnt . Es ist ohn e 
weiteres anzunehmen , daß Lebermee r und Magnetber g als Symbole von Sünde und 
Tod betrachte t wurden. " — Vgl. zu dieser Diskussion B l a m i r e s 1979, 45 f. 

1 8 Výbor II 1868, Sp. 59, Z. 25 ff. 
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von einem Berg zum andere n schreitet , un d an jedem Bein ha t er dre i Krallen . 
Von diesen Vögeln gibt es nich t viele, den n sie selber raufen untereinande r un d 
fressen sich auf."] 

De r Auto r ha t hier nach eigenem Bekenntni s noch aus andere n Quelle n ge-
schöpft , ihm sind also weitere Traditionsbezüg e gewärtig gewesen, auf die im fol-
genden noch hinzuweise n ist. Di e langen , scharfen un d krumme n Kralle n selber sind 
stets Hauptmerkma l der Greife n gewesen. Dieses Charakteristiku m wird im Mittel -
alte r oft bemüht , wenn eine Vorstellun g von scharfen Gliedmaße n gegeben werden 
soll: „Longo s habe t ungues " 19 un d „Ungula s enim maxima s et hamata s habent , 
quibus homine s et bestias laniant " 2 0. In diesen Überlieferunge n bewegt sich auch 
unser Verfasser, wenn er das sich um Bruncví k rankend e Geschehe n durc h die 
Zugab e weiterer Informatione n vertieft , die ihm wohl aus der gelehrte n Literatu r 
zugeflossen sein müssen . Dami t erweist er sich (ode r vielleicht schon sein unbekannte r 
deutsche r Gewährsmann ) als bewander t im damalige n Fachschrifttum . 

Enteil t nu n Herzo g Erns t mi t wenigen übriggebliebene n Begleitern nach er-
folgreichem Bestehe n des Greifenabenteuer s erleichter t un d frohgelaun t in die 
Wildnis, so ist die Stimmun g unsere s Helde n genau entgegengesetzt : „i pozdvih l 
se z toh o miesta a poče u velikém strach u běžet i po těch pustých horách , neb an i 
pták a an i zvieřete tu bieše" („un d er erho b sich von diesem Or t un d begann in 
großer Angst durc h dieses öde Gebirg e zu eilen, den n weder Vogel noc h sonst ein 
Tier war darin " 2 1 ) . Diese Stimmun g kan n nich t von ungefäh r kommen , den n in 
dieser wilden Gegen d haus t ein gar fürchterliche r Drache , der dem Helde n das 
nächst e Abenteue r beschert . 

Drache. Di e Begegnun g mit dem Drache n (alttschech . saň) ist insofern die Schlüs-
selszene im Gesamtablauf , als sie dem Helde n das ersehnt e Wappentie r erbringt . 
De r Hel d mu ß hier nämlic h dem edlere n Tier beispringen , das sich offensichtlic h 
nich t meh r aus den Fänge n des Ungeheuer s befreien kann . Aus der drakologische n 
Forschung , die beinah e schon unübersehba r geworden ist, möcht e ich im Blick auf 
den Br. folgende Tatbeständ e hervorheben 2 2: Da s Verdienst , dem Phänome n des 
Drache n zusammenfassend e Studie n gewidmet zu haben , gebühr t L e c o u t e u x 2 3 , 
der sich u. a. mit den naturgeschichtliche n Kenntnisse n mittelalterliche r Autore n 
befaßte un d zeigte, wie sich die Vorstellun g vom Drache n in der mittelalterliche n 

1 9 J a m m y , P. (Hrsg.) : Albertus Magnus . Opera . Bd. 6: De animalibus . Lugdunu m 
1651, 638 b; zit. nach L e c o u t e u x , C : Der Drache . Zeitschr . f. dt . Altertum u. dt. 
Lit. 108 (1979) 26. 

2 0 B o e s e , H . (Hrsg.) : Thoma s Cantimpratensis . Liber de natur a rerum . Bd. 1. Berlin-
New York 1973, 5, 52, 4; zit. nach L e c o u t e u x : Der Drach e 1979, 26. 

2 1 Výbor I I 1868, Sp. 59, Z. 34—36 (vgl. die einleitende n Bemerkunge n zu Tapferkei t 
und Angst des Helden) . 

2 2 R ö h r i c h , L.: (Art.) Drache , Drachenkampf , Drachentöter . In : R a n k e , K.: Enzy-
klopädie des Märchen s . . . Bd. 3. Berlin-Ne w York 1980, 787—820 (mit umfangreiche r 
Literatu r zur Drakologie) . 

2 3 L e c o u t e u x : Der Drach e 1979, 13—31 (bezogen auf das Mittelalter) ; L e c o u -
t e u x I : Etüd e 1982, 110 ff.; I I : Dictionnair e 1982, 183 ff. 
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Literatu r niederschlug . Seinen Belegen fügen wir nu n die Beschreibun g aus dem 
Br. zu, die von den verschiedene n monströse n Drachentypen , welche seit alte r Zei t 
bekann t waren un d imme r wieder mit Schauder n beschwore n wurden , folgenden 
aktualisiert : 

„A ten dra k jmějíše devět hlav, z každé ohe ň jako z výhně vycházíše 24." 
[„Un d dieser Drach e hatt e neu n Köpfe ; aus einem jeden ging Feue r hervo r wie 

aus einer Esse."] 

Schon der mirabilienfreudig e Verf. des altenglische n „Beowulf " hatt e einen 
Feuerdrache n vorgestellt („fyr draca") , wohl die älteste Präsentierun g eines solchen 
Ungeheuer s im Mittelalter . Da s Feuerspeie n gehört e dan n zu den sicheren Bestand -
teilen der Drachendeskriptionen 2 5; dazu gesellt sich eine Vielzahl an Köpfen , ein 
giftiger un d glühende r Atem  2 8. Da s Märche n aktualisier t dabe i gern den sieben-
köpfigen. 

De r Drach e gehör t zu den universellste n Gestalte n der Folklore . Stöß t der je-
weilige Hel d auf ein solches Untier , so ha t er es mi t dem größten , stärksten , ge-
fährlichste n Widersache r auf seinem abenteuerliche n Weg zu t u n 2 7 . Bruncví k als der 
Drachentöte r mu ß ihm hier allerding s kein Mädche n abgewinne n (Moti v der Be-
freiung einer Jungfra u in der Heldensage) , vielmeh r ist seinem verderbliche n Zu -
griff ein Löwe zu entziehe n (hie r der Drach e als Fein d eines Tieres , besonder s eines 
Löwen , als Topo s in der mittelalterliche n Literatu r 2 8 ) . Trotzde m ist der Drachen -
kamp f auch hier der Höhepunk t im Heldenleben , da der Protagonis t ja den Er -
werb des Löwen als Wappentie r ins Auge gefaßt hat . De r Br. entsprich t also der 
sonstigen Abenteuerliteratur , die Drachenkamp f bietet : „L a rencontr e et la mise 
á mor t de dragon s font parti e de l'aventur e chevaleresqu e et initiatique 2 ! )." 
M. L ü t h i ha t bezüglich des Vorkommen s des Drachen s eine Synthes e der Sicht -
weisen geboten mi t den Worten : „De r Kamp f mit dem Drachen , ein Lieblings-
moci v des europäische n Märchens , erinner t zunächs t an den Kamp f des Mensche n 
mit wirklichen Untieren , ein Geschehen , das die Phantasi e frühere r Zeite n mit 
großer Gewal t beschäftigt habe n muß . Gerad e deshalb wird der Kamp f mi t dem 

2 4 Výbor II 1868, Sp. 60, Z-1 6 f. 
2 5 L e c o u t e u x : Der Drach e 1979, 2. — Vgl. als Beleg bei Isidor von Sevilla: „Drac o 

maior cunctoru m serpentiu m . . . qui saepe ab spelunci s abstractu s fertur in aerem, 
concitaturqu e propte r eum aer.  Est autem cristatus , ore parvo et arcti s fistulis, per 
quas trahi t spiritum et linguam exerit. Vim autem non in dentibus , sed in cauda 
habet et verbere potiu s quam rictu nocet " (Etymologia e XII , 4, 4; zit. nach L e c o u -
t e u x I : Etüd e 1982, 110). Diese frühe Beschreibun g bietet noch wenig Vergleich-
bares. — W i l d , F. : Drache n im Beowulf und ander e Drachen , mit einem Anhang : 
Drachenfeldzeichen , Drachenwappe n und St. Georg . Wien 1962 (Sitzungsbericht e d. 
österr . Akad. d. Wiss. Phil.-Hist . Kl. 238/5) . 

2 8 Zur Beschreibun g vgl. auch R ö h r i c h : (Art.) Drach e 1980, 790 f. (ebend a zur Zahlen -
symbolik hinsichtlic h der Köpfe) . 

2 7 E b e n d a 788. — L e c o u t e u x II : Dictionnair e 1982, 199 ff. zur Rubrik „Drache n 
und Helden" . 

2 8 L e c o u t e u x II : Dictionnair e 1982, 187 zur Themati k des Drache n als Fein d eines 
Löwen. 

2 0 E b e n d a 199. 
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Untie r zum Symbol für den Kamp f mit der feindliche n Umwelt , mi t dem Bösen 
auße r uns un d in uns, des Willens mi t den Trieben , der For m mit dem Chaos , des 
Mensche n mi t dem Jenseitige n ode r mi t dem Schicksal . De r Drach e ist ein Bild für 
die ungestalt e un d gefährlich e Natu r wie für das eigene Unbewußte 3 0 . " Dami t 
hätte n wir es auch bei diesem Monste r mit psychologische r Ausdeutun g zu tun wie 
oben beim Greifen . 

König Olibrius und sein Anhang. Da s nächst e Abenteue r führ t Bruncví k mi t 
Olibriu s un d seinem ungeschlachte n Hofstaa t zusammen . Jetz t bewegen wir un s 
in einem Bereich , der von absolut häßliche n menschliche n Monster n erfüllt ist. Da s 
Überdimensional e un d das jegliches decoru m Überschreitend e gehen uns gleich am 
Köni g auf, von dem es im Br. heißt : 

„Olibrius , mějíše oči na před i na zad , i prstuo v na každé noz e XVII I i na ruku 
tolikéž 3 1 . " 

[„Olibrius , der hatt e Augen vorne un d hinten , un d Zehe n an jedem Fuß e acht -
zehn un d den Hände n ebenso viel Finger." ] 

Seine Untertane n werden in einem Katalo g erfaßt : 
„jedn y o jedno m oce a jiné o jedné noze , a mnoz í rohat i na d očima , jiné o dvú 

hlavu, jiné s psíma hlavama , jiné polovice šedivé a polovice bílé, jiné hrbovat é jako 
velblúdové, jiné jako lišky červené 3 2 ." 

[„di e einen mit einem Auge un d die andere n mit einem Bein, un d viele gehörn t 
über den Augen, die einen mi t zwei Köpfen , die andere n mit Hundsköpfen , wieder 
ander e zur Hälft e grau un d zur Hälft e weiß, die einen bucklig wie Kamele , die 
andere n ro t wie Füchse." ] 

Bruncví k trete n also mißgestaltet e Figuren , hybride , defiziente , unvoll -
ständige , fehlerhafte , absonderliche , unvollkommene , verzerrte , verformte , 
übertriebe n gestaltet e Wesen entgegen , die imme r wieder in der mittel -
alterliche n Literatu r (etwa in den Enzyklopädien ) auftauchen . So schreib t 
H o n o r i u s Augustodunensi s in seinem Werk „D e imagin e mundi " (Kapite l 
XI I „D e monstris") : „Sun t ibi quaeda m monstra , quoru m quaeda m hominibus , 
quaeda m bestiis ascribuntur : u t sint ii qui adversas haben t plantas , et octono s simul 
sedecim in pedibu s digitos, et alii, qui haben t canin a capita , et ungue s aduncos , 
quibu s est vestis pellis pecudum , et vox latratu s canu m . . . Ib i sun t et monoculi , et 
Arimaspi , et Cyclopes . Sun t et Scinopoda e . . . Sun t alii absque capite , quibu s sunt 
ocul i in humeri s pro naso et ore duo foramin a in pectore , setas haben t u t bestiae 3 \ " 
Diese r Abschnit t aus dem Br. erweckt nu n tatsächlic h den Eindruck , als ent -

3 0 L ü t h i , M. (Hrsg.) : Europäisch e Volksmärchen . Züric h 1951, 564. — Vgl. R ö h r i c h : 
(Art.) Drach e 1980, 815. 

3 1 Výbor II 1868, Sp. 63, Z. 14—16. 
3 2 E b e n d a Z. 17—22. 
3 3 M i g n e , PL 172, S. 124. Honoriu s von Augustodunu m (Autun ; 12.Jh. ) erstrebt e 

mit seiner „imago mundi " eine umfassende Weltsicht . — Vgl. auch B a u m a n n : 
Lateinisch e Quellen des tschechische n Bruncvík 1973, 19. 
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stamm e er einem enzyklopädische n Werk. Als Hinwei s darau f werte ich die Aspekte 
der Enumeration , Summierung , Zusammenstellung , die Verwendun g der koordinie -
rende n Konjunktio n (alttschech . a, lat . et) , den Gebrauc h des Pronomen s (alttschech . 
jiné, lat . alii) . Erinner n möcht e ich etwa auch an die „Oti a imperialia " (um 1210) 
des G e r v a s i u s von Tilbur y (Kanzle r Kaiser O t t o s IV.) , die ähnlic h gebaute 
Darstellunge n bieten un d die diversen Fabeltier e Indien s mi t den Worte n bedach t 
haben : „Sun t & ibidem diversa animantiu m monstra , quoru m quaeda m homini -
bus, quaeda m bestiis ascribuntur : ut qui adversas planta s haben t & octeno s in 
pedibu s digitos: alii canin a capita , ungves aduncos , quibu s est vestispecudum,latratu s 
canu m . . . Illic sunt monocul i & cyclopes , ex quibu s fuit Polyphemus ; et unipedes , 
qui un o fulti pede aura m currend i celeritat e vincunt 3 4 . " Ander e Kapitelüber -
schriften lauten : „D e hominibus , qui pede s haben t octeno s et totide m oculos , D e 
lamiis et draci s et phantasiis " usw. Entsprechen d äußer t sich bereit s um 1190 der 
auf Honoriu s fußend e moralisch-didaktisch e „Lucidarius " (ein alles damalig e 
Wissen zusammenfassende s Werk, das in die wichtigsten europäische n Sprachen , 
auch ins Tschechische , übersetz t wurde) : 

Ih m zufolge gibt es in Indie n Menschen , bei dene n „ist die versine fúr gekeret , 
die zehin hinder . si han t ath e cehin an den fůzen , sezcehin ande n henden . in ist 
daz hoube t gescaffen nach den hunde n . . . da bi sint lúte die heizen t Armarsp i oder 
Monoculi . die han t núwe n ein ouge vor ande r Stirnen , da bi sint lút e heizen Ciclopes . 
die han t núwen einen fuoz . . . da bi sint lúte die han t nit h houbetes , wen die 
ögen stan t in ande r ahseln . . . 3 5 . " Es würde hier zu weit führen , noch ander e Be-
lege zu zitieren , die bei L e c o u t e u x gesammelte n Hinweis e mögen den inter -
essierten Leser weiterführen . 

Solche defizient e un d groteske Mischwesen (Zwitter ) wie die Hundsköpfige n 
(Kynokephalen ) ode r die sonstigen Mißgeburte n wie die Einäugige n (monoculi , 
vgl. Polyphem) , Einbeinigen , Gehörnten , Doppelköpfigen , Buckligen , Farbige n 
usw. begegnen häufig in der klassischen un d mittelalterliche n Literatur , so daß es 
hier vielleicht aussichtslo s ist, nach der direkte n Quell e zu unsere r Stelle fahnde n 
zu wollen  3 e . Un d es sind gerade diese Zwitterwesen , halb Mensc h un d halb Tier , die 
ein gemeinsame s Phänome n der ägyptischen Mythologie , der antike n Literatu r un d 
der mittelalterliche n Monsterkatalog e sind, von dene n besonder s die kynokephale n 

14 G e r v a s i u s v. Tilbury: Otia imperialia . SS rerum Brunsvicensium . Bd. 1. Hrsg. v. 
G. W. L e i b n i z. Hannove r 1707, 912. 

15 Lucidarius . Hrsg. v. F. H e i d l a u f. Berlin 1915, 11, 16—12, 16; zit. nach L e c o u -
t e u x I : Etüd e 1982, 78. 

3 8 S e i t z , B.: Die Darstellun g häßliche r Mensche n in mhd . erzählende r Literatu r von 
der Wiener Genesi s bis zum Ausgang des 13. Jahrhunderts . Diss. Tübingen 1967. — 
Vgl. L e c o u t e u x II : Dictionnair e 1982, 18 ff. (zu den Einäugigen , Monoculi) ; 
20 ff. (zu den Hundsköpfigen , Kynokephalen) ; 90 f. (zu den Mensche n mit Hörnern) ; 
91 ff. (zu den Farbigen) ; 149 ff. (zu den Einfüßlern) . — Vgl. überhaup t zu den letztere n 
(Skiapoden ) G e r h a r d t , Chr. : Die Skiapode n in den .Herzo g Ernst'-Dichtungen . 
Literaturwissenschaftliche s Jahrbuc h 18 (1977) 13—87. — L e c o u t e u x , C : Herzo g 
Ernst , les Monstre s dits Sciapode s et le Problem e des Sources . Étude s Germanique s 34 
(1979) 1—21. — Vgl. weiterhin zur literarische n Traditio n und zur Quellenlage 
L e c o u t e u x I : Etüd e 1982, 237 ff. 

5 
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Gestalte n hervorzuhebe n sind; sie tauche n sehr häufig im einschlägigen Schrifttu m 
auf un d fehlen also auch nich t im Br. 

Un d wie auch sonst die Quelle n zu vermelde n wissen, sind diese Hybride n von 
einer Aura der Gefährlichkei t un d des Erschreckliche n umgeben : „Tehd y poče 
Bruncvík a strach podjímati " („Un d da begann Bruncví k die Angst zu befallen") 3 7. 
Hie r weicht bekanntlic h der H E insofern ab, als bei ihm die Arimaspi ein fried-
fertiges Volk darstelle n un d dem Fremde n mit aufrichtige r Sympathi e un d mit 
Interess e begegnen . Überhaup t wird die Frag e nach der Abhängigkeit der Sage 
von Heinric h dem Löwen von der Überlieferun g über Herzo g Erns t neu zu stellen 
sein. 

Basilisk. Di e nächsten , mit äußerste r Gefährlichkei t verbundene n Abenteue r 
Bruncvík s ranke n sich um den Köni g der Schlangen , den Basilisken, dem der 
Hel d die Tochte r des Olibrius , nämlic h Afrika (ebenfall s ein Zwitterwesen , ein 
Schlangenwei b wie Melusine 38), entreiße n mu ß un d mit dem er einen gar schreck-
lichen Kamp f zu bestehe n hat . Wie gefährlich nämlic h ein Basilisk mit seinem be-
kannte n tödliche n Blick ist, beweist sich der „Histori a de preliis" (Rezensio n J 3) 
zufolge, wonac h Alexander der Groß e einen solchen , der schon viele seiner wackeren 
Krieger vernichte t hatte , nu r durc h Vorhalte n eines Spiegels liquidiere n konnte 3 9 . 
Hervorhebenswer t ist hier noch , daß ma n in Europ a vom Mittelalte r bis zum 
17. Jahrhunder t die Existen z von Basilisken nie angezweifelt hat ; die Chroniste n 
habe n nie im unklare n gelassen, wann un d wo solche gesichtet worden seien un d was 
sie vor allem verbroche n hätten . 

Im Br. nu n sind der Basilisk un d seine Episod e ein wichtiger Aspekt der mit 
scheußliche n Monster n bevölkerte n Inselszenerie . An ihm werden besonder s die 
drachenartige n Züge hervorgehobe n (vgl. die Kombinatio n „dra k Basiliskus" 4 0 ) , 
aber auch das Schlangenartig e schwingt hier mit , den n nich t umsons t ist diese 
Herrscherfigu r in unsere m Text von Schlangen , Natter n un d Echsen umgeben : 

„A když se pováli se všech stran množstvi e haduo v a ješčeróv velikých a jiných 
potvo r jedovatých , chtíc e Bruncvík a ubit i . . . a druz í tlust í jakžto břevno a druz í 
ďábelskými hlasy křičiech u 4 1 . " 

[„Un d als sich von allen Seiten eine Meng e an Schlange n un d großen Echsen un d 
andere n giftigen Ungeheuer n heranwälzte , die Bruncví k töte n wollten . . . un d die 
einen waren dick wie ein Balken , un d die andere n schrien mit teuflische n Stim -
men . . . " ] 

3 7 Výbor II 1868, Sp. 63, Z. 22 f. 
3 8 Vgl. dazu L e c o u t e u x , C : Zur Entstehun g der Melusinensage . ZDP h 98 (1979) 

73—84. 
3 9 S t e f f e n s , K.: Die Histori a de preliis Alexandři Magni . Rezensio n J 3. Meisen -

heim 1975. — Vgl. auch L e c o u t e u x : Herzo g Ernst 1979, 2164 ff. — Das böhmisch e 
Volksbuch von Stillfried und Bruncwig und die morgenländische n Alexandersagen . 
Zeitschr . f. dt . Altertum u. dt . Lit. 108 (1979) 306—322 (u. a. auch zu den eingangs 
erwähnte n Erzählmotive n des Br., mit weiteren Ausführungen zum Karfunkelstein) . — 
U t h e r , H.-J. : (Art.) Basilisk. In : R a n k e : Enzyklopädi e des Märchen s I 1980, 1313. 

4 0 Zur Assimilierung an den Drache n L e c o u t e u x II : Dictionnair e 1982, 169. 
41 Výbor II 1868, Sp. 67, Z. 29 ff. 
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Un d vom grauenvolle n Herrsche r über dieses Schlangengezüch t schreib t unser 
Autor : E r war 

„tlust ý jako drabiny , a mějíše osmnáct e ocasuo v a obnož í hadových , a tak ostrých , 
že jednu ran ú veliké břevno přesekáváše 4 2 . " 

[„dic k wie eine Leite r [?] , un d er hatt e achtzeh n Schwänz e un d schlangenartig e 
Gliedmaßen , un d zwar so scharfe, daß er mit einem Schlag einen großen Holz -
balken durchschlug." ] 

Es besteh t kein Zweifel, daß Bruncví k mit diesem Gegne r eine schwere Aus-
einandersetzun g zu bestehe n hatte . Mi t diesem Basilisken zu kämpfen , sollte sich 
für ihn als ein lebensbedrohende s Risiko herausstellen . Doc h schon vor dem Be-
trete n der Burg dieses Widersacher s hatt e er sich mit einer Reih e von Unholde n 
herumzuschlagen . Bruncví k wird dabe i vor ständi g neue , jeweils gesteigerte Be-
währungsprobe n (in dre i Stufen ) gestellt. Sein Eindringe n in den Machtbereic h des 
Basilisken versuche n nacheinande r folgende Bösewichte r zu verhindern : 

ňtu uzř í ukrutnýc h dvé zvieřat , an y na střiebrnýc h řetězíc h ležíchu , střehú c toh o 
hradu . Ta zvieřata slula M o n e t r u s , veliké potvor y biechu ; nebo každá mějíše 
hlavu jako člověk, tělo jako kuoň , ocas jako svině, a ta velmi silná biechu . Uzřevše 
Bruncvík a se lvem, hněvivě se třesechu , až se veškeren hra d hýbáše 4 3 . " 

[„d a erblickt e er zwei grausam e Tiere , die lagen an silbernen Kette n un d be-
wachte n diese Burg. Diese Tier e hieße n Monetrus , es waren große Ungeheuer . Ein 
jedes hatt e nämlic h einen Kop f wie ein Mensch , einen Leib wie ein Pferd , einen 
Schwan z wie ein Schwein . Un d sie waren sehr stark . Als sie Bruncví k mit dem 
Löwen sahen , da schüttelte n sie sich zornig , bis die ganze Burg erbebte." ] 

„opě t uzřie dvě silnější, a tem řiekách u G 1 a t o ; každé mělo dva roh y na dva 
lokty dlúhá , ostrá jako břitva . Ta zvěř i podnes , když (se) s kým svadí, jedním 
rohe m seče a druh ý na hřbe t položí ; a když jemu jeden ustane , tehd a ten polož í a 
druhý m se brání . T o zvieře neboj í se nic jiného , než červen é barvy, a jestiť tak 
udatn é na vodě, jako na zemi 4 4 . " 

[„hierau f sah er zwei stärkere , die nannt e ma n Glato ; ein jedes hatt e zwei 
Hörner , zwei Ellen lang, scharf wie ein Rasiermesser . Diese Tiere schlagen auch 
heut e noch , wenn sie mit jemande m kämpfen , mit dem einen Hör n zu un d legen 
das ander e auf den Rücken ; un d wenn ihm das eine müd e wird, dan n legt es dieses 
hin un d wehr t sich mi t dem anderen . Dieses Tier fürchte t nicht s andere s als rot e 
Farbe , un d es ist genauso tapfe r zu Wasser wie auf dem Lande." ] 

„T u uzřech u tepr u strašlivá zvieřata a veliká, jenž slovu Sidforové . Ta zvieřata 
takových srstí biechu jako nedvěd , a roh y jako ďáblové mějíchu , a zuby čern é jako 
koňské ; a každé z nich ústa převeliká mělo , že pojcdn ú člověka pohltil o "V 

4 2 E b e n d a , Sp. 68, Z. 7 ff. 
4 3 E b e n d a , Sp. 64, Z. 22 ff. 
4 4 E b e n d a , Sp. 64, Z. 35 ff. 
4 5 E b e n d a , Sp. 65, Z. 14 ff. 
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[„Da erst sahen sie schreckliche und gewaltige Tiere, die Sidfori hießen. Diese 
Tiere hatten solches Fell wie ein Bär, und Hörner hatten sie wie Teufel, und 
schwarze Zähne wie Pferde; und jedes von ihnen hatte ein übergroßes Maul, daß es 
auf einmal einen Menschen verschlang."] 

Auch bei der Bestimmung dieser Ungeheuer werden wir von der mittelalterlichen 
Fachliteratur nicht im Stich gelassen. Hinweisen möchte ich etwa auf einen Beleg 
nochmals aus „imago mundi" des H o n o r i u s von Augustodunum, wo es im 
Kapitel XIII (De Bestiis) heißt: „Sunt ibi serpentes tam vasti, ut cervos devorent, 
et ipsum etiam Oceanum transnatent. Ibi est bestia Ceacocroca, cujus corpus asini, 
clunes cervi, pectus et crura leonis, pedes equi, ingens cornu bisulcum, vastus oris 
hiatus usque ad aures . . . Ibi est alia bestia Eale, cujus corpus equi, maxilla Apri, 
cauda elephantis, cubitalia cornua habens, quorum unum post tergum reflectit, cum 
alio pugnat. Illo obtuso, aliud ad certamen vibrat. Nigro colore horret. In aqua 
et in terra aequaliter valet. Ibi sunt fulvi tauri, versis setis horridi, grande caput, 
oris rictus ab aure ad aurem patet. Hi etiam cornua vicissim ad pugnam 
producunt, vel deponunt. Omne missile duro tergo respuun t . . . Ibi quoque Manti-
chora bestia, facie homo, triplex in dentibus ordo, corpore leo, cauda scorpio, 
oculis glauca, colore sanguinea . . . Ibi sunt etiam boves tricornes, pedes equinos 
habentes. Ibi quoque monoceros, cujus corpus equi, caput cervi, pedes elephantis, 
cauda suis . . . " 4e. Hier steht der „Lucidarius" nicht abseits, wenn er folgende Infor-
mationen über diese wilden, kombinierten Wesen bietet: „ . . . indem lande ist ein 
tier daz heizet crocota, daz ist vor gescafen alse ein esel, unde het fuoze als ein ros, 
. . . in dem selben lande ist ein tier das heizet cale. daz ist vor gescaffen als ein eber, 
unde ist im der zagil als eines helffentier. daz het suolich zwei hörn, der iegelich 
ist einer clafteren lanc. so ez abir vehtin wil, so leit ez eins hin unde vihtet mit dem 
anderen; so ez mit deme muode wirt, so leit ez aber daz hin unde vihtet mit dem 
anderen, daz tier voerhtet nith wen die swarzen pfawen unde ist so kuene indem 
wassere als uf der erde . . . indem selbe lande ist ein tier heizet manticorti. dem ist 
daz houbet geschafen nach eines menschen houbet, unde sint ime die cene unde der 
ander lip geschafen nach eime louwen . . . indem selben lande ist ein tier heizet 
monocerroz, daz ist geschaffen nach eime rosse, daz hovbet nach eime hirze, die 
fuoze nach eime helfentiere, der zagil als eime swine. daz hat nuwen ein hörn; daz 
ist wol vier elen lanc, unde snidet ime daz hörn als ein scharsach. daz selbe tier ist 
freislich. swaz ime begegint, daz ersieht ez mit dem hörne . . . " 47. Hier waren der 
schöpferischen Phantasie keine Grenzen mehr gesetzt, und die Erfindungsgabe 
manchen Kompilators mag durchaus den einen oder anderen Zug hinzuerfunden 
haben. Auf jeden Fall bekommen wir bei der Beschreibung solcher Monstra im Br. 
den ganzen Hintergrund an Gelehrsamkeit zu fassen, wie sie sich in lateinischen 
und volkssprachlichen Quellen niedergeschlagen hat. Der böhmische Tradent 
(oder schon der Verf. seiner deutschen Vorlage) ist allerdings über die reine Ma-
terialbasis hinausgelangt, als er seinen Helden direkt mit diesen ungeschlachten 

48 M i g n e PL 172, S. 124. 
47 Lucidarius 13, 4—14, 4; zit. nach L e c o u t e u x I: Etüde 1982, 100 f. — D e r s . 

II: Dictionnaire 1982, 229 f. zu den Mantichora. 



W. Baumann,  Bruncvíks Kampf mit den Monstern 69 

Geselle n konfrontierte . Hie r stehen nich t meh r so sehr die naturkundliche n Inter -
essen im Vordergrund , vielmeh r sind die Zwitter , Monste r un d sonstigen über -
dimensionierte n Gestalte n als Feind e des Protagoniste n erns t genommen . 

Teuflische Unholde. Di e Heimfahr t des Helde n mit dem Löwen verzögert sich 
schließlich noch durc h das Bestehe n einiger weitere r Abenteue r auf den Meeresinseln . 
Da s erste Geschehe n ist mi t der Inse l Tripatrit a verknüpft . Zu den dortige n widri-
gen, der Weiterfahr t der Hauptfigu r entgegenwirkende n un d ihn in ein neue s Er -
lebnis hineindrängende n Unholde n gehöre n die Teufe l Asmodei (Asmodeu s im 
Mittelalte r als der Dämo n der Unzucht) , die durchau s ihre Aggressionen Bruncví k 
gegenüber entlade n wollen : 

„ I uslyše trúbenie , bubnováni e i rozličn é zpívánie , i cht ě zvěděti , coby to bylo, 
jide na ten ostro v . . . tu uzře mnoh o zástupuo v na koniec h (i pěších) , an o jedni 
kolí, druz í tancuj í a všeliká veselé mají s sebú 4 8 ." 

[„Un d er hört e ein Blasen, Trommel n un d verschiedenartige n Gesang , un d er 
wollte das wissen, was das sei, un d betra t die Inse l . . . da sah er viele Schare n auf 
Pferde n [un d zu Fuß] , un d die einen drehe n sich im Kreise , un d die andere n tanze n 
un d habe n alle möglich e Lust miteinander." ] 

Auch hier strahl t Bruncví k schließlich seine Stärk e un d Überlegenhei t gegen-
über den „Azmodeov é ďábli" aus. Diese s Abenteue r dien t ebenfalls der Abrun -
dung , der Überhöhung , Verklärung , Idealisierun g un d Hypertrophierun g des 
Helden . Da s Interess e des Lesers wird aber noch durc h weitere Kampfhandlunge n 
stimuliert . Nac h erfolgreiche m Bestehe n dieser Auseinandersetzun g trete n in der 
Stad t Egbatani s neu e Ungeheue r auf, die als böse apostrophier t un d typisier t sind. 
Hie r trete n Bruncví k also nochmal s besonder e Widerständ e als äußer e in per -
sonalisierte r For m entgegen : 

„Měst o to slulo Egbatanis ; překrásn í domov é v tom městě biechu , ale žádnéh o 
člověka v něm nebylo . I chodíš e duo m od domu , an o všudy jiesti a pít i dosti ; stolové 
kryt i biechu a jídla v kuchyníc h dost i nachystáno . Tom u se Bruncví k velmi divíše, 
že žádnéh o v tom městě neviděl . Jednož ť po malé chvíli uslyše trubače , bubenníky , 
an o náramn ě velmi trúbie , a vojsko do toh o města jelo; a t o biechu Astriolove, to 
jest nevidomci , jenž v to m městě přebývali 4 0 . " 

[„Di e Stad t hieß Egbatanis ; schön e Häuse r waren in dieser Stadt , aber kein 
Mensc h darin . Un d er ging von Hau s zu Haus , un d überal l gab es zu essen un d zu 
trinke n genug; die Tische waren bedeck t un d Speisen waren genug in den Küche n 
aufbewahrt . Darübe r wundert e sich Bruncví k sehr, da ß er niemande n in dieser 
Stad t sah. Allein nach kurze r Zei t vernah m er Hörnerbläser , Trommler , sie bliesen 
mit ganzer Kraft , un d ein Hee r zog in diese Stad t ein. Un d das waren die Astrioler , 
das heiß t Leut e mit dem bösen Blick, die in dieser Stad t weilten." ] 

4 8 Výbor II 1868, Sp. 70, Z. 24 ff.; vgl. Asmodeus im Alten Testamen t (Tob 3, 8). 
4 9 Výbor II 1868, Sp. 71, Z. 20 ff. 
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So wie diese Szene hier im Br. angelegt ist, würde n wir den Einzu g der aus dem 
H E bekannte n Kranichschnäble r erwarten . Di e Parallele n zu diesem Epo s sind näm -
lich nich t zu übersehen : Dor t wird die Grippia-Episod e eingeleite t mit der Beschrei -
bun g von Stad t un d Lan d Grippia : „ein vil hérlíche z lant: /  daz was Grippí á ge-
nannt " (V. 2205—06), „hérlích e burc " (V. 2213), es begegnet die Lexik mi t „wunder " 
un d „wunderlich " 50. Durc h B l a m i r e s sind wir über einige Entsprechunge n zur 
irischen Literatu r unterrichte t („Voyage of St. Brendan" , „Voyage of Máeldúin") , 
wobei das Gemeinsam e vor allem im Geheimnisvollen , im Überflu ß an Speis un d 
Tran k un d in der totale n Abwesenheit von Lebewesen zu sehen ist. Hie r im Br. 
handel t es sich aber nich t um die Kranichschnäbler , die Astrioler sind nach tsche-
chische m Textbefun d vielmeh r „nevidomci" , wofür als Übersetzungshilf e „Leut e 
mi t dem schlechte n Gesichtssinn " angebote n wird 8 1. Sie sind die letzte n Exponente n 
des Bruncví k feindlic h gesonnene n Gegnersystems . Di e Astrioler erweisen sich 
endlic h als vernichtungswürdi g aufgrun d der von ihne n an den Tag gelegten 
superbia . Un d wie im H E weder der Herzo g noch sein treue r Gefolgsman n Wenze l 
von den schließlich einziehende n Kranichschnäbler n schockier t sind, so ha t auch 
im Br. der Hel d Mu t gefaßt. Er kan n sich ja bis zuletz t auf sein zauber -
kräftiges Schwer t un d auf den wackeren Löwen verlassen, mi t dem er sich zu 
einer Aktionseinhei t zusammengeschlosse n hat . So besteh t der Hel d auch dieses 
Abenteue r auf glänzend e Weise, un d nu n steht der Heimkeh r nicht s meh r im Wege. 
Ja , es ist Köni g Astriolus selber, der dazu die optimale n Voraussetzunge n schafft 
un d den Rücktranspor t Bruncvík s mit dem Löwen garantiert . So lande t unser Hel d 
endlic h am Meeresstran d bei Pra g (!), un d nach der Rückkeh r läßt er den Löwen in 
das böhmisch e Wappe n aufnehme n  5 2. 

De r Verf. der tschechische n Fassun g der Heinrichsag e lebt aus dem Glaube n an 
die Wirksamkei t böser Gegenmächte , die auf Schädigun g un d Vernichtun g des 
Mensche n (hie r des Helde n als Stellvertreter ) ausgerichte t sind. Da s Böse ent -
faltet sich hier in schreckenerregende n Tierbildern , in der Darbietun g ekelhafte r 
Ungeheuer . Es gab in der mittelalterliche n Literatu r imme r wieder Versuche, das 
Ungeheuerliche , Dämonisch e bildlich in den Grif f zu bekomme n un d dafür be-
stimmt e Vorstellunge n zu entwickeln . Es bestande n eben Versuche, mit diesen 
Konkretionen , wie sie der Br. enthält , die Wirklichkei t un d die Wirksamkei t des 
Bösen zu umschreiben . Fü r unsere n Helde n stellen die verschiedenartige n Gegen -
prinzipie n einen widerliche n un d gefährliche n Komple x dar , der imme r wieder 
seine virulent e un d dynamisch e Kraf t entfaltet . Somi t bedeute n die Siege Bruncvík s 
meh r als nu r das erfolgreich e Bestehe n von Abenteuern . Am Agonalen zeigt sich 

5 8 Herzo g Ernst . Ein mittelalterliche s Abenteuerbuch . In der mittelhochdeutsche n Fassun g B 
nach der Ausgabe von Kar l B a r t s c h . Stuttgar t 1970, 126. 

5 1 Staročesk ý slovník (Alttschech . Wörterbuch) . Pra g 1977, 861: „nevidomec " als „člověk 
se špatným zrakem". — Vgl. dagegen im Code x Baworowski „zlovidomci " (Leut e mit 
bösem Blick?). — Zu den Kranichschnäbler n und der Grippia-Episod e vgl. B l a m i r e s 
1979, 29 f. — L e c o u t e u x II : Dictionnair e 1982, 94 ff. 

5 2 S c h e i b e l r e i t e r . G . : Tiername n und Wappenwesen . Wien-Köln-Gra z 1976, 97ff. — 
G a l l , F. : österreichisch e Wappenkunde . Handbuc h der Wappenwissenschaft . Wien-
Köln 1977, 174f. — Sey l e r , G. A.: Geschicht e der Heraldik . Wappenwesen , Wappen -
kunst , Wappen Wissenschaft. Neustad t a. d. Aisch 1970, 249 f. 
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immer wieder, wie der Held die dämonischen Ausgeburten der Finsternis siegreich 
überwunden hat53 . 

53 B a u m a n n , W.: Die Macht des Bösen über den Menschen. Zur Lehre Kliment 
Ochridskis. In: 1300 Jahre Bulgarien. Studien zum I. Internationalen Bulgaristikkongreß 
Sofia 1981. Teil 2. Neuried 1982, 41—142. — S c h a d e, H.: Dämonen und Monstren. 
Gestaltungen des Bösen in der Kunst des frühen Mittelalters. Regensburg 1962. — 
M o d e , H.: Fabeltiere und Dämonen in der Kunst. Die fantastische Welt der Misch-
wesen. Stuttgart 1974. 

Nachtrag: 

Zu H e i n r i c h dem Löwen vgl. B o s 1, K. [Hrsg.]: Bosls Bayerische Biographie. Re-
gensburg 1983, 323. — C. L e c o u t e u x hat mir zu meinem Artikel noch folgende Hin-
weise zukommen lassen, wofür ich an dieser Stelle herzlich danke: Zur Vorstellung der 
Inselwelt als Reservoir von Wunderbarem vgl. Le G o f f , J.: L'Occident medieval et 
l'Occan Indien. In: Pour un autre Moyen áge. Paris 1977. — K a p p l e r , C : Démons, 
Monstres et Merveilles á la Fin du Moyen áge. Paris 1980, 55 ff. — Das Motiv, daß sich 
der Greif in den Dienst der Menschen stellen läßt, stammt aus der Alexandersage (vgl. 
Porus' gezähmte Greifen). — Die Köpfe des Drachen gehen auf biblisdie Überlieferung 
zurück; vgl. den siebenköpfigen Drachen, worauf die babylonische Hure sitzt. — Die 
Beschreibung des Olibrius (letzter römischer Cäsar?) rührt von der Fachliteratur her (evtl. 
schöpft der tschechische Autor aus dem Brief vom Presbyter Johannes). — Monetrus: Ein-
horn/Nashorn; der Name ist hier entstellt, wie in den deutschen Historienbibeln (/c/ wurde 
'd verlesen). Der Monetrus setzt sich hier aus Bestandteilen der Mantichora und des Ein-
horns zusammen — Insel Tripatrita: Lärm hören die Seeleute, die sich dem mythischen 
Trapobane nähern, worauf ja die Teufel von Salomo gebannt wurden. Der Lärm ist ein 
geläufiges Motiv in den arabischen Reiseberichten und begegnet uns auch in den orientali-
schen Alexandersagen. — Egbatanis ist ein weiterer Hinweis auf die Alexandersage. — 
Zu den Astriolern vgl. P 1 i n i u s VII, 16 f. und Mandeville in der Übertragung Michel 
Velsers; dazu L e c o u t e u x II: Dictionnaire 1982, 116; Aster, d. h. „Stern", vgl. Augen-
stern. — L e c o u t e u x , C : De rebus in Oriente mirabilibus. Meisenheim 1979. 
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E R S T E N T S C H E C H O S L O W A K I S C H E N R E P U B L I K 

Von Manfred Alexander 

Di e Demokrati e in der Erste n Tschechoslowakische n Republi k von 1918 bis 
1938 ha t nu r selten eine positive Beurteilun g erfahre n *; die Mehrzah l der publi -
zistisch tätigen Zeitgenosse n verharrt e in parteipolitische n Konflikte n ode r in legen-
denhafte r Selbststilisierung 2; die Vertrete r der Minderheite n reduzierte n die Demo -
krati e auf einen Machtkamp f der Sprachgruppen , un d die marxistisch e Historio -
graphi e lehn t das ganze System — in unterschiedliche m M a ß 3 — als Klassenherr -
schaft generel l ab. Zwar wird oft die Tatsach e erwähnt , da ß die Erst e Tschechoslo -
wakische Republi k bis zu ihre r Zerschlagun g durc h auswärtige Mächt e eine funktio -
nierend e Demokrati e war un d als einziger neue r Staa t in Mittel -  un d Osteurop a die 
Freiheite n der Bürger bewahrte , aber eine Würdigun g dieser Tatsach e wird meist 
sogleich durc h eine viel umfangreicher e Bestandsaufnahm e ihre r Defekt e verdeckt . 
Währen d in der Bundesrepubli k Deutschlan d die Weimare r Republi k eine positive 
Neubewertun g un d manchma l auch eine Idealisierun g erfuhr , blieb eine solche Neu -
bewertun g der tschechoslowakische n Demokrati e im Land e selbst un d bei den mei-
sten Historiker n außerhal b bis heut e aus 4 . Im folgenden soll versucht werden , einige 
der Gründ e für diese Unterschätzun g aufzuzeigen un d zu analysieren . 

1 Durchau s positiv: M a m a t e y , Victor S. / L u z a , Radomí r (Hrsg.) : A Histor y of 
the Czechoslova k Republic . 1918—1948. Princeton/N . J. 1973; deutsch : Geschicht e der 
Tschechoslowakische n Republik . 1918—1948. Wien-Köln-Gra z 1980 (Forschunge n zur 
Geschicht e des Donauraumes) ; hier wird die deutsch e Fassun g zitiert , deren Übersetzun g 
nich t immer zufriedenstellen d ist, die aber eine bessere Bibliographie besitzt. — Zu-
rückhaltende r in der Bewertung : Handbuc h der Geschicht e der böhmische n Länder . 
Hrsg. v. Karl Bos l . Bd. 4: Der Tschechoslowakisch e Staat im Zeitalte r der moderne n 
Massendemokrati e und Diktatur . Stuttgar t 1970. — H o e n s c h , Jörg K.: Geschicht e 
der Tschechoslowakische n Republik . 1918—1978. 2. verb. und erw. Aufl. Stuttgar t u.a . 
1978. 

2 Von der älteren Literatu r am informativsten : K l e p e t a ř , Harry : Seit 1918 . . . Eine 
Geschicht e der Tschechoslowakische n Republik . Mährisch-Ostra u 1937. — P e r o u t k a , 
Ferdinand : Budován í státu . Československá politika v letech popřevratovýc h [De r 
Aufbau des Staates . Tschechoslowakisch e Politi k in den Jahre n nach dem Umsturz] , 
5 Bde. 2. Aufl. Prag 1934—36. 

3 Am besten : O l i v o v á , Vera: The Doome d Democracy . Czechoslovaki a in a Disrupte d 
Europe . 1914—1938. Londo n 1972. — Dies. /  K v a č e k , Robert : Dějin y Česko-
slovenska od roku 1918 do roku 1945 [Geschicht e der Tschechoslowake i von 1918 bis 
1945]. Prag 1967. 

4 B r ü g e l , Johan n Wolfgang: Tscheche n und Deutsche . 1918—1938. Münche n 1967. 
De r Wert der Arbeit wird leider durch Polemi k geschmälert , s. die Rezensio n des Verf. 
in JbG O 25 (1977) 466 f. 
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Nach dem erstaunlich ruhigen Umschwung und der Ausrufung des neuen Staates 
am 28. Oktober 1918 etablierte sich die neue Staatsmacht mit raschen und energischen 
Maßnahmen in den beanspruchten Gebieten — im Westen in den historischen 
Ländern Böhmen, Mähren und Schlesien6, im Südosten in der Slowakei gemäß eth-
nischen und militärstrategischen Gesichtspunkten. Die Vertreter der Großmächte 
haben dann in den Pariser Vorortverträgen im wesentlichen den bereits erreichten 
Status quo auf neuer Rechtsgrundlage bestätigt8. Die innere Ordnung im Lande 
wurde zunächst durch die Revolutionäre Nationalversammlung geprägt, die zu 
einem Teil aus vor dem Krieg gewählten Abgeordneten und aus weiteren ernannten 
Personen bestand 7; sie schufen die Verfassung vom 29. Februar 1920, die mit demo-
kratischen Wahlen am 18. April 1920 ihr Eigenleben begann. Leitbild der Verfas-
sungsgeber war der französische Nationalstaat8, der den Staatsbürgern ungeachtet 
gesellschaftlicher Unterschiede die gleichen politischen Rechte gewährte und sie 
durch freie, geheime und gleiche Wahlen über ihre Abgeordneten auf der Ebene 
der Kommunen, der Bezirke9 und des Gesamtstaates zum Souverän des Staates 
machte. Das Parlament, bestehend aus Nationalversammlung und Senat, wählte 
den Staatspräsidenten 10, der gemeinsam mit der von der Nationalversammlung zu 
wählenden Regierung die übrigen Organe des Staates mit Amtsträgern versah. 
Diese demokratische Struktur blieb bis zur Zerstörung des Staates unangetastet. 

Diese Beschreibung erfaßt jedoch nicht die gesamte politische Wirklichkeit in der 
Tschechoslowakei. Die Verfassung regelte zwar das formale Verfahren des politi-
schen Geschäftes, aber sie sah von der gesellschaftlichen Vielfalt der Staatsbürger 
ab, setzte eine hohe politische Reife der Staatsbürger voraus und stand infolgedessen 
in manchem im Widerspruch zu den traditionellen politischen Verhaltensweisen " . 
Die Gesellschaft der Tschechoslowakei setzte die polyethnische Struktur der alten 
Habsburger Monarchie auf kleinerer Ebene fort und bewahrte damit auch deren 
Probleme 12: die Ungarn konnten für den Staat nie gewonnen werden; die Slowaken 

5 Zahlreiche Einzelberichte in: Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik 
und Minderheitenprobleme in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. 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. Ausgewählt, 
eingeleitet und kommentiert von Manfred A l e x a n d e r . München-Wien 1983 (Ver-
öffentl. des Collegium Carolinum 49/1); im folgenden zitiert: Gesandtschaftsberichte I. 

8 P e r m a n , Dagmar: The Shaping of the Czechoslovak State. Diplomatie History of 
the Boundaries of Czechoslovakia. 1914—1920. Leiden 1962. 

7 L i p s c h e r , Ladislav: Verfassung und politische Verwaltung in der Tschechoslowakei 
1918—1939. München-Wien 1979,22 (Veröffentl. des Collegium Carolinum 34). 

8 E b e n d a 39. 
9 Zur Kombination von Wahl und Ernennung e b e n d a 97. 

19 E b e n d a 71. 
11 A l e x a n d e r , Manfred: Die „Burg" und die Deutschen. In: Die „Burg". Einfluß-

reiche politische Kräfte um Masaryk und Beneš. Hrsg. v. Karl B o s 1. Bd. 2. München-
Wien 1974, 59—77. 

12 Die Zahlen nach der Volkszählung von 1921: Gesamtbevölkerung des Staates 13 374 364; 
davon „Tschechoslowaken" 8 760 937 (65,31%), Deutsche 3 123 568 (23,36 9/o), Un-
garn 745 431 (5,57%)), Ukrainer und Russen 461 849 (3,45 %>), Juden 180 855 (1,35 %>), 
Polen 75 853 (0,57Vo), andere 25 871 (0,19<>/o); Zahlen nach M a m a t e y / L u z a 
1980, Tabelle 1, nach S. 56. 
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entfremdeten sich zunehmend von Prag bis zur Forderung nach Sezession; die 
Deutschen waren — nach anfänglich mehrheitlicher Ablehnung — zu einer halb-
herzigen Zusammenarbeit bereit, bis sie schließlich mehrheitlich dem Wunsch nach 
Sezession folgten. Während die Verfassung von den politisch gleichen Staatsbürgern 
ausging, sahen die Minderheiten die Organe des Staates als Zwangsinstitutionen an, 
die eine Verwirklichung eigener politischer Selbstgestaltung verhinderten. 

Nun erscheint es aber als zu eng, die Probleme der Demokratie in der Tschecho-
slowakei auf die Minderheitenfrage zu reduzieren. Das politische Verhalten der 
Minderheiten definierte sich negativ, d. h. sie entwickelten ein einheitliches politi-
sches Bewußtsein 13 gegen den Staat und gegen die Herrschaft Prags erst im Prozeß 
der Auseinandersetzung mit der Demokratie und mit den tschechischen Parteien als 
einem Machtkartell im Staat14. Die Ausübung politischer Rechte durch die Staats-
bürger wurde über die Parteien vermittelt, eine normale Erscheinung der modernen 
Demokratie. Die Tschechoslowakei befand sich auch, was die Zahl von 16 Parteien 
(1925) im Parlament angeht15, durchaus im Bereich des damals Üblichen 18. Polen 
übertraf mit 32 Parteien im Parlament (1929) die Tschechoslowakei bei weitem 17. 
Auch die Zahl der Regierungen — insgesamt 18 in den 20 Jahren bis zum Mün-
chener Abkommen — spricht für eine ähnliche politische Instabilität wie in der 
Weimarer Republik und in Polen. Dieses Bild täuscht jedoch, wie eine nähere Be-
trachtung beweisen soll. 

Geht man von der Mandatsverteilung durch die Wahl von 1925 aus und be-
trachtet das Parteienspektrum im Tschechoslowakischen Parlament, so folgen auf 
die einzige übernationale Partei, die Kommunisten mit 41 Abgeordneten auf der 
Linken, auf seiten der tschechischen Parteien folgende: die Sozialdemokraten mit 
29 Abgeordneten, die nationalen Sozialisten mit 28, die Gewerbepartei mit 13, die 

13 In der Slowakei entwickelte sich ein eigenständiges politisches Denken erst in Abkehr 
von Prag. Die Abgeordneten der Deutschböhmen fanden sich — trotz verbaler Ab-
lehnung des tschechoslowakischen Staates — zuerst im Parlamentarischen Verband zu-
sammen, jedoch ohne die deutschen Sozialdemokraten; vgl. Gesandtschaftsberichte I 
Dok. 107. Erst später wird der Begriff „sudetendeutsch" zum Zeichen einer nationalen 
politischen Einheit. Vgl. B r ü g e l 1967, 116—119. — H o e n s c h 1978, 48. — 
A l e x a n d e r : Die „Burg" 1974. 

14 Hierzu der Sammelband mit dem glücklich gewählten Titel: Die Erste Tschecho-
slowakische Republik als multinationaler Parteienstaat. Vorträge der Tagungen des 
Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 24. bis 27. November 1977 und vom 20. 
bis 23. April 1978 (zitiert Parteienstaat). Hrsg. v. Karl Bos l . München-Wien 1979. — 
Vgl. L i p s c h e r 1979, Kap. IV. 

15 Die Mandatsverteilung e b e n d a 195 f. — Überblick über die Parteien und ihre Ge-
schichte: Lexikon zur Geschichte der Parteien in Europa. Unter Mitarbeit zahlreichet 
Fachgelehrter hrsg. v. Frank W e n d e . Stuttgart 1981, 677—713, 862—865. An der 
Wahl hatten sich 29 Parteien beteiligt. Hb. d. Gesch. d. böhm. Länder IV 1970, 20. 

18 In der Weimarer Republik waren — ohne die ethnischen Unterschiede! — 1928 eben-
falls 16 Parteien im Reichstag; T o r m i n , Walter: Geschichte der deutschen Parteien 
seit 1848. 2. Aufl. Stuttgart u.a. 1967, Anhang. 

17 1925 waren in Polen 92 Pareien eingetragen; in den Sejm gelangten 32 Parteien, die 
sich in 18 Klubs organisierten; P o l o n s k y , Antony: Politics in Independent Poland. 
1921—1939. The Crisis of Constitutionai Government. Oxford 1972, 52. — Zur 
Übersicht s. W e n d e : Lexikon z. Gesch. d. Parteien 1981, Stichwort Polen. 
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Agrarier mit 45, die christlich-sozial e Volksparte i mi t 31 un d die recht e National -
demokrati e mit 13 Abgeordneten . Auf deutsche r Seite entspreche n diesen mit ähn -
lichem Program m un d oft namensgleic h von links die Sozialdemokrate n mi t 17, 
die Deutsch e Nationalsozialistisch e Arbeiterparte i (DNSAP ) mi t 7, der Bun d der 
Landwirt e mi t 24, die Christlich-Soziale n mi t 13 un d die Deutsch e Nationalparte i 
mit 10 Abgeordneten . Da s Bild komplettiere n noc h 23 Slowaken , 4 Ungarn , 1 Pol e 
un d ein Vertrete r eine r Splittergruppe 1 8. De r erste Eindruc k der Parteienzersplitte -
run g mu ß also dahingehen d korrigier t werden , daß nebe n einer übernationa l organi -
sierten Parte i un d den auf bestimmte n ethnische n ode r regionale n Besonderheite n 
begründete n Parteie n zwar die Blöcke der tschechische n un d deutsche n Parteie n 
einande r gegenüber stehen , diese Blöcke aber auf die Weise aufzulösen sind, da ß 
fast jede Parte i ihr Pendan t auf der andere n Seite der Sprachgrenz e besitzt . Diese 
teils aus der österreichische n Zei t stammenden , teils neugegründete n Parteie n lassen 
sich in klassische Interessenparteie n (Sozialdemokraten , Agrarier) , teils in Gesin -
nungsparteie n (Christlich-Soziale , Nationaldemokraten ) einteile n  19. Vergleicht ma n 
dieses modern e un d gut strukturiert e Bild mi t der in der gleichen Zei t fast unüber -
schaubare n Füll e der polnische n Parteien , so fällt die Stabilitä t des tschechoslowa -
kischen Systems auf 20; in Pole n ist demgegenübe r ein archaische s Parteiwese n zu 
finden , das sich eher aus Klientelverbände n regionale r Führungspersönlichkeite n ab-
leitet , den n als Programmparteie n definier t werden kann . Gege n das meist ver-
wendet e Diktu m der Parteienzersplitterun g in der Tschechoslowakei 21 soll hier eine 
relative Stabilität 2 2 des tschechoslowakische n Parteisystem s beton t werden . 

" Parteie n und ihre Mandat e nach der Wahl zum Tschechoslowakische n Abgeordneten -
haus 1925: 

tschechisch e Parteie n 
SD N.Soz.  Gewerbep . Agrar. Christi. ND 

KP 29° 2 8 a b 1 3 a b 45"" 3 1 a b 13 a Slow. Ung . Sonst . 
41 23" 4 2 

SD DNSAP * BdL Christi . DN P 
17 7 24" 13 b 10 

deutsch e Parteie n 
* vom Program m her der DN P zuzuordnen ; SD u. a. — in der pětka vertreten ; im 1. Ka-

binet t Švehla vertrete n (7. X. 1922 — 16. XL 1925) a; im 2. Kabinet t Švehla ver-
trete n (12. X. 1926 — 1. IL 1929) b. Zahle n nach L i p s c h e r 1979, 195 f. 

1 9 Den tschechoslowakische n nationale n Sozialisten weist Brande s sogar den Charakte r 
einer moderne n Volkspartei zu: B r a n d e s , Detlef : Die tschechoslowakische n Na -
tional-Sozialisten . In : Parteienstaa t 1979,101—153, hier 153. 

2 0 So auch M a m a t e y /  L u z a 1980, 75. — Undifferenzier t hier : Hb . d. Gesch . d. 
böhm . Lände r IV 1970, 24: „Ebens o bunt wie bei den Tscheche n und Slowaken war 
das Bild im Lager der übrigen Nationen. " 

2 1 Z. B. Hb . d. Gesch . d. böhm . Lände r IV 1970, 20. — L i p s c h e r 1979, 119. — W i 1 -
1 a r s, Christian : (al. Oswald von K o s t r b a - S k a l i t z k y ) : Die böhmisch e Zita -
delle. ČSR — Schicksal einer Staatsidee : Abrechnun g und Ausblick. Wien-Münche n 
1965,259. 

2 2 Die Einschränkun g „relativ " erschein t notwendig , weil sich aus den großen Parteie n — 
meist wegen persönliche r Streitigkeite n — immer wieder kleinere Gruppe n absonderte n 
und sich — nach Wahlniederlage n — dann einer andere n Parte i anschlössen . 
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Diese relative Stabilitä t zeigt sich auch in der Tatsache , da ß die wechselnde n 
Regierungskoalitione n stets einen festen Ker n von tschechische n Parteie n besaßen : 
die Agrarier, die nationale n Sozialisten un d die Christlich-Sozialen , meist auch die 
Sozialdemokrate n  23. Daz u trete n ander e Parteien , die wie die tschechische n Natio -
naldemokrate n in der nationale n Umbruchsphas e die Regierun g geleitet hatten , dan n 
in einigen Kabinette n vertrete n waren un d allmählic h in die Oppositio n drängte n 
(ab 1934) 24, ode r Parteie n der Minderheite n — die deutsche n Pendantparteie n von 
1926 bis 1938 2S un d zeitweise die Slowaken  2 6. 

Überträg t ma n diese Beobachtun g auf das zunächs t verwirrend e Bild von 18 
verschiedene n Regierunge n  27, so läß t sich auch da hinte r der Vielfalt eine über -
raschend e Stabilitä t aufdecken . Nac h der ersten allnationale n Regierun g unte r dem 
Nationaldemokrate n Kramá ř fallen die insgesamt dre i Beamtenkabinett e auf, die 
ma n als außerparlamentarisch e Präsidialkabinett e bezeichne n un d dene n auch die 
Regierun g Beneš (Septembe r 1921 bis Oktobe r 1922) zugerechne t werden kann . 
Nac h den beiden sozialdemokratisc h geleiteten Kabinette n unte r Tusa r folgen ab 
1922 fast ununterbroche n Regierunge n unte r agrarische r Leitung , in der Reihen -
folge: Švehla, Udržal , Malypet r un d Hodža . Ander s ausgedrückt , mi t Aus-
nahm e des ersten revolutionäre n Kabinett s un d der Präsidialkabinett e stellte je-
weils die stärkste Fraktio n des Parlament s den Ministerpräsidenten . Ein starkes 
Ausschlagen des Pendels , das bei so häufigen Regierungswechsel n zu erwarte n 
wäre, ist also nich t festzustellen ; demnac h wurde n Regierungskrise n eher durc h per-
sönlich e Querele n un d Krankheite n als durc h unterschiedlich e Sachprogramm e der 
Parteie n ausgelöst 2S. 

2 3 Mit Ausnahm e der Jahr e 1926—1929 stimmt die Feststellun g von L i p s c h e r 1979, 123: 
„Di e rot-grün e Koalitio n war der Grundpfeile r von dreizeh n parlamentarische n Re-
gierungen. " 

2 4 Die tschechische n Nationaldemokrate n sind die am schwersten zu fassende Partei : 
ursprünglic h liberaler Richtung , orientierte n sie sich immer mehr nach recht s und ver-
trate n eine scharf antideutsch e Politik ; ihr Führe r Kramá ř stand zu Masaryk und 
dessen „Burggruppe " in Opposition ; das hindert e sie aber nich t an der Beteiligung an 
mehrere n Kabinette n und an der pětka (s. u.) . Man wird sie am ehesten als eine latent e 
Oppositionsparte i bezeichne n dürfen , die sich ab 1934 offen zur Oppositio n bekannte . 
Vgl. W e n d e : Lexikon z. Gesch . d. Parteie n 1981, 703 f. — L e m b e r g , Hans : 
Das Erbe des Liberalismu s in der ČSR und die Nationaldemokratisch e Partei . In : 
Parteienstaa t 1979, 59—78. 

2 5 Die deutsche n Vertrete r in der Regierun g von 1926—1929: Spina (BdL) und Mayr-
Hartin g (Christlich-sozial e Volkspartei) , von 1929—1938: Spina (BdL) und Czech 
(Sozialdemokratie) , 1937—1938: Zajíček (Christlich-sozial e Volkspartei) . 

2 8 Die meisten tschechoslowakische n Parteie n waren auch in der Slowakei vertreten ; gegen 
diesen „Tschechoslowakismus " opponiert e die Slowakische Volkspartei unte r Andrej 
Hlink a (Neugründun g 19.12. 1918). Hlink a löste sich 1921 von der Fraktionsgemein -
schaft mit den Christlich-Sozialen , was den Eintrit t in die Oppositio n bedeutete . 
1927—1929 war die Parte i an der Regierun g beteiligt; W e n d e : Lexikon z. Gesch . 
d. Parteie n 1981, 698. — Zu den Parteie n in der Slowakei M a m a t e y /  L u z a 
1980, 82—96. — Zu einer slowakischen Exilregierun g in Polen : Gesandtschaftsbericht e I, 
Dok . 212, A 42. 

2 7 Eine Auflistung: L i p s c h e r 1979,194. 
2 8 Das kompliziert e Austarieren der Koalitionsparteie n bedingte aber jeweils längere 

Regierungskrisen , die den Eindruc k der Instabilitä t verstärken konnten ; hierzu zahl-
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Di e Beobachtun g der relati v stabilen politische n Verhältniss e wird auch auf einem 
andere n Gebiet e bestätigt : der polyethnische n Struktu r der Gesellschaf t angemessen 
war ein komplizierte s Verhältniswahlrecht , das auch kleinere n Gruppierunge n die 
Chanc e eine r parlamentarische n Vertretun g gab 2 9. Di e Konsequen z darau s war das 
beschrieben e Parteisyste m un d der Zwan g zu Koalitionsregierungen . De m Demo -
kratieverständni s von Westministe r mag dieses kontinental e Model l zwar wider-
sprechen , aber es ist in Mittel -  un d Westeurop a bis heut e die Regel. Ein Spezifikum 
der tschechoslowakische n Demokrati e war aber die Einrichtun g von Koalitions -
ausschüssen , dere n erster währen d des ersten Präsidialkabinett s unte r Jan Čern ý 
im Herbs t 1920 aus den fünf stärkste n Fraktione n gebildet worde n war un d nach 
dieser Zah l benann t wurde — pětka 3 0. Diese r Ausschuß sollte ursprünglic h der 
außerparlamentarische n Regierun g die parlamentarisch e Unterstützun g sichern , 
wurde aber — mit Erweiterunge n — zu eine r ständige n Einrichtung . Diese pětka 
wird in der Literatu r oft negati v eingeschätzt , weil sie angeblich das Parlamen t 
entmachtet e un d eine Cliquenwirtschaf t installierte 3 1. Di e Schattenseit e soll späte r 
noch behandel t werden , hier genüge aber der Hinweis , da ß die Koalitionsausschüss e 
die Regierunge n unterstützten , ja die Arbeit des Parlament s erst effektiv machte n  3 2. 
Kritiker n dieser Einrichtun g sei ein Blick auf den polnische n Sejm empfohlen , der 
sich in seiner Allmach t schließlich selbst entmannte . 

Ein weiteres Elemen t der politische n Stabilitä t war die Institutio n un d die inte -
grierende , zugleich auch umstritten e Perso n des Staatspräsidenten . Aus dem Strei t 
zwischen dem Führe r der Auslandsaktio n im Weltkrieg, Masaryk , un d der Sym-
bolfigur des Widerstande s im Lande , Kramář , ging Masary k eindeuti g als Sieger 
hervor 3 3 . Masary k setzte sich für die Verankerun g eine r starke n Stellun g des Prä -

reiche Hinweise in den Gesandtschaftsberichten . Erwähn t werden muß auch die Kon -
tinuitä t in der Außenpolitik , die von Anbeginn in den Hände n von Beneš lag, der 
sich stets auf den Präsidente n stützen konnte . 
M a m a t e y / L u ž a 1980, 75. — L i p s c h e r 1979, 68—70. 
Die pětka entstan d währen d einer Erkrankun g Masaryks aus formlosen Treffen des 
Agrariers Švehla, des Nationaldemokrate n Rašín , des Sozialdemokrate n Bechynž, des 
nationale n Sozialisten Stříbrn ý und des Christlich-Soziale n Šrámek ; M a m a t e y / 
L u z a 1980, 118. — H o e n s c h : Geschicht e 1978, 42. — L i p s c h e r 1979, 117f. — 
Die Mitgliederzah l des Koalitionsausschusse s entsprac h jeweils der Zah l der Regierungs-
parteien , so daß er bis zu acht anwuch s (osmička). 
Der Hauptvorwur f dabei ist, daß die Institutio n nich t in der Verfassung veranker t 
war; aber auch die Parteie n waren in ihrer herausragende n Stellun g nich t in der Ver-
fassung erwähnt ; L i p s c h e r 1979, 110 f. 
Der Einfluß der Parteiführun g auf die Kandidatenaufstellun g war sehr groß, was der 
Disziplinierun g der Fraktione n diente ; im Parlamen t herrscht e bei Abstimmunge n 
Fraktionszwang . W e n d e : Lexikon z. Gesch . d. Parteie n 1981, 673. — L i p s c h e r 
1979,62, 113 f. 
Ziemlic h unkritisc h hier M a m a t e y /  L u z a 1980, 96—99. — Ausgewogen: 
S l a p n i c k a , Helmut : Die Rechtsstellun g des Präsidente n der Republi k nach der 
Verfassungsurkund e und in der politische n Wirklichkeit . In : Die „Burg" I I 1974, 9—29. 
In diesem Streit spielen auch die Memoire n der beiden Auslandsvertrete r eine innen -
politische Rolle : M a s a r y k , Thoma s G. : Die Weltrevolutkm . Erinnerunge n und 
Betrachtungen . 1914—1918. Berlin 1928. — B e n e š , Edvard : Der Aufstand der 
Nationen . Der Weltkrieg und die tschechoslowakisch e Revolution . Berlin 1928. — Der 
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sidente n ein un d füllte die Positio n in der Weise aus, da ß er in den Parteienstrei t 
ausgleichen d eingriff34. Inwiewei t mit dem Rücktrit t des 85jährigen Masary k im 
Spätherbs t 1935 un d der Wahl seines Nachfolger s Edvar d Beneš hier eine Ände-
run g eintrat , wird noch aufzugreifen sein. 

De r für die Stabilitä t des Staate s wichtige Fakto r der Sozialgesetzgebun g schließ-
lich kan n hier nu r in Stichworte n umrissen werden : die gesetzliche Verankerun g des 
Achtstundenarbeitstages , bezahlt e Urlaubstage , „Gesetz e gegen den Wohnungs -
wucher , das Verbot der Kinder - un d Nachtarbeit , die Errichtun g von Betriebs-
ausschüssen , die Ausdehnun g der Alters- un d Invalidenversicherun g auf die Arbei-
ter , der Urlaubsversicherun g auf die land - un d forstwirtschaftliche n Arbeiter un d 
die Einführun g einer staatliche n Arbeitslosenunterstützung " 3 5 wurde n noch von der 
Revolutionäre n Nationalversammlun g verabschiedet ; die Bodenrefor m un d die 
Aufwendunge n für Bibliotheken , Schule n un d Hochschule n seien nu r erwähnt . 

U m die Argumentatio n hier aus Zeitgründe n abzukürzen , sei festgehalten , daß 
die tschechoslowakisch e Demokrati e in ihre n politische n un d sozialen Strukture n 
un d Institutione n eine für das damalig e Europ a beeindruckend e Stabilitä t aufwies. 
Diese Leistungsbilan z bedar f aber einiger Korrekturen , die unte r dem Stichwor t 
der Belastunge n der Demokrati e einzuordne n sind. 

Di e Gesellschaf t der Tschechoslowake i war in mehrfache r Hinsich t gespalten . 
Di e Rißlini e entlan g der Sprachgrenz e ist bereit s angeführ t worden ; die Beherr -
schun g der „tschechoslowakische n Sprache " (in dieser Formulierun g ein Kunst -
produkt ) verschaffte den einen Vorteile 3 e, wie deren Unkenntni s andere n tägliche 
Ärgernisse un d Nachteil e bis hin zur Entlassun g aus dem Diens t bracht e 3 7; anderer -
seits bedeutet e die Kenntni s der Staatssprach e Antei l an der Herrschaf t — so wurde 
es jedenfalls in weiten Kreisen auf beiden Seiten empfunden . Danebe n gab es aber 
auch ander e Bruchlinien , die die Sprachenfrag e in den Hintergrun d trete n lassen 
ode r sie auch verstärken konnten , je nachdem , ob eine Koalitio n von Interessen -
vertreter n über die Sprachgrenz e hinwe g möglich war ode r nicht 3 8 . Stad t un d Land , 
Industri e un d Landwirtschaf t stande n oft unvermittel t nebeneinander , auch wenn 
in Randzone n die kleinen Häusle r zugleich Industriearbeite r sein mochten . Auf dem 
Land e hatte n Landarbeite r auf den großen Latifundie n ander e Interesse n als der 

Streit zwischen Masaryk und Kramá ř erreicht e zwar nicht die Dimensio n des ähnlich 
gelagerten Konflikte s zwischen Józef Pilsudski und Roma n Dmowsk i in Polen , be-
wirkte aber, daß die Nationaldemokrati e — trot z Beteiligung an mehrere n Regierun -
gen — zur „Burg"-Grupp e in Oppositio n stand , s. oben Anm. 24. Zu Masaryks Ein-
stellung zu den Nationaldemokraten : Gesandtschaftsberich t I, Dok . 71. 

4 Sein Eingreifen in die Verfassungsdiskussion: L i p s c h e r 1979, 70—75. Ausländische 
Berichterstatte r haben ihn einen „Ersatzmonarchen " genannt , Belege demnächs t in: 
Gesandtschaftsbericht e II . 

5 Hb . d. Gesch . d. böhm . Lände r IV 1970, 13; dieses Them a würde eine gesondert e Ab-
handlun g verdienen . 

8 Zum Sprachenrech t s. L i p s c h e r 1979, 53—61. 
17 Zahlreich e Hinweise in: Gesandtschaftsbericht e I. 
18 Idealisieren d hier M a m a t e y /  Luz a 1980, 51—55; vgl. dagegen die Gesandtschaft s 

bericht e I. 
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bäuerliche Mittelstand oder der adelige Großgrundbesitzer; in den Städten hob sich 
das Großbürgertum vom Kleinbürgertum ab; schließlich bestimmte für einen Teil 
der Gesellschaft die katholische Religion die Lebensrichtlinien, während aggressive 
laizistische Gruppen darin die Fortsetzung österreichischer Lebensformen bekämpf-
ten. Fast alle genannten Gruppierungen fanden sich in bestimmten Parteien wieder; 
die Parteien wuchsen also aus einer stark politisierten und leicht erregbaren Gesell-
schaft heraus und verstärkten mit der Artikulation der unterschiedlichen Interessen 
die gesellschaftlichen Konflikte; die Parteien waren daher zugleich ein Spiegel der 
Gesellschaft und ein Raster, das dieser Gesellschaft scharfe Konturen verlieh. 

Diese Politisierung, ja Parteipolitisierung der Gesellschaft zeigt sich einmal in 
den ziemlich konstanten Wahlergebnissen und zum anderen in einer erstaunlichen 
Organisationsdichte, die für einige Parteien in letzter Zeit herausgearbeitet worden 
ist39. Die Sozialdemokraten, die nationalen Sozialisten und insbesondere die Agrarier 
auf beiden Seiten der Sprachgrenze hatten ihre Mitglieder und Sympathisanten in 
einem engmaschigen Netz erfaßt und organisierten deren wirtschaftliche, soziale 
und private Bedürfnisse. Sie durchdrangen auch andere Organisationen wie Ge-
werkschaften40, Berufsverbände und Vereine. Nach außen offenbarten sich diese 
Verhältnisse auch im Pressewesen. Die Presse war, mit wenigen Ausnahmen, ein-
zelnen Parteien zugeordnet41, mit regionalen Abwandlungen. Selbst der Versuch 
einer überregionalen Zeitung liberaler Richtung, der Tribuna in Brunn, erhielt dann 
den Stempel aufgedrückt, dem jüdischen Kapital zugeordnet zu sein 42. In dieser 
Parteiherrschaft wird eine Tendenz zur Versteinerung der politischen Fronten sicht-
bar, gewissermaßen eine schwache Parallelerscheinung zum niederländischen Begriff 
des „verzuiling" 48. Das Ausbrechen aus diesem System, etwa die übernationale 
Organisation der Kommunisten, die Eigenorganisation der Slowaken und später 
besonders die Sudetendeutsche Heimatfront (SHF) und die Sudetendeutsche Par-
tei (SdP), bedeutete jeweils eine starke Erschütterung des Parteiwesens wie der 
Gesellschaft. 

Der Einfluß der Parteien auf die Gesellschaft erhält noch eine weitere Dimension, 
wenn man den erwähnten Zwang zu Regierungskoalitionen bedenkt. Schon vor der 
Gründung des Staates hatte es eine Koalition von tschechischen Parteien gegeben, 
deren führende Persönlichkeiten nach dem Umsturz den neuen Staat organisierten44. 
Dies bedingte nicht nur Teilhabe an der Macht, sondern auch Anspruch auf Erb-
höfe und ein Machtmonopol über den Staat, entsprechend dem Gewicht der Par-
tei nach Mandaten. Es nimmt daher nicht wunder, daß gerade dieser Aspekt der 

39 B o s l : Parteienstaat 1979. — L i n z , Norbert: Der Bund der Landwirte in der Ersten 
Tschechoslowakischen Republik. Struktur und Politik einer deutschen Partei in der 
Aufbauphase. München-Wien 1982 (Veröffentl. des Collegium Carolinum 39). 

49 Die Gewerkschaften waren keine eigenständige politische Kraft, sondern mehrheitlich 
den Sozialdemokraten oder den Kommunisten zugeordnet. 

41 Gesandtschaftsberichte I, Dok. 204, besonders S. 513—515. 
42 Die deutschsprachige jüdische Intelligenz hatte am ehesten die Tendenz, zwischen den 

Sprachgruppen Brücken zu schlagen; vgl. dazu zahlreiche Hinweise in: Gesandtschafts-
berichte I. 

43 W e n d e : Lexikon z. Gesch. d. Parteien 1981,405. 
44 Gesandtschaftsberichte I, Dok. A 2, A 15, 2. 



80 Bohemia Band 27 (1986) 

Koalitionsausschüss e den schärfsten Widerspruc h hervorrief , so z. B. als die Parte i 
der Nationaldemokraten , die das gebildete un d wohlhabend e Bürgertu m un d große 
Teile der tschechische n Intelligen z un d der höhere n Staatsbeamte n vertrat , mi t dem 
Ausscheiden ihres Parteiführer s Kramá ř aus der Regierun g un d dem Rückgan g der 
Mandat e ständi g an politische m Einflu ß verlor 4S. 

Antei l an der Regierun g un d Antei l an der Mach t bedeutete , den eigenen An-
hänger n Vorteile zu verschaffen, wie überal l in der Politik . Die s zeigte sich beson-
ders deutlich , als 1926 über die Agrarzölle un d die Einführun g der staatliche n 
Priesterbesoldun g (Kongrua ) die agrarische n un d klerikalen Parteie n der Tscheche n 
un d Deutsche n zu einer ersten übernationale n Regierun g zusammenfande n  4 e . Nu n 
ist heut e Allgemeingut , daß sich in einer Demokrati e Interessengruppe n lautstar k 
bemerkba r mache n un d sich durchzusetze n versuchen , wobei das Allgemeinwoh l 
nich t unbeding t im Mittelpunk t stehen muß ; in der jungen tschechoslowakische n 
Republi k kontrastiert e diese an sich normal e For m der Machtausübun g mit der 
Propagierun g hehre r demokratische r Ideale , was ein Guttei l der Leistun g des 
Staatspräsidente n Masary k ausmachte . So ist festzustellen , da ß die Kriti k am 
Machtmonopo l der Regierungsparteie n am engagierteste n von jenen vorgetragen 
wurde , die keinen Antei l dara n hatten , un d daß die Kriti k an diesem „Selbst -
bedienungsladen " in moralisch e ode r juristische Kategorie n gekleidet wurde . 

Von dieser Sachlage her dürft e verständlic h sein, da ß Oppositio n gegen das Macht -
kartel l der Koalitionsparteie n rasch grundsätzliche n Charakte r annah m un d sich in 
Forme n entlud , die parlamentarische m Brauc h widerspreche n  4 7. Di e Oppositio n je-
ner , die keine Chanc e der Teilhab e an der Mach t sahen — Kommunisten , deutsch e 
Nationaliste n un d slowakische Autonomiste n — ode r die sich zu wenig berück -
sichtigt glaubten — Nationaldemokrate n —, wurde in anspruchsvoll e Formulie -
runge n gekleidet un d drängt e zur Obstruktion , selbst zu außerparlamentarische n 
Aktione n  4 8. Hie r verban d sich parteipolitisch e Oppositio n mit den Ansprüche n po-
litischer Verbände , die ebenfalls ihre Interesse n durchsetze n wollten 4 9 . So hatt e 
z. B. die national e Turnerorganisatio n Sokol beim Umstur z 1918 Polizeifunktione n 
übernomme n  50, woraufhi n der Anspruch , Hüteri n der tschechische n Traditione n zu 
sein, späte r in manche n Provokatione n gegen die Minderheite n handgreiflic h de-
monstrier t wurde . Ähnliche s trifft für die Legionär e zu, die im Ausland ihren 
Antei l am Entstehe n ode r an der internationale n Stellun g der Republi k erkämpf t 
hatte n un d darau s den Anspruc h ableiteten , eine Vorzugsbehandlun g zu erfahre n 
un d ein nationalrevolutionäre s Elemen t zu bleiben  M . Daz u kame n weitere national e 

4 5 Hb . d. Gesch . d. böhm . Lände r IV 1970, 22. 
4 8 Über den Einfluß der Außenpoliti k im Zusammenhan g mit den Locarno-Verträge n s. 

B r ü g e l 1967, Kap . 8. — A l e x a n d e r , Manfred : Der deutsch-tschechoslowakisch e 
Schiedsvertra g von 1925 im Rahme n der Locarno-Verträge . München-Wie n 1970, 
Kap . 13 (Veröffentl . des Collegium Carolinu m 24). 

" Zur parlamentarische n Stellun g der Oppositio n s. L i p s c h e r 1979, 129—133. 
4 8 Mit andere m Ansatz hierzu A l e x a n d e r : Die „Burg" 1974. 
4 9 Hb . d. Gesch . d. böhm . Lände r IV 1970, 27 f. 
5 9 Gesandtschaftsbericht e I, Dok . 1; zum folgenden dort zahlreich e Einzelberichte , z. B. 

Dok . 201, 206. 
51 Daz u demnächs t eine gesondert e Abhandlun g des Verf. 
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Verbände und sogar eine tschechoslowakische Kirche, die sich auf Jan Hus berief 
und die Bindungen an Rom durchtrennte52. 

Ist auch an dem bisher Dargestellten manches noch als Gärungsprozeß einer 
überschwenglichen, jungen nationalen Gesellschaft zu erklären, so ist in den letzt-
genannten Belastungen der Demokratie bereits die Schwelle überschritten, jenseits 
derer man von Gefährdungen sprechen kann. Dies gilt insbesondere dort, wo das 
Potential an Gewalt der Straße und die halbherzigen Reaktionen der Regierung 
die Rechtssicherheit untergruben 63. Zum Unglück für den Gesamtstaat schien sich 
dabei die Regierung mit der nationaltschechischen Komponente zu identifizieren. 
Während etwa die Gewaltmaßnahmen der Kommunisten durch die Staatsmacht 
unterbunden wurden — Besetzung der sozialdemokratischen Druckerei des Právo 
lidu64 —, blieb die wilde Enteignung des deutschen Ständetheaters in Prag durch 
nationalistische Demonstranten ohne Ahndung; ja, das Landesgericht Prag gab der 
nationalen Stimmung nach und wertete die Gewaltakte als rechtens55. Hilferufe 
deutscher Gemeinden gegen nationale Veranstaltungen mit eindeutig provokativem 
Charakter — vom Sokol, den Legionären oder anderen Verbänden veranstaltet — 
fanden keinen Widerhall56. Es ist nicht allein der Ausbruch von Gewalt, der hier 
Bitterkeit und Empörung weckte, sondern vielmehr die Identifikation der Regierung 
und — über die Rechtsprechung — des ganzen Staates mit solchen Gewaltakten. 
Dabei bedeutete es auch keine Milderung, wenn der Staatspräsident über solche Ge-
waltakte empört war 67, wenn die Regierungsvertreter kleinlaut den Rechtsbruch 
herunterzuspielen versuchten: angesichts solcher Hilflosigkeit gegenüber ungezügel-
ter Gewalt wurde die schon vorhandene Opposition vieler Deutschen gegen den 
Staat und seine Ordnung noch verstärkt. Es kommt hinzu, daß man in der fehlen-
den Rechtssicherheit keine grundsätzliche Schwäche des Staates sehen darf, denn 
angesichts des Attentates auf den ehemaligen Finanzminister Rašín erwies sich die 
Regierung zu energischem Handeln als durchaus fähig und produzierte schnell ein 
Staatsschutzgesetz 58; vielmehr handelte es sich hier um einen Machtkampf zwischen 
dem Regierungskartell und der nationaltschechischen Opposition, die Aktionen der 
Straße deckte oder provozierte, jedenfalls aber benützte, um die bestehenden Macht-
strukturen zu verändern59. Nicht die kleine faschistische Partei um den Legionär 

02 Gesandtschaftsberichte I, Dok. 64, 87, 162. — U r b a n , Rudolf: Die Tschechoslowa-
kische Hussitische Kirche. Marburg 1973. 

53 Zahlreiche Hinweise auf Ausschreitungen und Straßenunruhen in den ersten Jahren, 
die gegen Deutsche und Juden gerichtet waren, in: Gesandtschaftsberichte I; zur Hal-
tung der Regierung dort Dok. 145. 

54 Dabei konnten die Kommunisten geltend machen, daß ihnen als ehemaligen Sozial-
demokraten ein Recht auf Mitbesitz zustand, vgl. Gesandtschaftsberichte I, Dok. 152. 

55 Gesandtschaftsberichte I, Dok. 144,145, 150, 168,192. 
66 Zahlreiche Einzelberichte in: Gesandtschaftsberichte I. 
67 Z. B. seine Weigerung, ins tschechische Nationaltheater zu gehen, ehe das Stände-

theater nicht zurückgegeben sei; S l a p n i c k a : Die „Burg" II 1974, 26 Anm. 75. 
58 Rašín starb am 12. Februar 1923 an den Folgen eines Attentats; dazu demnächst: Ge-

sandtschaftsberichte IL 
59 Gesandtschaftsberichte I, Dok. 70, A 15. — Vgl. auch den Streit um die Insignien der 

Prager Universität im Jahre 1934 in: Die Teilung der Prager Universität 1882 und die 

6 
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Gajd a konnt e die Demokrati e in der Tschechoslowake i wirklich gefährde n  8 0 ; son-
dern die Mobilisierun g außerparlamentarische r Kräft e zu Parteizwecken , die Billi-
gung von Gewal t un d Rechtsbruc h nagte n an den Wurzeln der Demokrati e in der 
Tschechoslowakische n Republik . 

Dabe i waren durchau s starke integrativ e Kräft e vorhanden , um Staa t un d Demo -
krati e zu verteidigen . An ihre r Spitze mu ß wieder Masary k genann t werden , der 
nich t weitabgewand t auf dem Hradschi n residierte , sonder n sich aktiv in die Poli -
tik einschaltete . Di e Beamtenkabinett e un d die Berufun g der Ministerpräsidente n 
waren sein Werk, auch wenn er stat t den Agrariern lieber den Sozialdemokrate n 
die Regierungsführun g anvertrau t hä t te 8 1 . U m sich heru m hatt e Masary k einen in-
formelle n Krei s von führende n Persone n aus Politik , Wirtschaf t un d Kultu r geschart , 
der unte r dem Stichwor t „Burg " teils idealisiert , teils har t attackier t wurde "2. 
Masary k verstan d sich als Vertrete r des Gesamtstaates , der die Volksgruppen mit -
einande r versöhne n wollte, un d doch war er auch Partei , wie sein unglückliche s Wort 
bei der Wiedereinreis e nach dem Umstur z bewies, die Deutsche n seien als Immi -
grante n un d Koloniste n ins Lan d gekomme n  8 3. Masary k wirkte als Predige r der 
Idee n von Humanitä t un d Demokratie 8 4 , un d so schuf er in der jungen Bevölkerun g 
jenen Maßsta b der Erwartungen , an dem gemessen die tatsächlich e Prage r Politi k 
imme r zu kurz sein mußte . Di e Diskrepan z zwischen den Ideale n der Burg un d 
dem Strei t auf dem Marktplat z der Leidenschafte n wurde in der Tschechoslowa -
kischen Republi k nie geschlossen, ja, sie vergrößert e sich stetig. 

Die s wurde besonder s deutlich , als Masary k seinem Nachfolge r Beneš Plat z 
machte . De m Philosophe n folgte ein taktisch geschickte r Politiker , der in der Außen -
politi k eine gute Figu r gemach t hat te 8 5 , dessen Taktiere n aber in den schwieriger 
werdende n außen - un d innenpolitische n Bedingunge n nach 1935 nich t meh r aus-
reichte . Beneš hatt e sich in seiner Außenpoliti k von dem Grundsat z leiten lassen, 
„di e Staate n erhalte n sich durc h jene Ideale , aus dene n sie geboren wurden " 86, 
un d er hatt e dami t das Bündni s mi t Frankreic h gegen alle Kriti k aufrechterhalten ; 
für die Innenpoliti k bedeutet e diese Devise jedoch die Fortsetzun g un d Verstär-
kun g der nationale n Gegensätze , un d zwar gegenüber Deutsche n wie Slowaken . 
Nich t die Tatsache , daß Beneš die Integrationskraf t eines Masary k abging, tru g 

intellektuell e Desintegratio n in den böhmische n Ländern . Vorträge der Tagung des 
Collegium Carolinu m in Bad Wiessee vom 26. bis 28. Novembe r 1982. Münche n 1984. 

8 9 M a m a t e y / L u ž a 1980, 143 f. — W e n d e : Lexikon z. Gesch . d. Parteie n 1981, 
690 f. — L e m b e r g , Hans : Gefahrenmoment e für die demokratisch e Staatsform der 
Ersten Tschechoslowakische n Republik . In : Die Krise des Parlamentarismu s in Ost-
mitteleurop a zwischen den beiden Weltkriegen. Hrsg. v. Hans-Eric h Vo 1 k m a n n. 
Marbur g 1967,103—123, hier 116. 

6 1 Gesandtschaftsbericht e I, Dok . 131. 
8 2 M a m a t e y /  L u z a 1980, 98 f. — L i p s c h e r 1979, 133—148. — Die „Burg". 

2 Bde. München-Wie n 1973 u. 1974. 
8 3 Gesandtschaftsbericht e I, Dok . 44. — A l e x a n d e r : Die „Burg" II 1974, 72. 
8 4 M a m a t e y / L u ž a 1980, 97 f. 
6 5 H o e n s c h , Jörg K.: Die „Burg" und das außenpolitisch e Kalkül . In : Die „Burg" II 

1974, 31—57. — W a n d y c z , Piot r S.: Die Außenpoliti k von Edvard Beneš 1918— 
1938. In : M a m a t e y / L u ž a 1980, 232—256. 

6 8 Aus Masaryks Abschiedsbotschaf t am 14. Dezembe r 1935, Mott o bei K 1 e p e t a ř 1937. 
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nämlic h zur Gefährdun g des Staate s bei, sonder n die mangelnd e Lernfähigkei t im 
Umgan g mit neue n Kräften , die die alten Methode n tschechische r Nationaliste n 
kopierte n un d ihrerseit s die Straß e un d die Leidenschafte n der Mensche n instrumen -
talisierten . 

Nebe n der Institutio n des Staatspräsidente n müssen noc h ander e integrativ e 
Kräft e genann t werden : die Armee , die Beamtenschaf t un d die Kirche . Di e Armee 6 ? 

rekrutiert e sich aus den Staatsbürger n aller Sprachgruppe n un d wahrt e auch in 
den untere n Offiziersrängen eine relative Offenheit . Nac h anfängliche n Schwierig-
keiten bei der Einberufun g deutsche r Rekrute n  8 8 normalisiert e sich das Verhältnis , 
soweit nich t bewußt e Provokatio n dem entgegenstand . Dami t wuchs eine Staats -
bejahung , die sich zunehmen d gegen die französisch e Bevormundun g wehrt e un d 
1938 die Armee zur Verteidigun g des Staate s gegen Hitle r berei t machte . 

Zwiespältige r war demgegenübe r die Situatio n in der Beamtenschaft . I n ihre n 
untere n Ränge n schlug der national e Gedank e gerade in den Anfangsjahren der 
Republi k rasch in pur e Schikan e um , wenn Staatsbürge r andere r als der tschechische n 
Sprach e mi t Amtspersone n konfrontier t wurden . Diese r national e Hochmu t ver-
bittert e alle Minderheiten , an ihre r Spitze die Slowaken , währen d die Deutsche n 
ebensoviel Anstoß an der Neigun g zur Korruptio n nahmen . Di e Beamte n der obe-
ren Verwaltungsräng e stande n in erhebliche m Umfan g im Umkrei s der National -
demokrate n un d dami t in latente r Oppositio n zur Regierun g un d zur „Burg" . 
Diese betriebe n freilich keine Obstruktio n gegen Regierungsverordnungen , son-
dern verstärkte n oft durc h übereifriges Weiterdenke n die nationaltschechisch e Kom -
ponente , wo die Regierun g vorsichtiger taktier t ha t te 8 9 . 

Ambivalen t war auch die Stellun g der katholische n Kirche 7 9 . Zwar war der 
deutschnational e Erzbischo f Huy n nach dem Umstur z von dem Tscheche n Kor -
dač abgelöst worden , aber in der Einstellun g der tschechische n Bevölkerun g un d 
der Regierun g zur katholische n Kirch e gingen zahlreich e Legenden , Vorurteil e un d 
ideologisch e Forderunge n eine unheilig e Allianz ein 7 1 . Viele Tscheche n sahen in der 

8 7 K o s t r b a - S k a l i t z k y , Oswald: Bewaffnete Ohnmacht . Die tschechoslowakisch e 
Armee 1918—1938. In : Parteienstaa t 1979, 439—527. 

8 8 Gesandtschaftsbericht e I, Dok . 125, 138 u. a. 
8 9 Als Beispiel mag hier die Bodenrefor m dienen , die als sozialpolitisch e Maßnahm e 

gerechtfertig t war, aber in der Ausführun g oft als Revanch e für die Niederlag e am 
Weißen Berge 1620 verstande n wurde. De r Leiter des Amtes, der Agrarier Kare l 
Viškovský, konnt e sein Amt ohn e wesentliche Einflußnahm e von Regierun g und 
Parlamen t ausüben . H e u m o s , Peter : Die Entwicklun g organisierte r agrarischer In -
teressen in den böhmische n Länder n und in der ČSR . Zur Entstehun g und Machtstellun g 
der Agrarparte i 1873—1938. In : Parteienstaa t 1979, 323—376, hier 346 Anm. 167. — 
M a m a t e y /  L u z a 1980, 99—101. — Hb . d. Gesch . d. böhm . Lände r IV 1970, 50. — 
Gesandtschaftsbericht e I, Dok . 191; hierzu werden die Folgebänd e der Gesandtschafts -
bericht e noch viel Materia l bringen . 

7 8 Hb . d. Gesch . d. böhm . Lände r IV 1970, 41—45. — P e c h á č e k , Jaroslav: Die 
Rolle des politische n Katholizismu s in der ČSR . In : Parteienstaa t 1979, 259—269. 

7 1 Daz u zahlreich e Belege in: Gesandtschaftsbericht e I. — Ein hübsches Beispiel für eine 
prokatholisch e Legendenbildung : A l e x a n d e r , Manfred : Slovakia in the Files of 
the Germa n Foreign Office, 1918—1921. In : Slovák Politics . Essays on Slovák Histor y 
in honou r of Joseph M. Kirschbaum . Hrsg. v. Stanislav J. K i r s c h b a u m . Cleve-
land/Ohio-Ro m 1983 (Slovák Institute) , 68—156, hier Dok . 13, S. 124 f. 
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Kirche die Verkörperung des alten Österreich, von dem man sich wie von einem 
Trauma nie lösen konnte72; der Reformator Hus wurde für romferne Gläubige und 
Ungläubige zur Symbolfigur gegen den Ultramontanismus73. In Mähren und in der 
Slowakei war die Stimmung hingegen eine andere. In Mähren gewann der politi-
sche Katholizismus unter der Parteiführung des Geistlichen Šrámek eine solche 
Unterstützung durch die Wähler, daß dieser 1921 in das Regierungskartell aufge-
nommen wurde und erfolgreich laizistische Gesetzesinitiativen verhindern konnte74; 
in der Slowakei verbanden sich nationale und kirchliche Politik in der Person des 
politischen Geistlichen Andrej Hlinka, der im Laufe der Jahre immer stärker auf 
eine Lösung von Prag drängte75. 

Diese — wegen der Kürze unvollständige — Übersicht sollte verdeutlichen, daß 
die tschechoslowakische Demokratie durchaus über Integrationskräfte verfügte; 
sie waren zwar nicht schwach, erschienen aber oft als schwach, denn sie blieben, im 
Rückblick auf die ganze Zeit der Republik gesehen, zu sehr im Hintergrund. Seit 
der Mitte der zwanziger Jahre war das politische System stabilisiert; die Regierungs-
beteiligung zweier Parteien der Deutschen seit Oktober 1926 hatte über die tiefste 
Kluft in der Gesellschaft eine Brücke geschlagen. Auf die Aufbauphase folgte eine 
Konsolidierungsphase, die auch eine Gewöhnung an den neuen Staat und an die 
demokratischen Verhaltensweisen mit sich brachte. Besonders in der jungen Gene-
ration wuchs ein neues Selbstverständnis heran, das in böhmischem Heimatbewußt-
sein auch dem tschechischen Nachbarn einen Platz einräumte und über den Erwerb 
der nötigen Sprachkenntnisse den Weg der Verständigung ermöglichte. Die Jugend-
bewegung und noch mehr die religiös motivierte bündische Bewegung (Staffelstei-
ner u. a.) suchte sich — bei aller Betonung nationaldeutscher Gesinnung — in der 
Tschechoslowakei einzurichten78. Es gehört zu den tragischen Seiten der späteren 
Entwicklung, daß diese positiven Faktoren später selbst in der Erinnerung der 
Beteiligten verschüttet wurden. 

Hier ist nämlich noch der Faktor Zeit einzubringen. Masaryk hat einmal gesagt, 
daß „noch 30 Jahre einer ruhigen, vernünftigen und arbeitsreichen Entwicklung" 
nötig seien, „und dann ist unser Staat gesichert" 77. Diese Zeit war dem Staat aber 
nicht vergönnt. Cum grano salis kann man feststellen, daß nur das erste Jahr-
zehnt eine sich verstärkende Tendenz zur Konsolidierung aufwies, während mit der 
Weltwirtschaftskrise das zweite Jahrzehnt von zunehmenden Spannungen und 

72 Masaryk selbst hat für diesen Prozeß den Begriff der „Entösterreicherung" geprägt; 
S l a p n i c k a : Die „Burg" II1974, 12. 

73 Gesandtschaftsberichte I, Dok. 64, 87. 
74 H o e n s c h : Geschichte 1978, 42. — Gesandtschaftsberichte I, Dok. 151. 
75 H o e n s c h , Jörg K.: Die Slowakische Volkspartei Hlinkas. In: Parteienstaat 1979, 

305—322. 
78 H u b e r , Kurt A.: Das religiös-kirchliche Leben der Sudetendeutschen 1918—1938. 

In: Kultur und Gesellschaft in der Tschechoslowakischen Republik. Vorträge der Tagun-
gen des Collegium Carolinum in Bad Wiessee vom 23. bis 25. November 1979 und 
vom 28. bis 30. November 1980. Hrsg. von Karl B o s 1 und Ferdinand S e i b t . Mün-
chen-Wien 1982,199—226, hier 209—216. 

77 Zitiert nach W i l l a r s 1965,260. 
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durch Polarisierung überschattet wurde und schließlich im dritten Jahrzehnt die 
Agonie der böhmischen Geschichte mit dem Prager Coup von 1948 endete. 

Die Folgen der Weltwirtschaftskrise rissen ab 1931/32, als die Wucht der Ereig-
nisse auch die Tschechoslowakei traf78, neuerlich die nationalen Gräben in der Gesell-
schaft auf. Die Not weckte in vielen Deutschen Mißtrauen gegenüber den Organen 
des Staates und verführte zu nationaler Interpretation sozialer Probleme. Die 
staatliche Wirtschaftsförderung begünstigte in erster Linie die Großindustrie von 
Kohle und Stahl, und die lag zum größten Teil im tschechischen Sprachgebiet; da-
gegen war eine Förderung der meist mittelständischen deutschen Industrie sehr 
viel schwerer möglich. Um es plakativ zu sagen: Gewehre der Skodawerke konnte 
man auf Halde produzieren, nicht aber die Glaswaren aus Haida. Die Verquickung 
der sozialen mit der nationalen Bruchlinie bewirkte eine neue Staatsverdrossen-
heit und belebte die desintegrativen Kräfte, d. h. den tschechischen Nationalismus, 
die slowakische Autonomiebewegung und insbesondere die deutsch-nationale Samm-
lungsbewegung. Die Formen der politischen Auseinandersetzung wurden nun rü-
der; die Straße als Platz für Aufmärsche und gewaltsame Aktionen drängte das 
Parlament in den Hintergrund. Gegenüber den maximalistischen Forderungen ge-
rieten das Kartell der Parteien, die Regierung und der Staatspräsident in die 
Defensive, und sie sahen sich Gegnern gegenüber, die die demokratischen Spiel-
regeln verabscheuten und verlachten. Mit solchen demokratischen Spielregeln war 
Henlein ab 1936 nicht mehr zu disziplinieren 79, ebensowenig wie Hlinka und seine 
Erben 80 sich noch mit einer Regierungsbeteiligung zufrieden gegeben hätten. Beneš 
und die Regierung hatten dieser Herausforderung gegenüber weder den Mut noch 
die Kraft, neue Lösungen zu suchen. 

Es ist im nachhinein müßig, den „point of no return" zu suchen, jenseits dessen 
die Ereignisse mit Eigengewicht dem Chaos und dem Ende entgegentrieben. Jedoch 
sei noch einmal betont, daß alle divergierenden Kräfte zusammengenommen den 
Staat und die demokratische Verfassung nicht sprengen konnten 81, daß zum Unter-
gang der Demokratie der Einsatz von Druck und Erpressung des reichsdeutschen 
Nachbarn nötig war, der auch wesentliche Teile des verbalen Propagandamaterials 
gegen diese Einrichtungen geliefert hatte. 

Aber ein letzter Gedanke sei hier vorgetragen. Vom Ende her gesehen, erwies 
sich die Struktur der Tschechoslowakischen Republik als eines tschechischen Na-
tionalstaates als die größte Gefährdung der Demokratie. Beneš hat die Schwach-
steilen durchaus erkannt, als er im Memoir III für die Pariser Friedenskonferenz 
behauptete, daß die politischen Verhältnisse ähnlich denen der Schweiz sein 
würden 82. In Prag las man das später anders; denn mit dem Schlagwort des „Ent-

78 M a m a t e y / L u ž a 1980, 213. — Hb. d. Gesch. d. böhm. Länder 1970, 66—69. — 
H o e n s c h : Geschichte 1978, 53 f. 

79 Sm e i s e r , Ronald: Das Sudetenproblem und das Dritte Reich. 1933—1938. Von 
der Volkstumspolitik zur Nationalsozialistischen Außenpolitik. München-Wien 1980, 
Kap. 6. (Veröffentl. des Collegium Carolinum 36). 

89 Hlinka starb am 16. August 1938. 
81 M a m a t e y / L u ž a 1980, 108. 
82 R a s c h h o f e r , Hermann (Hrsg.): Die tschechoslowakischen Denkschriften für die 
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österreicherns" wollte man die Vergangenheit abtun und mit dem zentralisierten 
Staat die mißliebige polyethnische Struktur der Gesellschaft unterlaufen. Was aber 
in einer Provinzhauptstadt Prag vielleicht möglich gewesen wäre, wo die Deut-
schen noch Wien als höhere Instanz hätten anrufen können, war in der Hauptstadt 
Prag ein gefährlicher Rückfall in Praktiken, unter denen die Tschechen im Habs-
burger Staat selbst gelitten hatten. Für die Deutschen in der Tschechoslowakei gab 
es weder im Völkerbund noch in Wien eine Appellationsinstanz 83; und als sich Ber-
lin schließlich diesen Rang anmaßte, wurde es- Richter und Henker zugleich84. Es 
trifft zwar zu, daß die Angehörigen der Minderheiten in der Tschechoslowakei alle 
politischen Rechte besaßen und keiner systematischen Unterdrückung wie etwa in 
Rumänien ausgesetzt waren; aber sie hatten das Gefühl der Zweitrangigkeit und 
lebten in ständiger Irritation dem tschechischen Herrschaftsanspruch gegenüber, der 
oft in kleinlicher und erniedrigender Weise zelebriert wurde85 . Gegen den tschechi-
schen Nationalismus war sich der slowakische Bauer88 mit dem deutschen Fabri-
kanten, der ungarische Landarbeiter mit dem polnischen Bergmann einig, mochten 
sie auch sonst Welten trennen. Nicht die Minderheiten an sich stellten das Haupt-
problem für den Staat und die Demokratie in der Tschechoslowakischen Republik 
dar, sondern deren Nichtbeachtung in der Verfassung, die ihnen lokale oder regio-
nale Freiräume hätte zugestehen sollen 87. 

Insgesamt betrachtet erwies sich die Demokratie in der Tschechoslowakei als 
relativ stabil, was die reichsdeutschen Emigranten oft besser als die Einheimischen 
zu schätzen wußten. Aber diese Demokratie mit vielen uns heute so vertrauten 
Zügen von Interessenkämpfen, Polemiken und inneren Spannungen wirkt doch 
eigentümlich glanzlos und wenig attraktiv. Es war eine arbeitsfähige politische 
Staatsordnung mit spezifischen Schattenseiten, die nur wenig den idealisierenden 
Vorstellungen ihrer Begründer entsprach. Nach ihrem Untergang wurde weithin 
vergessen, daß es sich um eine wehrhafte Demokratie gehandelt hatte, die zu ihrer 
Zeit eine vorbildliche Sozialpolitik betrieben hatte; unterschätzt wurde der Frei-
raum für die Gestaltung des individuellen Lebens der Staatsbürger in rechtlichen 

Friedenskonferenz von Paris 1919—1920. Berlin 1937, hier 100/101. — Vgl. dazu 
B r ü g e l 1967, 99—103. 

83 B u r i a n , Peter: Die Tschechoslowakei als Mitglied des Völkerbundes. In: Gleich-
gewicht — Revision — Restauration. Die Außenpolitik der Ersten Tschechoslowakischen 
Republik im Europasystem der Pariser Vororteverträge. Vorträge der Tagungen des 
Collegium Carolinum in Bad Wiessee am Tegernsee vom 27. bis 30. November 1975 
und vom 22. bis 25. April 1976. Hrsg. v. Karl Bos 1. München-Wien 1976, 183—200. — 
S c h m i d - E g g e r , Barbara: Völkerbund und Sudetendeutsche. 1920—1926. In: Ein 
Leben — drei Epochen. Festschrift für Hans Schütz zum 70. Geburtstag. Im Auftrag 
der Ackermann-Gemeinde hrsg. und eingeleitet v. Horst G1 a s s 1 und Otfrid 
P u s t e j o v s k y . München (Selbstverlag) 1971, 385—415. 

84 Wie vorsichtig die Weimarer Republik dieses Problem behandelt hatte, s. A l e x a n -
d e r : Schiedsvertrag 1970, Kap. 13. 

85 Hierüber sind in den Folgebänden der Gesandtschaftsberichte noch zahlreiche Hinweise 
zu erwarten. 

88 Vgl. A l e x a n d e r : Slovakia 1983, 126. 
87 L i p s c h e r 1979, 50, 170—181. 
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Normen, die ringsum längst abgeschafft worden waren; verzerrt wurde demgegen-
über das Ausmaß des nationalen Haders, den die Führer der demokratischen In-
stitutionen oft instrumentalisierten, in seiner Sprengkraft verkannten und nie aus 
den Schlagzeilen brachten. 

Vielleicht ist letzteres der Hauptgrund dafür, daß nach den deutschen Rechts-
brüchen seit 1938, nach Weltkrieg und Vertreibung und der kommunistischen Macht-
übernahme 1948 die Schatten der Jahre 1918 bis 1938 eine gerechte Würdigung der 
Leistungen der Demokratie in der Tschechoslowakischen Republik so erschwert ha-
ben. 



DA S B A K K A L A U R E A T U N D D E R 
R E C H T S G E L E H R T E N S T A N D I N D E N H I S T O R I S C H E N 

L Ä N D E R N D E R B Ö H M I S C H E N K R O N E 

Von Roman Freiherr v. Procházka 

Zweck un d Inhal t der nachstehende n Ausführunge n ist ein Hinwei s auf die 
kulturpolitisch e Bedeutun g un d die unterschiedliche n Wirkungskreise zwar nich t 
zum Doktorat e gelangter Juristen , die jedoch auf Grun d ihre r juridische n Vor-
bildun g Ämter un d Verwaltungsstellunge n in Böhmen , Mähre n un d Schlesien er-
halte n un d bekleide t haben , die solchen Fachkräfte n vorbehalte n waren . 

Im Mittelalte r war der erste, d. h. niedrigst e akademisch e Gra d an allen 
Fakultäte n un d eben auch an der juristischen , der eines „Baccalaureus" , un d an 
der Prage r Juristenfakultä t erscheine n bereit s in den Jahre n 1364 bis 1408 ins-
gesamt dreizeh n Persone n mit diesem Titel . Von da ab wird diese Bezeichnun g als 
Beweis ihre r Fachausbildun g un d Graduierun g durc h eine Universitä t (Prag , Olmüt z 
un d Breslau) sowohl von geistlichen Würdenträger n als auch von weltlichen Amts-
persone n urkundlic h geführt . In erster Linie sind hier die kaiserliche n öffentliche n 
Notar e („Notariu s caesareu s publicus") un d die kirchliche n „apostolische n No -
tare " der Domkapite l bzw. Bistümer ' zu nennen , die sich des Baccalaureus-Titel s 
bedienten . 

Beamt e mit juristische r Grundausbildun g gab es seit dem Spätmittelalte r auch in 
der allmählic h ausgebaute n Verwaltung . De r bekannt e Rechtshistorike r Ott o Peterk a 
behandel t in seiner Monographi e über das Burggrafentu m in Böhme n den allmäh -
lichen Wande l der administrative n politische n un d militärische n Belange der Stel-
lungen der mittelalterliche n Burggrafen in Böhme n bis zum bloßen Amtstite l der 
leitende n Patrimonialbeamte n fürstliche r Geschlechte r un d der mächtigste n Herren -
standsfamilien , die auf Burgen un d in Schlössern residierte n un d im Name n ihre r 
Herre n bis in die Mitt e des 19. Jahrhundert s hinein , also bis zum Aufhören der 
ständische n Verfassung, die nieder e Gerichtsbarkei t un d Polizeigewal t ausübte n 
un d wirtschaftlich e Verwaltungsaufgaben hatten . Nebe n diesen Burggrafen habe n 
ebenfalls bis zum Jahr e 1848, etwa seit der Mitt e des 17. Jahrhunderts , auch so-
genannt e Justiziär e auf den landtäfliche n Herrschafte n als Juriste n „in Delegation " 
der adeligen Großgrundbesitze r dere n Patrimonialgerichtsbarkei t un d Polizeihohei t 
administriert . Di e Verzeichnisse dieser bürgerliche n Juriste n in Privatdienste n sind 
in den alljährlich erscheinende n Schematisme n des Königreich s Böhmen s un d des 

1 P r o c h á z k a , Roma n Frhr . v.: Notarsignet s und Wappensiegel geistlicher Juristen 
des Domkapitel s zu Sankt Veit in Prag. Archivům Heraldicu m 97 (Neucháte l 1983) 
49—51. 
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Markgraftum s Mähre n veröffentlicht . Hie r überal l wirkten Bakkalaureen . Im 
amtliche n Schriftverkeh r benützte n diese Titular-Burggrafe n un d Justiziär e meist 
Siegel mi t dem Familienwappe n des Domänenbesitzer s un d der mi t dem Name n 
des Gute s ode r des Amtssitzes beginnende n Umschrif t „ . . . er Gerichts - un d Amts-
Siegel". 

Von den landesfürstliche n un d ständische n Institutione n sind vor allem die Justiz -
behörde n mi t ihre n zum Teil nicht-adeligen , jedoch rechtsgelehrte n Beisitzern zu 
erwähnen , deren Anzah l un d Funktionskrei s bis hin zu den von der Kaiserin un d 
Königi n Mari a Theresi a eingeführte n Reforme n des Gerichtswesen s in den böhmi -
schen Länder n imme r meh r erweiter t wurde 2. 

Zu den oberste n Gerichtsbehörde n zählte n das „Böhmisch e Landrecht " in Pra g 
un d das „Mährisch e Landrecht " in Brunn , die Böhmisch e Hoflehenstafe l un d die 
„Deutsch e Lehenshauptmannschaft " 3 sowie als Verwaltungsgerichtsho f das Oberst -
burggrafenamtsgerich t in Prag . In den dem Kgl.-böhm . Landes-Unterkämmere r un -
terstellte n königliche n freien Städte n un d den kgl. Leibgedingstädten 4 waltete n als 
Kontrollorgan e der Magistrat e die sogenannte n Kaiserrichte r ihres Amtes, un d 
desgleichen waren auch ein Teil der Beisitzer des Königlich-böhmische n Appella-
tionsgerichte s in Pra g rechtskundig e Nichtadelige , dene n — dami t sie Urkunde n 
siegeln konnte n — die Kaiserin Mari a Theresi a mi t königliche m Dekre t vom Jahr e 
1766 das Sonderrech t verlieh, ein persönliche s Wappe n anzunehme n un d zu füh-
ren  5. 

Von den sog. Obrist-Landesoffiziere n waren die Vize-Landschreibe r in Böhmen , 
Mähre n un d Schlesien ebenfalls meist bürgerliche , jedoch rechtskundig e Beamte . 
Auch die Kanzle i der für die böhmische n Lände r charakteristische n Landtafel n 
(„Desk y zemské") beschäftigt e Juriste n als Sekretär e un d „Böhmische " un d „Deut -
sche Landtafel-Deklamatoren" . 

Kaiser Leopol d I . verlieh am 4. Novembe r 1680 in Lin z dem Prage r Sankt-Wen -
zels-Semina r das Privileg, alljährlich dem besten Absolventen den persönliche n 
Adel mi t dem Prädikat e „d e Lauro " zu verleihen , das bis 1784 mehrere n späte r 
berühmte n Juriste n zutei l wurde e . 

In den städtische n Verwaltungsgremie n gab es bis ins 19. Jahrhunder t hinei n 
besonder e Kriminalrät e un d in den verschiedene n „Drei- " un d „Sechsmänner- " 
bzw. auch „Zehnmänner-Ämtern " („Decemviratus" ) der Magistrat e juristisch ge-
schult e Administratoren , insbesonder e für die Zoll -  un d Flußgerechtsame , die 
Friedensrichte r un d Polizeigerichtsbarkei t sowie die Handels - un d Marktordnun -

2 R i e g e r , Bohuš Frhr . v.: Drobn é spisy [Staatsrechtlich e Schriften] . Bd. 1. Pra g 1914, 
79 ff. 

3 H a i m e r 1 : Die Deutsch e Lehenshauptmannschaf t in Böhmen . 1848; P s t r o s s : Die 
böhmische n Kronlehen . 

4 ČČM — Zeitschrif t des Kgl. böhm . Landesmuseum s in Prag (1881). 
5 P r o c h á z k a , Roma n Frhr . v.: Staatsrechtlic h böhmisch e Sonderregelunge n bei 

Wappenverleihungen . Adler 13/13 (1983) 80—83. 
8 B e r á n e k , Kare l zur Frage des Palatinate s (Comitivs ) der Prager Universitä t („No -

biles de Lauro") in: Acta Universitati s Carolinae . Bd. 13. Fase. 1—2. Prag 1972, 83—98; 
Rezensio n in: Adler 10/6 (1975) 162. 
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gen. Das in der Altstadt Prag seit Mitte des 15. Jahrhunderts nachweisbare „Sechs-
ämteramt" („Ssestipansky aurzad") ist erst im Jahre 1783 bei der Vereinigung 
der Prager Städte aufgehoben worden. 

Letzten Endes sind hier auch noch für das 18. und 19. Jahrhundert die Militär-
Auditoren der in Böhmen, Mähren und Schlesien stationierten K. K. österreichi-
schen Truppenkörper anzuführen. 



W E N Z E L H A G E C I U S V O N L I B O T S C H A N O D E R 
VACLAV H A J E K Z L I B O C A N ? 

Zur Problematik moderner Namenschreibung 

Von Eva Schmidt-Hartmann 

Im allgemeinen nimmt der Mensch ganz unbefangen an, daß jedes Ding auch 
seinen Namen habe. Die rechte Begrifflichkeit beschäftigte die Philosophie seit je, 
und ihre modernen Fortschritte in der strukturalen Analyse unseres Denkens und 
Sprechens haben zu vielerlei neuen Einsichten geführt. Erst recht problematisch 
wird das Prinzip, wenn es sich dabei nicht um Fragen der Begriffsbildung handelt, 
sondern um Namen für Dörfer, Städte und Menschen. In einem solchen Fall ist zu-
gleich auch etwas ausgesagt über Selbstbezeichnungen und ihren Wandel im Lauf 
der Zeit, und dahinter verbirgt sich gleichzeitig die Möglichkeit zur Interpretation 
von Identifikationen oder Selbstbestimmung. Besonders im „Volkstumskampf" 
spielte die Namenschreibung eine große Rolle. So sehr wir uns aber von jener 
Denkweise entfernt glauben, so sehr überrascht manche Zählebigkeit bis zum heuti-
gen Tag. 

Daß Frauen ihre Namen in der Regel in ihrer Ehebindung austauschen und 
dabei, wie es heute mitunter erscheint, von ihrer Identität nichts einbüßen, gehört 
freilich nicht in unseren Zusammenhang; nicht zuletzt, weil unsere Beobachtungen 
in die Vergangenheit führen, und dort, wie bekannt, haben Frauen nur selten 
Geschichte gemacht. Die Namenschreibung im allgemeinen, heute mit Fug und Recht 
als eine historische Variante betrachtet, wird doch noch oft unter falschen Bezug-
nahmen als Sache der „wissenschaftlichen Wahrheit" diskutiert. Die Frage, ob 
einer der Großen der böhmischen Geschichte Wenzel oder Václav zu schreiben 
sei, Franz oder František, kann erstaunlicherweise auch heute noch zum Politikum 
werden. Und doch bietet uns die Vergangenheit, recht betrachtet, zu solchen Politi-
sierungen meist keinen Grund. 

Einen politischen Aspekt erhielt die Namensfrage freilich schon im Jahre 1770, 
als den Bürgern der Habsburger Monarchie die Pflicht zur Beibehaltung einmal 
amtlich festgesetzter Namensformen auferlegt wurde %. Zwar wurden in Böhmen 
schon seit Beginn des 17. Jahrhunderts Familiennamen in den kirchlichen Matri-
ken geführt, doch erst seit Maria Theresia sollte ein jeder Mensch beim Eintritt 
in diese Welt mit einer Bezeichnung versehen werden, die ihn einmalig und unver-
änderlich sein Leben lang zu begleiten hatte. Es war gewiß keine einfache Unter-
nehmung, einen solchen Zustand der allgemeinen Bevölkerungskonskription zu 
erreichen. Noch im Jahre 1826 mußte immerhin die Möglichkeit von Namensände-

1 Die Gubernialverordnung vom 29.12.1770 bestimmte, daß jeder Untertan seinen in der 
Taufmatrik eingetragenen Zunamen in dieser Schreibform unverändert zu führen hatte. 
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runge n gesetzlich veranker t werden  2. Darau s kan n ma n auf ein entsprechende s 
Bedürfni s schließen , auf Wirrunge n un d Irrunge n vielleicht , die ein solches Geset z 
notwendi g machten . Darübe r hinau s aber war es in den böhmische n Länder n bis 
weit in das 19. Jahrhunder t hinei n üblich , daß die sprachlich e For m einer Namens -
eintragun g nich t der Muttersprach e des Antragsteller s entsprach , sonder n den 
Sprech - un d Schreibgewohnheite n des Matrikenführers . Da s war bequem , an-
gesichts der böhmische n Mehrsprachigkeit , un d hatt e einstweilen auch noch keine 
politische n Folgen . Als etwa dem Ritte r von Doderer , einem Wiener Industriellen , 
währen d eines Aufenthalte s in Böhme n ein Sohn geboren wurde , ging er ohn e 
weiteres als „Rytí ř z Doderů " in ein böhmische s Taufregiste r ein. Fü r die Na -
tionalitä t des künftigen österreichische n Standesherr n blieb das damal s noch ohn e 
Folgen . 

Ma n mu ß bei den Frage n nach der Sprachfor m von Namenschreibunge n zweier-
lei unterscheide n — das liegt eigentlic h nah e —: den Vor- un d den Familiennamen . 
Bis zum 20. Jahrhunder t war es in allen europäische n Länder n üblich , den Vor-
name n in die jeweilige Sprache , in der er gerade benutz t wurde , zu übersetzen . 
Mi t Familienname n ging ma n dagegen zurückhaltende r um , abgesehen von einigen 
Sprachen , z. B. vom Russischen . Also konnt e man etwa noch am End e des 19. Jahr -
hundert s einen Jean-Amo s Comeniu s in Frankreic h finden un d einen John-Amo s 
Comeniu s in England ; auch war, wie wir gut wissen, Wilhelm oder Vilém doch 
imme r ein Shakespeare . Dementsprechen d läßt sich in den böhmische n Länder n die 
Grundtenden z erkennen , daß , unabhängi g von etwaigen Eintragunge n einer Na -
mensfor m in die Kirchenbücher , der wirklich gebrauchte , gerufene , gesprochen e 
Vornam e sich nach der Sprach e des Sprecher s ode r des Autor s eines zusammen -
hängende n Textes richtete , währen d die Familienname n in ihre r Orthographi e all-
gemein nach festen un d invariable n Forme n strebten . 

Allerdings war in diesem Zusammenhan g die Situatio n in den böhmische n Län -
dern noc h einma l besonder s kompliziert , weil, wie ma n weiß, die tschechisch e 
Sprach e sich seit dem 18. Jahrhunder t erst wieder auf der literarisch-wissenschaft -
lichen Bühn e zu etabliere n sucht e un d deshalb lange Zei t keine n vergleichbare n 
Statu s mi t der deutsche n erreichte . Da ß die Deutsche n im Land e das Tschechisch e 
oft nich t beherrschten , macht e die Ding e noc h schwieriger. Also begann sich die 
Verwendun g der tschechische n Orthographi e bei tschechische n Name n in deutsche n 
Texte n erst im 19. Jahrhunder t durchzusetzen . Bis dahi n versucht e ma n es mi t 
phonetische n Wiedergaben , ähnlic h wie wir es heut e noch aus dem Russischen ken-
nen . So mußt e sich noc h der Historike r Pelze l um 1800 um folgende Erklärun g 
bemühen : „Weil ich in den böhmische n Name n der Städt e un d Mensche n auch die 
böhmisch e Orthographi e in meine m Buch beybehalte n habe , so acht e ich es für 
notwendig , eine Anleitun g für den deutsche n Leser, der unsere r Sprach e gar nich t 
kundi g ist, herzusetzen , un d die Aussprache einiger Buchstaben , die von den deut -
schen abweichen , anzuzeige n . . . Vielleicht wird ma n mir den Einwur f machen , daß 
ich mich nach der deutsche n Aussprache hätt e richten , un d diese Name n mit deut -

2 Das Hofdekre t vom 5. 6. 1826 erlaubt e Veränderunge n in Ausnahmefällen , und der Mi-
nisterialerla ß vom 28. 11. 1859 regelte die Matrikenberichtigungen . 
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sehen Buchstabe n schreiben sollen; allein , ha t den n die deutsch e Sprach e Buchstabe n 
genug, um alle Tön e auszudrücken , un d wenn ma n eine r jeden Natio n zu gefallen, 
die fremde n Beyname n nach ihre r Aussprache schreibe n sollte, was würde das nich t 
in der Geschicht e für eine Verwirrun g anrichten?.. . Sollte ma n Schischk a stat t Žižka 
ode r Rschitscha n stat t Ržicža n schreiben , so wäre dies für einen Böhme n ebenso an -
stößig, als für den Franzose n ode r Englände r unausstehlic h seyn müßte , wenn ein 
Deutsche r die Name n Boileau , Rousseau , Shakespeare , Creec h nach seiner Aus-
sprach e in Boalo , Russo, Schekspir , Kritsc h verstümmel n sollte 3 . " 

Da s leuchte t ein. Es entsprac h aber nich t der verbreitete n Unkenntni s des Tsche-
chische n bei den Deutschen , un d was bei diesen französische n Name n blamabe l er-
schiene n wäre, galt weiterhi n als feste Gewohnhei t den tschechische n gegenüber . 
Immerhin : nich t nu r die tschechisch e Seite wandt e sich gegen die Mißformun g 
tschechische r Namen , sonder n auch in der deutsche n Zeitschrif t O Í Í und West lesen 
wir bereit s 1841: „E s ist wirklich unbegreiflich , warum gerade die böhmische n 
Name n einzig un d allein in deutsche m Kontext e eine r so horrende n Mißgestaltun g 
unterliege n müssen . Was bei den Eigenname n aller andere n Natione n wohlbegrün -
dete Regel ist, sie nich t zu verstümmeln , sonder n sie so zu schreiben , wie es der 
Geis t der betreffende n Sprach e erheischt , dar f nu r bei den böhmische n nich t Geltun g 
finden , die ma n barbarisc h un d bis zur Unkenntlichkei t zu verunstalte n keine n An-
stoß nimmt 4 . " 

Hätt e sich eine solche Kriti k durchgesetzt , dan n wäre wohl die Frag e der Namen -
schreibun g auch in Böhme n einma l unproblematisc h geworden . Spätesten s nach 
hunder t Jahre n hätt e nämlic h Fran z Pelze l mi t Genugtuun g den Erfolg seiner 
Bemühunge n erleben können . Di e österreichische n offiziellen Publikatione n ebenso 
wie die großen Zeitunge n range n sich auch wirklich seit dem ausgehende n 19. Jahr -
hunder t durch , zwar Vorname n zu übersetzen , die tschechisch e Orthographi e der 
Familienname n dagegen treulic h auch dor t wiederzugeben , wo sie für den Sprach -
unkundige n schwer wurde . So war es in Wien um die Jahrhundertwend e durchau s 
üblich , daß ma n von einem Johan n Kvíčala ode r einem Fran z Studničk a schrieb , 
währen d ma n bei den nich t übersetzbare n Vorname n wie etwa Jarosla v oder 
Vlastimil auch die tschechisch e Schreibweise beibehielt 5; im Tschechische n kannt e 
ma n dagegen etwa einen Kaiser Františe k Josef. Dementsprechen d hieß auch 
Palack ý als Auto r in seinen deutsche n Schrifte n Franz , aber František , wenn er 
in tschechische r Sprach e gedruck t wurde . I n dieser Weise unterschrie b übrigen s auch 
noc h der wohl berühmtest e Tschech e unsere r Zei t Thoma s ode r Tomá š 
G . Masaryk . 

Allerdings blieb im Tschechische n diese Praxi s nu r als Tenden z im Schwange . 
Schon der oben zitiert e Historike r Pelze l verfeinert e ode r verwirrte die klaren 
Sitten , kaum da ß sie sich ausgeprägt hatten , inde m er sich nich t nu r um die An-
passung seines Vornamen s an die gerade verwendet e Sprach e bemühte , sonder n 

3 P e l z e l , F. M. : Kurzgefaßt e Geschicht e der Böhme n von den ältesten bis auf die 
itzigen Zeiten . Aus den besten Geschichtsschreibern , alten Kronike n und glaubwürdigen 
Handschrifte n zusammengetrage n von F. M. P. Pra g 1783 (im Vorwort) . 

4 Ost und West. Blätte r für Kunst , Literatu r und geselliges Leben, 17. 9.1841. 
5 Hof- und Staats-Handbuc h der Österreichisch-Ungarische n Monarchie . Wien 1900. 
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gelegentlich doch auch in der eigenen Namenschreibun g ein nationale s Bekenntni s 
zum Ausdruck bracht e un d sich als Pelc l drucke n ließ ode r unterschrieb . Zwar 
bemüht e er sich nicht , wie die Puriste n unte r den tschechische n Patrioten , um eine 
Bereinigun g der tschechische n Sprach e bis zur letzte n Konsequenz . Er beließ es bei 
der oberflächliche n „tschechisierten " Schreibun g un d im übrigen bei der wohl un -
begründete n Vermutung , seine Vorfahre n hätte n sich eigentlic h Kožíšek genannt 6 . 
Da s war zwar nu r eine Episode , un d seine Werke wurden bis auf eine Ausnahm e 
mi t dem deutsche n „z " im Name n signiert . Aber auch die Episod e im Mun d des 
Historiker s mach t schließlich Geschichte : so sehr daß ma n heut e im Tschechische n 
diesen Name n ausschließlic h als Pelc l liest. 

Solche  Korrekture n im Laufe der Zei t blieben freilich ein Vorrech t der berühm -
ten Leute . Da s einfach e Volk hing , sozusagen, auch weiterhi n vom Matrikenschrei -
ber ab. Doc h mit berühmte n Leute n ist auch Geschicht e zu machen . Daz u bieten 
die großen Nachschlagewerk e eine ausgezeichnet e Gelegenheit . Ein e Durchsich t 
des hervorragende n tschechische n Nachschlagewerkes , des Ottů v slovník naučn ý 7, 
bringt dafür eine stattlich e Ausbeute . Dabe i laute t die Tendenz , bei allen aus-
ländische n Persönlichkeite n sowohl die Vor- als auch die Familienname n in ihre r 
eigenen Sprachfor m aufzuführen . Di e Vorname n aller Böhme n un d Mähre r aber 
wurde n ins Tschechisch e übersetzt , mit Ausnahm e solcher gerade Lebender , die sich 
beton t für den deutsch-nationale n Standpunk t engagierten . So steht etwa der 
Österreiche r Anto n Schönbac h nebe n dem Deutschböhme n Ja n Ferdinan d Schmidt . 
Beiden ist ein Titelverzeichni s ihre r Werke hinzugefügt , das ausschließlic h in deut -
scher Sprach e gehalte n ist. Besonder s schwerwiegend zeigt sich diese Herausgeber -
entscheidun g bei den Angaben zu den großen böhmische n Adelsgeschlechtern , deren 
Vorname n grundsätzlic h tschechisc h geboten wurden , auch wenn es sich etwa um 
den Grafe n Jan Sporc k handelte , einen Rheinländer , der bekanntlic h erst mit der 
siegreichen kaiserliche n Armee 1620 nach Böhme n kam un d dor t für seine Dienst e 
mit Lan d un d Adel belohn t wurde . 

Da s grundlegend e tschechisch e Nachschlagewer k entschie d also nach eigenem 
Ermessen , wem die Ehr e zutei l werden sollte, mit einem tschechische n Vorname n in 
seine Texte einzugehen , un d diese Tenden z gilt auch bei seinen großen un d kleinen 
Nachfolger n heut e noch , wenn auch mit bezeichnen d gewandelte n Kriterien . So 
heiß t etwa der große Baumeiste r der Spätgoti k bis heut e in keinem tschechische n 
Werk ander s als Pet r Parier . Währen d allerding s der Ottů v slovník nu r einen 
Kar l Mar x un d einen Friedric h Engels kannte , habe n die beiden heut e sogenannte n 
Klassiker pikanterweis e in moderne n tschechische n Nachschlagewerke n die Ehren -
bürgerschaf t von Kare l Mar x un d Bedřich Engels erhalten . 

Ma n hätt e aus der Richtun g eines — wie er wohl interpretier t un d verstande n 
wurde — tschechoslowakische n Nationalstaate s 1918 eine neu e Welle von Natio -
nalisierungstendenze n auf dem Feld e der Onomasti k erwarte n ode r fürchte n kön -

8 H a n u š , J. : Františe k Marti n Pekel , český historik a budite l [F . M. P., böhmische r 
Historike r und Erwecker] . Prag 1914,1. 

7 Ottů v slovník naučný . Illustrovan á encyklopaedi e obecných vědomost í [Otto s Kon-
versationslexikon . Die illustriert e Enzyklopädi e des allgemeinen Wissens]. 27 Bde. Prag 
1888—1908. 
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nen . Aber immerhin : stat t weitere r Schritt e zur Tschechisierun g der böhmische n 
Namenwel t hiel t sich der neu e Masaryků v slovník naučný 8 zwar vielfach an 
sein ältere s Vorbild, aber er ließ auch eine gewisse sachlich e Orientierun g walten . 
Es finden sich hier nu n nämlic h auch zahlreiche , ausdrücklic h als iesko-německý 
beschrieben e Persönlichkeiten , deren Vorname n nu n auch in deutsche r Sprach e 
wiedergegeben werden . Da s Kriteriu m der Auswahl ist dabe i allerding s unerfind -
lich. Den n weiterhi n heiß t der oben schon zitiert e un d aus Deutschlan d stammend e 
Gra f Johan n Sporc k eben Jan , aber einer (un d es sei betont , nu r einer ) seiner Nach -
komme n wird dan n doch plötzlic h als Fran z Anto n aufgeführt . Es ist nich t klar, 
warum etwa ein Pete r Brand l nebe n einem Matyá š Brau n steht , warum dagegen 
ein aus Innsbruc k stammende r Ja n Ferdinan d Schor r von einem Johan n Ferdinan d 
des Ottů v slovník zum Tscheche n gewandel t wurde , ode r waru m der Prage r 
Rechtshistorike r zwar Heinric h Mari a Schuster , der Chemike r aber Kare l Balling 
heiße n muß . Im großen un d ganzen wurde n jedoch auch hier wie bei allen Aus-
länder n die Vorname n in ihre r eigenen Sprach e belassen un d nu r bei den Deutsch -
böhme n übersetzt . Doc h deute n immerhi n auch da die Ausnahmen , zusamme n mit 
der Charakterisierun g als „deutsch-böhmisch" , auf eine gewisse national e Ent -
spannun g in der so wirren Materi e hin . Sie zeigt sich, nebenbe i gesagt, weit deut -
licher in der zeitgenössische n anspruchsvolle n Historiographi e im Lande . 

Im großen un d ganzen entwickelt e sich in- un d außerhal b der böhmische n Gren -
zen in Europ a eine ähnlich e Tendenz . Di e früher e Übersetzun g der Vorname n in 
die eigene Sprach e wich nu n der Bemühung , nach der Originalfor m zu zitieren . 
Dementsprechen d wurd e aus eine r Beatri x Něme c in Wurzbach s umfangreiche m 
biographische n Lexikon aus dem Jahr e 1869 eine Božen a Němcov á in Meyer s 
Lexikon vom Jahr e 1928, so wie aus dem Grafe n Lev Thu n des Ottů v slovník 
1933 im Masaryků v slovník ein Leo Thu n wurde . 

Wie so häufig in der Geschicht e entfaltet e sich diese Entwicklun g aber nich t zu 
voller Blüte un d blieb nich t ohn e Rückschläge . Manch e nationalbewußt e Zeitunge n 
gerade in den böhmische n Länder n schlössen sich dieser Tenden z nie an . So erging 
es etwa der eines wahrhaf t deutschbewußte n Lesers anscheinen d unwürdige n Buch-
stabenkombinatio n bei Kramá ř ode r Beneš. Di e Egerer Zeitun g bestan d beharr -
lich un d allen maßgebende n deutsche n wie österreichische n Vorbildern der Zwischen -
kriegszeit zum Trot z auf einem Kar l Kramarsc h un d Eduar d Benesch . Weiter noch 
reicht e die Empörung , von der in der Marienbade r Zeitun g zu lesen ist, weil sich in 
ihre r „wahrhaf t deutschen " Stad t im Jahr e 1902 ein Arzt mi t dem Name n 
Mladejowsk y niederließ , un d nur , währen d sie ihn solcherar t kritisierte , bracht e 
sie es über sich, in einem Zita t aus der Prage r Zeitun g Bohemi a seinen Name n auch 
buchstabengetre u als Mladějovský wiederzugeben . In der nationalsozialistische n 
Zei t wurde diese Einstellun g überhaup t zum orthographische n Prinzip , so daß die 
deutsch e Presse damal s allgemein nu r über einen Benesch schrieb . Un d wie es im 
Leben so geht, da ß sich oft gerade die unversöhnliche n Kräft e durchsetzen , so wirkte 

Masaryků v slovník naučný . Lidová encyklopedi e všeobecných vědomost ! [Masaryks 
Konversationslexikon . Die Volksenzyklopädie des allgemeinen Wissens]. 7 Bde. Pra g 
1925—33. 
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die starr e Tenden z nich t nu r in ehemalige n völkischen Lokalzeitungen , sonder n 
lebt, gestärkt durc h die Jahr e der nationalsozialistische n Herrschaft , auch heut e 
noch fort . 1929 hatt e zwar der berühmt e Brockhaus , um einen delikate n Name n 
festzuhalten , den tschechoslowakische n Außenministe r Beneš in seiner Schreibun g 
akzeptiert , 1970 jedoch ist er im selben Werk wieder auf die wohl in diesem Fal l 
besonder s unangemessen e Weise eingedeutscht . Un d so blieb es bei Benesch , währen d 
einem aber ein Dubtsche k noch nie begegnet ist. 

Ein e vergleichbar e Verhärtun g ist indessen auch aus Pra g zu melden . Allerdings 
auf neue n Wegen, auf besonder s listigen, wie es scheint . Den n in neue n Nach -
schlagewerken werden nu n Deutsch e aus den böhmische n Länder n seit neueste m 
nich t besonder s behandelt , sonder n einfach entnationalisiert . Di e ehemalige n 
Deutschböhme n un d Deutschmähre r habe n sich in Tschechen , Österreiche r ode r 
Reichsdeutsch e aufgelöst, un d je nach einer solchen Zuordnun g wird auch ihr Nam e 
wiedergegeben . So steht neben dem „österreichische n Schriftsteller " Adalber t Stifter 
der „deutsch e Idealistisch e Philosop h un d Schriftsteller " Frit z Mauthner , neben 
dem „deutsche n Kunsthistoriker " Anto n Heinric h Springe r der „tschechisch e Er -
finder " Josef Ressel, neben dem „tschechische n Adeligen" Františe k Antoní n 
Sporc k der „österreichisch e Politiker " Františe k Antoní n Thun . Es trit t neben 
den „österreichische n Flugzeugkonstrukteur " Igo Etric h der „deutsch e (BRD ) 
Automobilkonstrukteur " Ferdinan d Porsche , ode r nebe n die „österreichisch e Er -
zählerin " Berth a Suttnerov á der „deutsch e raktionär e Politiker " Rudol f Lodg-
ma n von Auen  9. Meisten s wird dabe i kein Hinwei s auf die Beziehun g zum böhmi -
schen Rau m gegeben ode r aber in einer Form , daß sich der junge ode r gar künftige , 
von Geschichtswissenschaf t unbelastet e Leser einma l wunder n muß , warum sich so 
viele Auslände r in Böhme n aufgehalte n hätten . Bei einer solchen Manipulatio n 
bildet die Namenschreibun g allerding s nu r noc h eine nebensächlich e un d vielleicht 
auch gar nu r eine zufällige Hilfestellung ; so etwa, wenn bei Berth a Suttnerová , 
nich t aber bei der ebenso als „österreichisch " bezeichnete n Mari e Ebner-Eschenbac h 
die weibliche Namensendun g mi t dem tschechische n -ová hinzugefüg t wurde . 

Doc h die heut e allgemein in der wissenschaftliche n Literatu r verbreitet e Bemü -
hun g um die unverändert e „Originalform " der Name n ist auch nich t unproble -
matisch . Wie wir gesehen haben , ha t eine „korrekte " Namensfor m in der Ver-
gangenhei t gar nich t existiert . Was ma n heut e übernimmt , wenn ma n den Tscheche n 
Palack ý als Františe k bezeichnet , ist nu r eine unte r den von ihm selbst gebrauch -
ten Namensformen . Noc h krasser zeigt dies das Beispiel im Tite l dieses Aufsatzes. 
De r böhmisch e Chronis t hieß im Laufe der Zeit : Wacslaw Hage k z Libocza n (1541) ; 
Wenceslau s Haije k a Libotza n (1552) ; Wenceslau s Hageciu s (1596) ; Wenceslau s 
Hage k de Libocza n (1770) ; Wenzeslau s Hagetziu s von Libotscha n (1780) ; Wenze l 
Haje k von Libotča n (1830) ; Wenze l Háje k von Liboča n (1909) un d Václav 
Háje k z Libočan , wie er seit hunder t Jahre n in der tschechische n Literatu r be-
kann t ist. Bei weniger bekannte n Persönlichkeite n wäre die Liste der Namens -
forme n wahrscheinlic h nich t einma l kürzer , aber die Quelle n zur Identifizierun g 

9 Illustrovan ý encyklopedick ý slovník [Da s illustriert e enzyklopädisch e Lexikon] . 3 Bde. 
Prag 1980—82. 
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derjenigen , die sie selber angewende t haben , wären weniger zugänglich und die Ver-
wendun g solcher Namensformen , wenn sie sich überhaup t erforschen ließe, noch 
weniger verständlich . Un d so zeigt sich, daß der gegenwärtig gehegte Anschein 
einer angebliche n Originaltreue , wenn man etwa den Komponiste n Smetan a als 
Bedřich bezeichnet , doch auch wieder nicht s andere s ausdrück t als eine Zuordnun g 
zur tschechische n Nationalität . Den n der Komponis t selber hat sich auch Friedric h 
genannt . Sicher, bei vielen Persönlichkeite n der Vergangenhei t läßt sich darübe r 
diskutieren , ob eine solche Zuordnun g mehr oder ob sie weniger gerechtfertig t sei. 
Bei vielen läßt sich eine solche kritische Auseinandersetzun g nicht führen . Dabe i 
bleibt es fraglich, wie sinnvoll sie überhaup t wäre. 

Die ältere Traditio n der stets sich in der Zeit wandelnde n Namenschreibunge n 
fortzusetzen , führte wohl zu unnötige n Verwirrungen . Die Gewohnheit , Vorname n 
in die jeweilige Sprach e des Textes unte r gleichbleibende r Orthographi e der Fami -
lienname n zu übersetzen , ist heut e nicht mehr üblich, und weil ein Rückgriff auf 
eine etwaige „Originalform " eines Namen s nich t möglich ist, scheint sich nur eine 
Lösung für die Frage anzubieten , welche der möglichen Namensforme n heut e ge-
wählt werden sollte: eine neue pragmatisch e Einstellun g zur Namenschreibung . 
Seit Jahrzehnte n kenne n die deutsche n und österreichische n Nachschlagewerk e 
einen Františe k Palacký; die angelsächsische Welt kenn t heut e einen Františe k 
Palacký; die gegenwärtige historisch e Forschung , ebenso wie die künftige, soweit 
man darübe r zu urteilen vermag, wird im Hinblic k auf sein Werk zum großen Teil 
eine tschechisch-sprachig e sein und kenn t deshalb als solche eben auch nur den 
Františe k Palacký; es bietet sich daher an, sich dieser Wirklichkeit anzupasse n 
und eben nicht mehr von einem Franz , sonder n nur mehr von Františe k Palacký 
zu schreiben . Im Unterschie d zu Palacký dagegen, der ja nur für einen verhältnis -
mäßig begrenzte n Publikumskrei s ein Begriff ist, dürfte man bei einem so populäre n 
Komponiste n wie Smetan a annehmen , daß er sinnvollerweise im deutsche n Sprach -
bereich auch weiterhin Friedric h genann t werden solle, weil er eben so bekann t ist. 
Dort , wo es sich um nur in begrenzte n Fachkreise n bekannt e Persönlichkeite n han -
delt, wie etwa beim Miniaturmale r Pavel Mělnický , kann man wohl ohn e wei-
teres die modern e tschechisch e Schreibweise übernehmen . Den n ohnehi n ist es heute , 
so beklagenswert das auch sein mag, doch fast nur die tschechisch e Fachliteratur , die 
sich seiner annimmt . Dies kann man geradeso für angemessen halten , wie wenn man 
den deutschsprachige n Leser mit einer Verdeutschun g dort hilft, wo es zur Verständ-
lichkeit dient.  Eine als zweckmäßig gewählte Schreibfor m der Name n wird dabei 
dann eben und allein nach der Zwedcmäßigkei t befragt und wird nich t als eine 
Nationalitätszuordnun g verstande n und interpretier t werden . 

Dies allein erschein t als ein Weg der moderne n Namenschreibung , der die ver-
hängnisvollen nationale n Auseinandersetzunge n im böhmische n Raum nich t fort-
setzt, sonder n überwindet . Bei den moderne n Editione n ältere r Quellen ist es heut e 
allgemein üblich geworden, buchstabengetre u das einma l Geschrieben e wiederzu-
geben. Historisch e Wissenschaft hat ebenso ihren eigenen Kommunikationskontext , 
wie man auch sicherlich allgemein populär e Gewohnheite n erkenne n und ihnen 
Rechnun g tragen kann . Da ß dabei in den verschiedene n Zusammenhänge n gelegent-
lich auch verschieden e Namensforme n angewand t werden, das soll ihnen auch zu-

7 
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gestanden sein. Wenn etwa eine Tageszeitung Benesch schreibt, dann trägt sie damit 
dem populären Geschichtsbewußtsein eines Laien Rechnung, das die Zeitdimension 
des eigenen Erlebnisbereiches nicht übersteigt. Der Historiker dagegen kann nicht 
anders, als zu bemerken, daß diese Form auf einen besonderen deutschen Nationa-
lismus zurückgreift und weder zuvor noch irgendwo nachher auf der Welt Aner-
kennung fand. Er wird daher in seinem Kontext mit Selbstverständlichkeit Beneš 
schreiben. 

Bei der Sprache kommt es auf die Verständigung an. Darüber wenigstens sind 
sich die modernen Sprachforscher einig. Daß die Vorstellung nicht zutrifft, einem 
jeden Begriff müsse ein bestimmtes Objekt zuzuordnen sein, haben sie inzwischen 
feststellen müssen. Daß ein Name solcherart also auch nichts über ein nationales 
Bekenntnis und noch weniger über den Menschen aussagt, das sollte man zumindest 
am böhmischen Exempel erkennen. 



E I N UNBEKANNTES MEMORANDUM 
ZUR AUSSIEDLUNGSFRAGE 

Von Johann Wolf gang Brügel 

Die Akten des britischen Außenministeriums für 1945 (FO 371, Volume 
46 814, im Londoner Public Record Office) enthalten ein bisher unveröffentlich-
tes Memorandum von Wenzel Jaksch zur Frage der Aussiedlung der deutschen 
Bevölkerung aus der Tschechoslowakei. Es war Anfang August 1945 unter dem 
unmittelbaren Eindruck des diesbezüglichen Beschlusses von Potsdam geschrieben 
worden und ging von der Annahme aus, daß zur Durchführung der Aussiedlungs-
aktion „in ordnungsgemäßer und humaner Weise" eine inter-alliierte Instanz 
geschaffen würde, die dann auf die Linderung des millionenfachen Leids Einfluß 
nehmen könnte. Wenige Tage vorher hatte die Labour Party mit Ernest Bevin als 
Außenminister die Regierung angetreten, und Jaksch erhoffte sich offenbar von ihr, 
wenigstens angehört zu werden. 

Er übergab das Memorandum der ihm persönlich bekannten Ellen Wilkinson, die 
soeben die Leitung des Unterrichtsministeriums übernommen hatte, und diese sandte 
es an Hector McNeill, der Staatsminister und damit „zweiter Mann" im Außen-
ministerium geworden war. Beiden war die Problematik vollkommen fremd, und 
McNeill, bis Juli 1945 ein schottischer Journalist, war die politische Rolle Jakschs 
ganz unbekannt. In einem handschriftlichen Begleitbrief vom 9. August 1945 stellte 
Ellen Wilkinson Jaksch als „the leader of the Sudeten German Social Democrats" 
vor, der ihr und „all our Transport House people" (Parteizentrale) gut bekannt 
sei — was die Frage aufwerfen mußte, warum Jaksch nicht den normalen Weg über 
die Zentrale der Labour Party gewählt hatte. Ohne auf den Inhalt des Memoran-
dums einzugehen, empfahl Ellen Wilkinson, McNeill möge Jaksch anhören. 

Die zur Sache und zur Person von McNeill befragten Beamten des Außen-
ministeriums sprachen sich gegen eine Anhörung von Jaksch aus, umso mehr, als es 
unwahrscheinlich sei, daß das inter-alliierte Organ, mit dem Jaksch zusammen-
arbeiten wolle, geschaffen werden würde. Daraufhin ging das folgende, vom 
23. August datierte, Schreiben von Hector McNeill an Wenzel Jaksch ab: 

Dear Sir, A memorandum which you wrote on the transfer of the Sudeten 
Germans from Czechoslovakia to neighbouring countries has been forwarded to me 
by Miss Ellen Wilkinson. I do not feel that at the moment it would serve any useful 
purpose for you to come and see me, as I am unable to add anything to the State-
ment on the transfer of populations which was included in the Berlin communiquée. 
However, you may rest assured that the question is being watched dosely by His 
Majesty's Government and I feel sure that public opinion in this country will 
ensure that we shall do all we can. 

7* 
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Die Denkschrift vom 8. August 1945 hatte folgenden Wortlaut: 

Memorandum 
We warmly appreciate the humanitarian spirit which appears to have informed 

the wording of the Potsdam document so far as the transfer of population is con-
cerned. Though the acceptance of the transfer shatters the very foundations of 
Sudeten Labour we bow to that historie fact. Our only aim remains to reduce the 
human suffering involved. Therefore, we want to co-operate loyally in the inevi-
table measures which will be deemed necessary by the Allied Control Commission 
in charge. 

This was the considered opinion of 300 exiled functionaries of Sudeten Labour 
who held a Conference in London on 5th and 6th August. I should like to add that 
the attitude of the Conference was determined by the desperate appeals from our 
comrades at home. After the experiences of the last months the Social Democrats 
and Trade Unionists no longer ask for exemption from the transfer. They want to 
join the great exodus. They want to find new homes where their basic human 
rights are respected. The whole problém boils down to an „orderly and humane" 
transfer as envisaged at Potsdam. 

We had to face a similar Situation after Munich. Owing to the peculiar con-
ditions then prevailing only 3000 of our comrades — out of 30 000 who had 
escaped into the interior of Bohemia — were able to reach free countries. However, 
we learned something about the difficulties of an „orderly and humane" transfer. 

Mr. Bevin is certainly aware of the magnitude of the problém which entails 
the shifting and resettlement of 7—10 million people. We trust that he will be 
informed of the amount of hardship already ineurred and of the danger of starva-
tion and dicease that lies ahead. Therefore, we wish to emphasize but two points: 

1. An inter-allied Organisation is required to cope with the task under a con-
struetive aspect. The Turko-Greek exchange of populations after the last war offers 
some analogies. 

2. A chance of organized self-aid should be given to the deportees, especially 
with regard to preparations for a new settlement in Germany, Austria or overscas. 

Any elaboration of these points would, inevitably, touch almost all the different 
aspects of any European settlement. Public opinion in Great Britain, America and 
other countries will, unfortunately, move too slowly to prevent a disastrous deve-
lopement in the expulsion drama during the next winter. On the other hand, the 
fate and future of 9—10 million uprooted people may well be a test of the peace 
settlement that is to come. 

We ask ourselves, therefore, whether Mr. Bevin, even if burdened with so 
many problems, could move ahead of public opinion by taking certain prepara-
tory steps. We should be happy to learn that one of his assistants has been entrusted 
with the task of preparing suggestions for an „orderly and humane" resettlement 
of the population to be transferred. At any rate, we should be most grateful to 
have a chance of permanent contact with one of Mr. Bevin's assistants in order to 
pass on information and suggestions in the matter. 
August 8th 1945 Wenzel Jaksch m. p. 



W I E S T E H T ES M I T D E N 
G E S C H I C H T S I N F O R M A T I O N E N I N D E N 

A L L G E M E I N B I L D E N D E N S C H U L E N H E U T E ? 

Bemerkungen zum Lehrplan für das Fach Geschichte 
des Landes Baden-Württemberg 1984 

Von Hans Komar 

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hat — nicht von ungefähr — in der 
Bundesrepublik Deutschland eine umfangreiche und bedeutende historische For-
schung eingesetzt, angeregt durch die geschichtliche Katastrophe von 1945 und 
deren Vorgeschichte. Mit Verzögerung und meist nur bruchstückhaft haben ihre 
Ergebnisse auch in die Lehrbücher der Schulen Eingang gefunden. 

Es lag im Gefolge des in Deutschland besonders enthusiastisch aufgenommenen 
Europa-Gedankens, daß man sich auch mit der Geschichte der Nachbarvölker be-
faßte, darunter erstmalig mit der der östlichen Nachbarn in Polen — hier hatte 
allerdings schon 1934 ein Versuch stattgefunden — und der Tschechen, wie sie sich 
im Bild der Schulgeschichte bot, die je für die politische Bewußtseinsbildung der 
nachwachsenden Generationen von einiger Bedeutung ist. Im Rahmen dieser Be-
mühungen waren Schulbuchgespräche deutscher und europäischer Autoren eine 
selbstverständliche Folge. 

Angeregt von der UNESCO und dem Europarat, zeigten diese Gespräche das 
gemeinsame Anliegen: die Epoche des Nationalismus zu überwinden und die damit 
verbundenen nationalen Geschichtsbilder in den Schulbüchern zu korrigieren, das 
Gemeinsame der geschichtlichen Entwicklung hervorzuheben. Das zeigen schon die 
Titel der Tagungsberichte :„Schulbücher sind die besten Dolmetscher zwischen Völ-
kern und Rassen" (1955), „Dem Geschichtsbild von morgen ein Stück näher" 
(1958) u.a.m. 

In diesem Zusammenhang sei auch an die erste deutsch-tschechoslowakische Hi-
storikertagung 1967 in Braunschweig erinnert und an die Tagungen der Histori-
schen Kommission der Sudetenländer 1977 und 1978, deren Ergebnisse unter dem 
Titel „Deutsch-tschechische Beziehungen in der Schulliteratur und im populären 
Geschichtsbild" gedruckt vorliegen und auf starkes Interesse gestoßen sind. Damit 
ist erwiesen, daß Fragen, wie Nachbarvölker einander geschichtlich sehen und 
welche Informationen darüber in den Schulen vermittelt werden, bei einem Groß-
teil der Zeitgenossen starkes Interesse finden. 

Bei den folgenden Anmerkungen spielt das Geschichtsbild der Nachbarn eine 
untergeordnete Rolle. Der Hinweis darauf sollte lediglich anzeigen, daß auch die 
Fach-Historiographie an Fragen der Schulgeschichte interessiert sein müßte, schon 
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um zu sehen, wie weit ihre Forschungsergebnisse in die Geschichtsbücher der 
Schulen Eingang gefunden haben oder unberücksichtigt blieben. Hier geht es um 
den Bildungsplan eines deutschen Bundeslandes für das Fach Geschichte, also um 
verbindliche Informationen für die Schülerschaft der Haupt- und Realschulen und 
der Gymnasien. 

Der neue Lehrplan ist — wie keiner seiner Vorgänger — ein Jahr lang in der 
„Anhörung" gewesen und scheint damit den Vorstellungen eines überwiegenden 
Teils der Geschichtslehrer der verschiedenen Schularten zu entsprechen. Die Präam-
bel, der „allgemeine Erziehungs- und Bildungsauftrag", ist für alle drei Schul-
arten gleich und enthält u. a. folgende Formulierungen: „Der Geschichtsunterricht 
führt den Schüler zur Beschäftigung mit den politischen, wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Verhältnissen der Vergangenheit und vermittelt ihm 
einen anschaulichen Einblick in die besonderen Verhältnisse vergangener Epochen. 
Er verdeutlicht deren Eigenwert und trägt gleichzeitig zu einem besseren Verständ-
nis der Gegenwart bei . . . Auf diese Weise soll ein offenes Geschichtsbild vermittelt 
werden, das dem Schüler eine persönliche Orientierungshilfe in unserer pluralisti-
schen Gesellschaft bedeutet und eine einseitige Beschlagnahme des Geschichts-
bewußtseins verhindert . . . Der Geschichtsunterricht soll Einsicht in die Kontinui-
tät und den Wandel sowie in die Offenheit des geschichtlichen Prozesses ver-
mitteln. In der Auseinandersetzung mit der an Brüchen reichen deutschen Geschichte 
soll der Schüler einen Teil seiner Identität begreifen lernen und sich den Wert der 
demokratischen Ordnung bewußt machen." (Hervorhebungen nicht im Original). 

Das Interesse an der Lokal- und Regionalgeschichte soll geweckt und die Ver-
bundenheit mit dem Heimatraum gefestigt werden. 

„Der Lehrplan beschränkt sich nicht auf politische und soziale Geschichte, 
sondern bezieht wirtschaftliche und kulturelle Aspekte ein. Er berücksichtigt er-
eignis- und kulturgeschichtliche Betrachtungsweisen und verbindet Landesgeschichte, 
Nationalgeschichte, europäische Geschichte und Weltgeschichte." (Hervorhebung 
nicht im Original). 

Die Lehrplanforderung nach „Weltgeschichte" findet ihren Niederschlag in 
den Hinweisen zur Zeitgeschichte, die eigentlich der Politik-Wissenschaft zuzu-
ordnen ist: „Die Schlußklasse führt dann zu einer systematisch-strukturierten zu-
sammenhängenden Darstellung der Zeitgeschichte." (Kl. 9, Hauptsch.) „Der Un-
terricht in den Klassen 9 und 10 (Realschule) legt den Schwerpunkt besonders auf 
die Geschichte des 20. Jahrhunderts." 

Zusätzliche Merkmale (der Leistungskurse des Gymnasiums) sind ihr längs-
schnittartiger Aufbau und die jeweilige Heranführung an die Gegenwart." 

Die nachfolgenden Bemerkungen beziehen sich auf Lehrplanstoffe der Sekundar-
stufe 1 (bis Klasse 10) und zwar auf jene Bereiche, die dem Schüler 

— „die Auseinandersetzung mit der an Brüchen reichen deutschen Geschichte" 
ermöglichen und 

— die Verbindung der „Nationalgeschichte mit der europäischen Geschichte" 
einsichtig machen sollen. 
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Beide Bereiche sind kaum voneinander zu trennen, denn die deutsche Geschichte 
ist wie keine andere Nationalgeschichte ein Teil der europäischen. Beide Geschichts-
bereiche könnten nach dem Auftrag des Lehrplans in etwa folgenden Stoff-
einheiten angeboten werden, wobei die Überschriften lediglich die Themenbereiche 
eingrenzen und nach Schultyp und Altersstufe selbstverständlich modifiziert werden 
müßten. 

1) Völkerwanderungen (germanische, slawische, ungarische, türkische) bestimmen 
noch heute das ethnische Bild Europas. 

2) Das mittelalterliche „Reich" und seine europäische Bedeutung (Christianisie-
rung, Landesausbau u. a.). 

3) Die Neuzeit: Erfindungen, Entdeckungen, Humanismus, Reformation und 
Dreißigjähriger Krieg; Folgen für Deutschland und Europa. 

4) Der Absolutismus und die Entstehung des modernen Staates in Deutschland 
und Europa. 

5) Die Französische Revolution und die Neuordnung Deutschlands und Europas 
in der Ära Napoleon (1806). 

6) Wiener Kongreß — Deutscher Bund/Neuordnung Europas. Nationale und 
liberale Bewegungen in Deutschland und Europa. 

7) Das Revolutionsjahr 1848149 in Deutschland und Europa. 
8) Vom Deutschen Bund zum Bismarck-Reich: 1866; Folgen für Deutschland 

und Europa. 
9) Industrialisierung in Deutschland und Europa. 
10) Vom Nationalismus zum Imperialismus der europäischen Völker (und der 

USA). Der Erste Weltkrieg. 
11 Die Vorortverträge und die Weimarer Republik. 
12 Die Zwischenkriegszeit: die Zeit der europäischen Diktaturen. 
13) Das „3. Reich" und der Weg in den Zweiten Weltkrieg. 
14) Zusammenbruch 1945: Besatzungsregime, Vertreibung, Flüchtlinge — auch 

nichtdeutsche. 
15) Neubeginn nach 1945: die deutsche Teilung, Wiederaufbau, Eingliederung 

der Vertriebenen und Flüchtlinge. 
16) Europa auf dem Weg zur Einigung: Die Rolle der Bundesrepublik bei diesem 

Prozeß. 

Dieses fiktive Stoffangebot könnte eine Art Rahmenplan sein, der den Schülern 
Baden-Württembergs ein „offenes Geschichtsbild" vermitteln, die an „Brüchen 
reiche deutsche Geschichte" durchschaubar machen und eine Verbindung zwischen 
National- und europäischer Geschichte herstellen könnte. 

Was nun wirklich als verbindlicher Lehrstoff angeboten wird, bleibt weit 
hinter den im „allgemeinen Erziehungs- und Bildungsauftrag" formulierten Ziel-
setzungen zurück. 
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Dazu Hinweise zu Formulierungen des Lehrplans: 
1) Völkerwanderung: „Die alemannische Landnahme in Südwestdeutschland 

ab 260, exemplarisch für die Völkerwanderung" (Realsch. Kl. 7), „Germanische 
Reiche auf römischem Boden. Landnahme der Alemannen und Franken in Süd-
westdeutschland (ab 260)" (Hauptsch. Kl. 6), Völkerwanderung und Germanen-
reiche auf römischem Boden" (Gymn. Kl. 7); die slawischen (und andere) Völker-
wanderungen werden nicht erwähnt. Folge: Die Russen erscheinen zum erstenmal 
1917, die Tschechen 1938, die Polen mit ihren Teilungen des Landes im 18. Jahr-
hundert. Ungarn, Jugoslawen, Finnen erscheinen nicht. 

2) Das mittelalterliche Reich: „Das Ostreich . . . seit 962 begabt und belastet 
mit der kaiserlichen Würde seiner Herrscher, das ein deutsches, ein italienisches 
oder lombardisches und ein burgundisches oder südfranzösisches Königreich ver-
einigte, Böhmen als Lehensfürstentum an sich zog und sogar versuchte, Dänemark, 
Polen und Ungarn in seine Abhängigkeit zu bringen . . . " (F. Seibt, 1980), er-
scheint nur als „Das Frankenreich Karls d. Gr." und im Abschnitt „Deutsche 
Kaiser im Mittelalter" (Hauptsch. Kl. 6, 7), in fast gleicher Formulierung für die 
Realschule und für Kl. 8 Gymnasium: „Deutsches Reich als Ergebnis der karolin-
gischen Reichsteilungen". Die Staufer werden genannt, die Dynastien der Luxem-
burger und Habsburger werden nicht genannt (Ausnahme: Karl V./Gymnasium). 
Daß die mittelalterlichen Klöster sich dem Landesausbau gewidmet haben, wird 
nur im Plan des Gymnasiums erwähnt. „Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter" 
(Hauptschule), „Die deutsche Ostsiedlung" (Realschule) und „Die mittelalterliche 
Ostsiedlung" (Gymnasium) erscheint für Gymnasium und Hauptschule nur als nicht-
verbindlicher Zusatzstoff. 

3) Reformation I Dreißigjähriger Krieg:' Die „böhmische Reformation" und 
die Hussitenzeit werden nicht erwähnt. Der Plan der Hauptschule (Kl. 8) nennt den 
Prager Fenstersturz, die Namen Tilly, Wallenstein und Gustav-Adolf, beim West-
fälischen Frieden „konfessionelle, reichspolitische, europäische Ergebnisse", im 
Plan der Realschule wird nur „die (veränderte) Stellung des Landesherrn und 
des Kaisers" erwähnt. Der Plan des Gymnasiums vereinnahmt den Dreißigjährigen 
Krieg im Kapitel „Konfessionsbildung und Absolutismus in Europa" und bewertet 
die Ergebnisse für das Reich und Europa nicht. 

4) Der Absolutismus wird als Folge des Dreißigjährigen Krieges nicht genannt, 
ebenso wenig der „aufgeklärte" Absolutismus in Österreich und Preußen und die 
Ausbildung des modernen Staates. „Eroberungskriege" werden nicht genannt. 

5) Deutschland und Europa in der Ära Napoleons beschränkt sich auf die 
„Neuordnung des deutschen Südwestens" (Hauptsch. Kl. 8), „Neugliederung Süd-
westdeutschlands, „Wiener Kongreß und Deutscher Bund" (Realsch. Kl. 8), „Um-
gestaltung Deutschlands unter französischem Einfluß", „Reformen in Preußen 
oder Baden oder Württemberg" (Gymn. Kl. 9). 

6) Nationale und liberale Bewegungen in Deutschland und Europa: Begriffe 
„Nationalismus" und „Nationalbewegungen" fehlen. „Das Streben des Bürger-
tums nach Einheit und Freiheit" (Hauptsch. Kl. 8), „Restauration gegen Libe-
ralismus" (Realsch. Kl. 8), „Liberale und nationale Bewegungen des Bürgertums 
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(in Deutschland)" (Gymn. Kl. 9); Hinweise auf die italienische, ungarische und 
die slawischen Nationalbewegungen fehlen. 

7) Das Revolutionsjahr 1848149: „Liberale Bewegungen in Baden und Württem-
berg" (Hauptsch. Kl. 8), „Revolution in Berlin, Baden und Württemberg" 
(Realsch. Kl. 8), „Erstes deutsches Parlament in der Paulskirche" (Hauptsch./ 
Realsch. Kl. 8), „Märzerhebung (in Deutschland), Paulskirche, Scheitern der Revo-
lution" (Gymn. Kl. 9); Hinweise auf Wien, Prag und andere europäische Revo-
lutionszentren fehlen ebenso wie auf K. Marx und F. Engels. 

8) Vom Deutschen Bund zum Bismarck-Reich: „Preußen erringt die Vormacht-
stellung, Verwirklichung der deutschen Einheit (Hauptsch. Kl. 8), „Bismarck und 
seine politischen Ziele . . . Die Reichsgründung unter preußischer Führung" (Realsch. 
Kl. 8), „Bismarck und die Reichsgründung . . . Auseinandersetzung mit Öster-
reich. Krieg gegen Frankreich und die Gründung des preußisch-deutschen Reiches" 
(Gymn. Kl. 9); Hinweise auf die europäische Bedeutung von 1866 fehlen. 

9) Industrialisierung beschränkt sich auf Deutschland. „Kommunistisches Mani-
fest" (Gymn.). 

10) Nationalismus/Imperialismus, Erster Weltkrieg: Nationalismus und Sen-
dungsbewußtsein der europäischen Völker als Vorstufe des Imperialismus fehlen. — 
„Motive der Weltmachtpolitik": Cecil Rhodes, R.Kipling (Realsch. Kl. 9), 
dasselbe für Gymnasium, erweitert um Texte von Carl Peters. 

11) Vorortverträge/Weimarer Republik: nur „Versailler Vertrag" Hauptsch. 
Kl. 9), „Versailles, St. Germain" (Realschule Kl. 9), „Pariser Vorortverträge. 
Sprachenkarte und Staatenbildung in Südosteuropa (!) und Mitteleuropa" (Gymn. 
Kl. 10); die Probleme der Habsburger-Monarchie, dieses „multinationalen mittel-
europäischen Reichs", werden nicht erwähnt, Probleme des Selbstbestimmungs-
rechts ebenfalls nicht. 

12) Zwischenkriegszeit — Zeit der europäischen Diktaturen: Hier fehlen alle 
Informationen, selbst das bolschewistische Rußland erscheint nicht als Diktatur 
(Ausnahme Gymn.: „Diktatur Stalins"); Italien, Österreich, Polen, Jugoslawien 
werden nicht genannt. 

13) Das Dritte Reich, Weg in den Zweiten Weltkrieg: Der Nationalsozialismus 
erscheint ohne Vorgeschichte und als einzige Diktatur. — „Wiederaufrüstung und 
Expansionspolitik: möglicher Schwerpunkt: Tschedaoslowakei" (Realsch. Kl. 9), 
„Revisionspolitik" (Gymn. Kl. 10), kein Hinweis auf die ungelösten Probleme 
seit 1919. 

14) Zusammenbruch, Flucht, Vertreibung, Besatzungsregime: „Flucht und Ver-
treibung" (Hauptsch. und Gymn.), „Die Vertreibung der Deutschen aus den Ost-
gebieten" (Realsch.); kein Hinweis auf die Vorgeschichte der Vertreibung, Hin-
weise auf nichtdeutsche Flüchtlinge fehlen. 

15) Neubeginn nach 1945: Hinweise auf die Eingliederung und die Aufbau-
leistung dieser zwangsweise verschobenen größten Bevölkerungsgruppe fehlen. 

16) Europa auf dem Wege zur Einigung: die Rolle der Bundesrepublik Deutsch-
land; Hinweise auf die starke Hinwendung zu Europa auch als Folge der deutschen 
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Teilung fehlen. — „Die Anfänge der Bundesrepublik Deutschland und ihre West-
integration" (Hauptsch.), „Die Entstehung der europäischen Gemeinschaft" (Real-
sch.); im Lehrplan des Gymnasiums erscheint dieser Abschnitt im Grundkurs Kl. 13 
der Gemeinschaftskunde („Deutsche Frage im Rahmen des Ost-West-Gegensatzes"). 

Am Ende der Betrachtung fragt man mit Verwunderung und Sorge, wer solche 
Bildungsangebote verfaßt, die sich mit den Forderungen des „allgemeinen Erzie-
hungs- und Bildungsauftrags" so unvollkommen decken. Es wäre sicher nicht schwer 
gewesen', nach einem einheitlichen Grundkonzept für jeden Schultyp ein differen-
ziertes Stoffangebot zu machen. Auffallend ist die mangelnde Einbettung der 
Nationalgeschichte in die gemeinsame europäische Geschichte, die von germanischen, 
romanischen und slawischen Völkern geprägt wurde. 

Fachhistoriker — also vor allem Universitätsprofessoren — waren bei der 
Konzeption dieses Bildungsplanes wohl nicht beteiligt. Das ist in Deutschland — im 
Gegensatz zu unseren Nachbarn — bis heute kaum üblich. Und so kann es bis-
weilen Jahrzehnte dauern, bis neue historische Erkenntnisse Eingang in die Lehr-
bücher finden. 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Lehrplanmacher zur Gene-
ration der 25- bis 40jährigen gehören, von denen viele selbst aus der Geschichte aus-
gestiegen sind. 

Oder liegt es schlicht daran, daß hierzulande noch nicht der ernsthafte Versuch 
gemacht wurde, gesellschaftspolitische und bildungspolitische Zielsetzungen zu ko-
ordinieren? 



H E L M U T S L A P N I C K A Z U M 70. G E B U R T S T A G 

Vor fünf Jahre n wurde an dieser Stelle ausführlich des 65. Geburtstage s von 
Professor Dr . iur. Helmu t Slapnicka gedacht *. Sein Lebensgang, der früh von 
einer unruhigen , katastrophenträchtige n Zeit geprägt worden ist, sein wissen-
schaftliche s Oeuvre, aber auch das immens e Wissen des Jubilar s und sein Charakte r 
wurden damal s von verschiedene n Seiten beleuchte t und gewürdigt. Heut e könne n 
ihm diejenigen, die ihm in gemeinsame r Bemühun g um die historisch e Erklärun g 
der Geschick e und der Verflechtunge n der böhmische n Lände r und des alten Öster-
reich verbunde n sind, schon zum siebzigsten Geburtsta g gratulieren , und sie tun es 
von Herzen . 

Helmu t Slapnick a hat sich in den letzten fünf Jahre n kaum verändert . Gebliebe n 
sind seine weise Bescheidenheit , die ihn zurückhält , sich dort , wo rings um ihn 
Halbwahrheite n präsentier t werden, mit einem klärende n Wort nach vorn zu 
drängen ; nicht einma l sein Mienenspie l verrät dann , daß er die bessere Lösung 
para t hat — die gibt er meist erst dann preis, wenn man ihn direkt danac h fragt. 
Oder sollten mit zunehmende m Alter doch Anzeichen einer wachsende n Ungedul d 
festzustellen sein, das, was noch an Aufhellung dunkle r Flecken möglich ist, jetzt 
bald zu leisten? Man möcht e ihn dazu ermuntern . Nich t nur , daß die um zwanzig 
oder vierzig Jahr e Jüngere n sein im wahren Sinne zeitgenössisches Wissen über die 
Erste Tschechoslowakisch e Republi k (ha t er doch dort und damal s noch seine 
juristische Ausbildung absolviert) in seiner heut e nicht mehr erreichbaren , gewadi-
senen Sicherhei t bewunder n und fast beneiden ; diese scheint sich nahez u nahtlo s 
auch in frühere Jahrhunderte , aber auch in die erweiterte n Rechtsräum e der Donau -
monarchi e und darübe r hinau s nach Osten (seine venia legendi laute t auf ost-
europäisch e Rechtsgeschichte ) wie in Richtun g auf die Gegenwar t — hier vor allem 
konzentrier t auf die ČSR/ČSS R — auszudehnen . 

Wachsend e Ungeduld : Sie mag auch entstehen , wenn Helmu t Slapnick a immer 
wieder feststellen muß , wie wissenschaftlich unerschlosse n weite Felde r sind, die als 
längst und breitest beackert gelten könnten : Erst vor kurzem ist ihm klar geworden, 
daß die letzten Jahrzehnt e der Geschicht e des böhmische n Landtag s (vor seiner sich 
als endgülti g herausstellende n Sistierun g 1913) noch nahez u unaufgearbeite t sind. 
Also hat er für den voraussichtlic h im Herbs t 1986 erscheinende n Tagungsban d des 
Collegium Carolinu m („Di e gescheitert e Verständigung") seinen Beitrag zur vor-
jährigen Tagung entsprechen d erweitert und damit  begonnen , eine große For -
schungslücke zu füllen. 

Es wäre wohl zu früh, schon jetzt das Schriftenverzeichni s von Helmu t Slapnicka 
zu ergänzen , das vor fünf Jahre n in dieser Zeitschrif t erschiene n ist; Interessente n 

* S e i b t , Ferdinand : Helmu t Slapnicka zum 65. Geburtstag . Bohemia Zeitschrif t 22 
(1981), lf. — D o s k o c i l , Walter: Helmu t Slapnicka — 65 Jahre . E b e n d a , 
3—12. 
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können das Material dazu aus den hier seither publizierten jährlichen Tätigkeits-
berichten des Collegium Carolinum oder aus den „Anzeigen" daselbst zusammen-
stellen. Es möge genügen, bloß anzudeuten, auf welchen Gebieten der Jubilar in den 
letzten fünf Jahren weiter geforscht und publiziert hat: Einen Arbeitsschwerpunkt 
in der Geschichte des späten 18. Jahrhunderts hat er mit einem für eine Tagung aus 
Anlaß des Joseph-IL-Jubiläums 1981 entstandenen Aufsatz über den Plan Kaiser 
Josephs IL ausgebaut, eine Böhmische Kanzlei einzurichten. Noch weiter greift der 
ebenso von Fakteninformationen pralle wie Zusammenhänge erhellende Beitrag 
zum Band „Renaissance in Böhmen" zurüde, in der das humanistische Rechts-
wesen Böhmens dargestellt wird. Einen weiteren Focus bot che Teilung der Prager 
Universität, deren hundertsten Jahrestages 198 2 zu gedenken war: Hier hat Slapnicka 
neben einem Gesamtüberblick über die Teilung der Karl-Ferdinands-Universität vor 
allem eine Aufarbeitung der Prager Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Juris-
prudenz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts interessiert. 

Dem Bereich der Ersten Tschechoslowakischen Republik, die über ein Jahrzehnt 
lang Thema der Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum gewesen ist 
und dem auch der für das Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder ge-
schriebene Artikel und zahlreiche frühere Aufsätze von Helmut Slapnicka gegolten 
haben, hat er sich in einer Analyse der Konzeptionen für einen böhmischen oder 
tschechoslowakischen Staat in den letzten Monaten des Ersten Weltkriegs zwischen 
historischem Staatsrecht und Selbstbestimmungsrecht sowie in einer Arbeit über die 
Spannung zwischen den Grundrechten des geistigen Lebens und der Zensur abermals 
zugewandt. Wenn er die Protektoratszeit behandelte (so etwa in einem Artikel 
über den Ersatz für die abgeschaffte Kirchensteuer im Sudetengau oder in einem 
Vortrag über den Beamten im Dritten Reich), dann konnte Helmut Slapnicka auf 
die Zeit zurückgreifen, die er schon selbst wach als junger Jurist erlebt hat. Ana-
lysen und Referate über das gegenwärtige tschechoslowakische Rechts- und Ver-
fassungssystem markieren das aktuellste Interessengebiet Slapnickas: Hier hat er 
Abhandlungen über Probleme der Gesetzgebungstechnik, das Presserecht, die 
Sprache der tschechoslowakischen Gesetze und über die tschechoslowakische Ver-
fassung ganz allgemein publiziert. 

Einen wichtigen Bereich seiner Arbeit umfassen seine Bemühungen um die Auf-
hellung und Fixierung vergangener Lebensläufe, sei es durch seine Mitarbeit am 
„österreichischen biographischen Lexikon" oder durch seine aktive und vielfach 
anregende Mitherausgeberschaft beim „Biographischen Lexikon zur Geschichte der 
böhmischen Länder", für die er nach dem Tode des früheren Herausgebers Heri-
bert Sturm 1981 gewonnen werden konnte. Hier und in seinen zahlreichen Rezen-
sionen trägt — wenn auch wieder an relativ bescheidenen und unauffälligen Stel-
len — sein Gelehrtenfleiß nahezu unausgesetzt Früchte: Hat doch Helmut Slap-
nicka seit Jahrzehnten neben seiner eigentlichen, ganz un-bohemistischen Berufs-
tätigkeit als Finanzreferent einer großen österreichischen Diözese Monat für Monat, 
Jahr für Jahr die (keineswegs immer spannend zu lesenden) Periodica und Publi-
kationen aus der Tschechoslowakei, aber auch darüber hinaus aus seinem Fach-
gebiet verfolgt. Vieles von seinen beim klugen und wissenden Lesen gewonnenen 
Erkenntnissen (die, wenn andere das gleiche läsen, nicht zustandekämen!) hat 
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seinen Niederschlag in den vom Collegium Carolinum herausgegebenen, hinsichtlich 
der Verfassernamen anonymen „Vierteljahresberichten zur Entwicklung von Staat 
und Recht in der CSSR" gefunden. 

Der Vorstand des Collegium Carolinum und seine Mitglieder danken Helmut 
Slapnicka für seine ständige Mitarbeit, seit Ende 1981 auch in der verantwortungs-
reichen Funktion des Kassenwarts, und die ganze bohemistische „Gemeinde" 
wünscht ihm in den nächsten Jahren einen ersprießlichen Fortgang seiner Arbeiten 
bei guter Gesundheit ihres Autors: 

ad mukös annos! 

Marburg an der Lahn Hans Lemberg 



J . W . B R Ü G E L E I N A C H T Z I G E R 

R Ü C K B L I C K A U F E I N E E R E I G N I S R E I C H E L A U F B A H N 

De r 80. Geburtsta g von Johan n Wolfgang Brügel am 3. Jul i 1985 ha t uns an 
seine Stellun g als die eines langjährigen Beobachter s un d Teilnehmer s an einigen 
der wichtigere n Ereignisse der moderne n europäische n Geschichte , besonder s aber 
dene n in seinem  Heimatland , der Tschechoslowakei , erinner t *. Di e Aufregung über 
seine Geburtstagsfeierlichkeite n lebte wieder auf, als Dr . Brügel bei meine m Besuch 
in seiner Londone r Wohnun g die unzählige n Briefe un d Telefonanruf e mit Glück -
wünsche n erwähnte , den Empfang , den das Germa n Historica l Institut e in Lon -
don zu seinen Ehre n veranstalte t hatte , un d die Würdigun g seiner Tätigkei t im 
Londone r tschechische n Rundfun k durc h Professor Jarosla v Krejč í (Universit y of 
Lancaster) . Da s spiegelt die Hochschätzun g wider, die Dr . Brügel von vielen seiner 
Kollegen entgegengebrach t wird, einschließlic h mancher , mi t dene n er im Verlauf 
der Jahr e in verschiedene n Punkte n nich t der gleichen Meinun g war. Unte r den 
Problemen , die ihn durc h Jahrzehnt e beschäftigten , ragen hervor : die Stellun g der 
deutsche n Sozialdemokrate n in der Erste n Tschechoslowakische n Republik , die 
Stellun g der deutsche n Minderhei t im Staate , die Politi k des Präsidente n Edvar d 
Beneš in der Zei t der Münchne r Konferen z 1938 un d dan n wieder im Februa r 
1948, die Außenpoliti k der Großmächt e zur Zei t des Zweite n Weltkriegs un d die 
Lage der Kleinstaate n Mittel -  un d Osteuropa s vom Zusammenbruc h des Habs -
burgerreiche s an bis zum heutige n Tage. 

Dr . Brügel wurde in Auspitz, in einer fruchtbare n Region Mährens , dem damal s 
österreichische n Kronland , geboren . Sein aus der Landeshauptstad t Brun n stammen -
der Vater war dor t als Richte r täti g un d lernt e dor t auch seine Fra u kennen . In 
Auspitz sind übrigen s T . G . Masaryk s Elter n begraben , un d Masary k selbst ist in 
Göding , einer Stad t etwa 30 Kilomete r östlich von Auspitz, geboren . Als Brügel 
3 Jahr e alt war, wurde sein Vater zum Gerich t nach Brun n versetzt . In dieser Stadt , 
einem der wichtigsten Industriezentre n des alten Österreich , ist Brügel aufgewach-
sen un d zur Schule  gegangen. De r Vater starb jung, als der Sohn erst 8 Jahr e alt 
war. (Brügels Mutte r starb 1943 in der Internierun g in Theresienstadt. ) 

In Brun n besucht e der junge Brügel die deutsch e Volksschule un d von 1915 bis 
1923 das Deutsch e Staatsgymnasium , eine sowohl im habsburgische n Österreic h 
wie in der Tschechoslowake i berühmt e Schule , die 1928 nach einem ihre r Schüle r 
den Name n „Masaryk-Gymnasium " erhielt . Als Studen t schon fühlte sich Brügel 
zur sozialdemokratische n Bewegung hingezogen . 1924 wurde er Mitglie d der 
Deutsche n sozialdemokratische n Parte i der Tschechoslowake i un d wirkte für sie 

* Der vorliegende Text ist die deutsch e Fassun g eines Essays über Dr . Brügels Laufbahn , 
das in etwas geänderte r For m und ausführliche r in East Centra l Europ e 11 (1985) H . 1 
erschiene n ist. 
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„als schlecht bezahltes, aber mit Begeisterung arbeitendes Mitglied der Redaktion 
ihres Tagblattes .Volksfreund'". Gleichzeitig studierte er die Rechte an der Deut-
schen Universität in Prag. An der juridischen Fakultät wurde nicht auf regelmäßige 
Teilnahme der Studenten an den Vorlesungen gedrängt, so daß er seine journa-
listische Arbeit in Brunn fortsetzen konnte und meist nur zur Ablegung von 
Prüfungen nach Prag fahren mußte. 

1928 erwarb Brügel den Doktorgrad (JUDr) und begann im Januar 1929 seine 
Staatsbeamtenlaufbahn beim Gericht in Brunn. Es schien, daß er seinem Vater im 
Richterberuf folgen würde. Aber auch während seiner Tätigkeit bei Gericht waren 
die Verlockungen von Journalismus und Politik stark. Er kommentierte lokale 
Ereignisse im „Volksfreund", schrieb Buchbesprechungen für andere sozialdemo-
kratische Blätter und war ein häufiger Sprecher im deutschen Arbeiterprogramm 
des tschechoslowakischen Rundfunks. 

Über seinen Sprung vom Gerichtsdienst in den Ministerialdienst erzählt Brügel: 
„Ende 1929 traten die deutschen Sozialdemokraten zum erstenmal in die Regie-
rungskoalition ein. Der Parteiführer Dr. Ludwig Czech wurde Minister für Sozial-
fürsorge. Er war ein Freund meines Vaters gewesen und kannte die Familie." 
Dr. Czech brauchte schon zur Bewältigung der riesigen ministeriellen Korrespon-
denz in deutscher Sprache einen vertrauenswürdigen Privatsekretär. Die zwei 
einzigen deutschen Beamten des Ministeriums hätten das neben ihrer Facharbeit 
nicht leisten können. Also wurde Brügel erst aus dem Richterdienst „ausgeliehen" 
und später ganz in den Beamtenstab des Sozialministeriums übernommen. 

Das war im Februar 1930 — Brügel war nicht einmal 25 Jahre alt. Er sagt 
dazu: „Ich glaube, daß ich damals, besonders in der ersten Zeit, bevor ich einige 
Erfahrung erwerben konnte, viele Dummheiten gemacht habe. Aber es gab einfach 
keine andere Wahl. Ich war der einzige Jurist im Staatsdienst — und juristische 
Ausbildung war eine Voraussetzung für die Posten in einem Ministerium —, der 
Mitglied der deutschen sozialdemokratischen Partei war." 

Acht Jahre lang versah Brügel das anstrengende Amt des Sekretärs von Minister 
Czech. Im Zuge einer Regierungsumbildung wurde Dr. Czech im Februar 1934 
Minister für öffentliche Arbeiten. Brügel folgte ihm in dieses Amt, und dann' 
neuerlich im Juni 1935, als sein Chef das Gesundheitsministerium übernahm. Brügel 
sagt darüber: „Diese acht Jahre intensivster Arbeit in drei verschiedenen Mini-
sterien mit ständigen Kontakten zu vielen anderen Zentralbehörden haben mir 
einen, ich kann wohl sagen, einzigartigen Einblick in das Funktionieren eines 
Staatsapparats gegeben und mir auch später sehr geholfen, als ich meine Bücher 
über die Erste Republik schrieb, inklusive natürlich die Biographie von Dr. Czech." 

Nach Abschluß seiner Wirksamkeit als Sekretär des Ministers im April 1938 
nahm Brügel seine Tätigkeit als Beamter des Ministeriums für Sozialfürsorge wie-
der auf. Aber durch den steigenden Druck des Dritten Reiches hatte sich der Hori-
zont verdüstert. Für Deutsche mit demokratischer Gesinnung wurde die Situation 
immer bedrohlicher. Brügel gibt darüber folgende Beschreibung: „London und 
Paris zwangen Prag, Verhandlungen mit der Partei Henleins aufzunehmen, die 
früher jede Beziehung zu Berlin und Hitler abgeleugnet hatte, sich aber jetzt 
offen zum Nationalsozialismus und zum Dritten Reich bekannte. Die demokrati-
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sehen deutschen Parteien wurden aus der Regierung verdrängt, was Henlein als Vor-
aussetzung für jedes Verhandeln mit Prag bezeichnet hatte. Das 1926 begonnene 
und 1929 durch das Hinzutreten der Sozialdemokraten verstärkte Experiment 
der Zusammenarbeit von Tschechen, Slowaken und Deutschen in der Regierung 
wurde liquidiert." Bis Ende September 1938, bis zur Konferenz von München, war 
Brügel neben seiner Amtstätigkeit ein eifriger Mitarbeiter der deutschen demo-
kratischen Presse des Landes und kam häufig im deutschen Programm des Prager 
Rundfunks zu Wort. Nach der Entscheidung von München wurde die Lage für ihn 
immer unhaltbarer. 

Mit 10 Reichsmark in der Tasche gelang es ihm im April 1939, nach Frankreich 
zu entkommen. Bis Ende Mai 1940 blieb er in Paris. Erst hielt er sich durch seine 
Tätigkeit als Übersetzer für den Internationalen Gewerkschaftsbund über Wasser. 
Dann schien sich eine bessere Möglichkeit anzubahnen: „Als Ersatz für eine Exil-
regierung wurde im Oktober 1939 von Frankreich und später auch von Groß-
britannien ein Tschechoslowakischer Nationalausschuß mit Sitz in Paris an-
erkannt. Fast von Anfang an war ich Angestellter dieser Körperschaft mit der Auf-
gabe, die politische Entwicklung in der Heimat und in der Welt zu verfolgen. Da-
neben widmete ich mich mit einigen Freunden der Schaffung einer kleinen Gruppe 
exilierter deutscher Sozialdemokraten aus der Tschechoslowakei. Wir gingen von 
dem Grundsatz aus, daß unsere Identifizierung mit dem Freiheitskampf des unter-
drüdeten tschechischen Volkes im direkten Interesse der zukünftigen deutschen 
Demokratie liege." 

Bald hörten Brügel und seine Freunde von der in ihren Augen „gefährlichen 
Stimmung im tschechischen Volk, in dessen Vorstellungen der Wunsdi nach Ver-
treibung aller Deutschen aus dem Land immer populärer wurde". Das veranlaßte 
ihn und zwei Freunde — Leopold Goldschmidt und Walter Kolarz — zur Ab-
fassung eines Memorandums „Le probléme du transfert de population" *, Darin 
führten sie aus — „ohne ahnen zu können, daß die Geschichte die Richtigkeit 
unserer Ansichten bestätigen wird" —, daß eine allgemeine Vertreibung sicher 
eine Katastrophe für die Deutschen wäre, die diese auch überleben könnten, wäh-
rend sie den verbleibenden Tschechen dauernden Schaden zufügen würde. 

Das Memorandum wurde in deutscher Sprache geschrieben und versandt. Über-
setzungen ins Französische und Tschechische wurden zwar vorbereitet, der Zu-
sammenbruch Frankreichs verhinderte aber ihre Vervielfältigung und Verteilung. 
Ende Mai 1940 stellten die Pariser Büros des Nationalausschusses ihre Tätigkeit 
ein. „Wieder einmal befand ich mich", bemerkt Brügel dazu, „vis-ä-vis de rien. 
Ich verließ Paris und fuhr nach Beziers im Süden Frankreichs, wo die (kleine) 
tschechoslowakische Auslandsarmee organisiert wurde. Das gab mir und anderen 
Zivilisten die Möglichkeit, später zusammen mit der Armee nach Großbritannien 
evakuiert zu werden. Dort wurden dann eine Exilregierung und Beneš als Präsi-
dent der Republik anerkannt." 

In London nahm Brügel sofort Kontakt mit Gesinnungsgenossen auf, die früher 
nach England gekommen waren. Viele unter ihnen waren beunruhigt, weil der 

1 Paris, März 1940. 
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Parteiführer Wenzel Jaksch sich zu keiner klaren Stellungnahme durchzuringen 
vermochte. „Er suchte nach Ausflüchten, um einer eindeutigen Entscheidung im 
Sinne einer Fortsetzung des alten Bündnisses der deutschen demokratischen Ele-
mente mit der tschechoslowakischen Freiheitsbewegung entgehen zu können." 
Jaksch verlangte Garantien für die Stellung der Deutschen in einer erneuerten 
Tschechoslowakei als Vorbedingung für eine Zusammenarbeit mit der Exilregie-
rung und Eintritt der waffenfähigen Parteiangehörigen in die neuformierte Aus-
landsarmee. Die Gruppe, der Brügel sich anschloß, unterstrich im Gegensatz dazu 
die Wichtigkeit einer sofortigen aktiven Mitwirkung, die den Einfluß der deutschen 
Demokraten verstärken und gegebenenfalls einer Vertreibung der deutschen Be-
völkerung aus dem Land entgegenwirken könne. „Wir haben", sagt er, „eine Er-
klärung veröffentlicht, in der wir uns von Jaksch und seinen Anhängern distan-
zierten. Ich wurde mit der Redigierung eines kleinen Bulletins sozialistische 
Nachrichten' betraut, in dem wir unsere Gedankengänge entwickelten und Plä-
nen zur .Lösung' des deutschen Problems der Tschechoslowakei durch Vertrei-
bung der Deutschen aus dem Land entgegentraten." 

Dr. Brügels Dankbarkeit Großbritannien gegenüber für Gewährung eines Asyls 
mit freien Betätigungsmöglichkeiten machte ihn aber nicht unkritisch in bezug auf 
die britische Diplomatie und die Führung der Labour Party, die absolute Gleich-
gültigkeit gegenüber der Bedrängnis des deutschen demokratischen Elements sowohl 
in Deutschland als auch in der Tschechoslowakei, in.erster Linie der Sozialdemo-
kraten, bekundeten. In einem Brief an „Times Literary Supplement" 2 beklagte 
er das Abgehen von einer Haltung auch der „unverbindlichen Benevolenz", das 
sich unter dem Einfluß des „Vansittartismus" (nach dem britischen Diplomaten 
und Publizisten Robert Vansittart) vollzog, dessen Lehre von der Schlechtigkeit 
aller Deutschen „die ursprüngliche offizielle These untergrub, daß der Krieg gegen 
das deutsche Regime und nicht gegen das deutsche Volk schlechthin gerichtet war". 
Er nannte das „den ersten Schlag gegen Hitlers deutsche Opfer, denen man in 
Großbritannien zu überleben gestattete, aber sonst nichts". Der zweite Schlag 
kam seiner Meinung nach 1943, als die Kommunisten „im Einklang mit Moskau 
eine Haltung des schrillen Hyper-Vansittartismus annahmen und jeden, der nach 
Solidarität mit den deutschen politischen Gegnern des Nazismus rief, als prodeut-
schen Agenten verunglimpften, der darauf aus sei, das Bündnis zwischen London, 
Washington und Moskau zu zerstören". 

Im August 1945 ist es Brügel nicht gelungen, Professor Harold J. Laski, den 
damaligen Vorsitzenden des Parteivorstandes der britischen Labour Party, davon 
zu überzeugen, daß es seine Pflicht sei, den demokratischen Deutschen in der Tsche-
choslowakei zu helfen, die „mit den Nazis, ihren Todfeinden, in einen Sack 
geworfen wurden". Das waren bittere Erfahrungen für Brügel, die einen blei-
benden Eindruck hinterließen. 

Als der Krieg in Europa beendet war, wurde Brügel von Bohumil Laušman, 
der im Krieg in London Vizepräsident des tschechoslowakischen Staatsrates ge-

2 29. Juli 1983. 

8 
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wesen war, nach Prag berufen, damit er in eine führende Position im neu-
geschaffenen Industrieministerium eintrete, dessen Leitung Laušman in der ersten 
Nachkriegsregierung übernommen hatte. Als Laušman Brügel dieses Angebot 
machte, hatte er offenkundig noch keine Ahnung von der „chauvinistischen Welle", 
die ihn in Prag empfangen sollte. Nachdem er sich mit der Situation vertraut 
gemacht hatte, wagte er nicht, sein Versprechen einzulösen. Brügel sagt darüber: 
„Schließlich ernannte er mich doch zum Vorstand einer ganz unbedeutenden Ab-
teilung im Ministerium. Nichtsdestoweniger schufen die Anwesenheit und das Wir-
ken eines Menschen im Amt, dessen Verbindungen zur deutschen Sozialdemokratie 
der Vorkriegszeit bekannt waren, verschiedene Verlegenheiten. Ich ließ mich aber 
nicht einschüchtern und organisierte, oder versuchte wenigstens, Hilfe für die deut-
schen Demokraten des Landes zu organisieren. Die meisten von ihnen waren Opfer 
nazistischer Verfolgungen. Unter ihnen waren auch Juden, denen es gelungen war, 
den Krieg zu überleben. Aber sie alle sollten jetzt das Schicksal ihrer Erzfeinde, der 
Nazis, teilen." 

Mit Hilfe tschechischer Freunde gelang es Brügel, Vorsitzender eines halb-offi-
ziellen „Antifaschistischen Ausschusses für die Stadt Prag" zu werden. Seins Auf-
gabe war es, gutachtliche Äußerungen über demokratische Deutsche abzugeben, die 
sich — meist vergeblich — um die Anerkennung ihrer Grundrechte (Staatsbürger-
schaft, ungestörtes Verbleiben in der Wohnung, Auszahlung von Pensionen) be-
mühten. Am Anfang gab es einige kleinere Erfolge, später wurde es immer schwie-
riger. Brügel vermochte schließlich seine unhaltbar gewordene Lage dadurch zu 
ändern, daß er Laušman im November 1946 überredete, ihn in einer amtlichen 
Mission nach London zu entsenden. Von dieser Mission ist er nicht mehr nach 
Prag zurückgekehrt. 

Aber Brügels Existenzmöglichkeiten in England waren am Anfang ganz un-
sicher. Er erzählt darüber: „Warum ich aus der Heimat 1939 fliehen mußte, war 
schließlich jedem verständlich. Aber kaum jemand konnte verstehen, warum ich 
nach dem Krieg der Heimat nochmals den Rücken gekehrt hatte. Erst der Prager 
Februarputsch von 1948 hat in dieser Hinsicht Klarheit geschaffen." 

Brügel vertiefte sich in das Studium der britischen Politik und wurde bald ein 
Fachmann auf diesem Gebiet. Er begann einen neuen Beruf als Londoner Korrespon-
dent von Schweizer sozialistischen Zeitungen und veröffentlichte viele Betrachtun-
gen darüber auch in deutschen Gewerkschaftsblättern sowie in der sozialistischen 
Presse. Viele seiner Artikel beschäftigten sich mit der Situation Österreichs zwischen 
1933 und 1945. Als Anerkennung erhielt er vom österreichischen Bundespräsidenten 
Dr. Rudolf Kirchschläger 1976 den Titel „Professor". 

Als nach dem Krieg die Sozialistische Internationale neu geschaffen und die 
Internationale Konföderation der freien Gewerkschaften gegründet wurde, arbei-
tete Brügel für diese Organisation als Übersetzer und Dolmetscher. Daneben ver-
öffentlichte er eine große Anzahl von Abhandlungen aus dem Bereich der Zeit-
geschichte und des Völkerrechts. Von 1953 bis 1956 arbeitete er für den Abhör-
dienst des britischen Rundfunks (BBC). Es war ein höchst anregendes und abwechs-
lungsreiches Leben, erleichtert durch Brügels Meisterschaft im Deutschen, Englischen, 
Tschechischen (sowie Slowakischen) und Französischen. Mit der Zeit hat er es auch 
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zu einer Fähigkeit gebracht, polnische, italienische, spanische und portugiesische 
Publikationen zu lesen. 

Als sich diese ganz neue Karriere zu konsolidieren begann, erwarben Brügel 
und seine Frau für sich und ihre zwei Kinder (geb. 1943, bzw. 1945) das 1953 
gebaute Haus, das sie seither — schon lange ohne die Kinder — bewohnen. Von 
1958 an arbeitete Brügel in der Londoner „Wiener Library", der weltberühmten 
Sammelstelle für die Dokumentation über den deutschen Nationalsozialismus, „aus 
Freundschaft für den Begründer des Instituts Dr. Alfred Wiener", wie er sagt, 
„und aus Interesse an der Sache." Nachdem Wiener in den Ruhestand getreten 
war, wirkte Brügel weiter als freier Schriftsteller. Die tschechische Sendung des Lon-
doner Rundfunks hatte „seine Existenz entdeckt" und lud ihn oft zu Vor-
trägen und Diskussionen ein. 

Seit frühester Jugend hatte Brügel ein besonderes Interesse für Geschichte und 
Geschichtsforschung. Seine erste Arbeit auf diesem Gebiet erschien 1928 und be-
handelte die Ereignisse des Revolutionsjahres 1848 in Brunn und Mähren auf 
Grund von Akten, die er im Archiv der mährischen Landesverwaltung gefunden 
hatte. Sein historisches Interesse erfuhr einen „mächtigen Antrieb", als er in den 
fünfziger Jahren mit dem Studium des Aktenmaterials des Berliner Auswärtigen 
Amtes beginnen konnte, das den Alliierten gegen Kriegsende in die Hände gefallen 
war. Später erweiterte er diese Tätigkeit durch Studium der zugänglich gewor-
denen Akten des britischen Foreign Office, des Statedepartment in Washington, 
D. C , und des Quai d'Orsay in Paris. Eine besondere Genugtuung für Brügel war 
es, daß seine gegenüber dem englischen Original erweiterte Übersetzung des Buches 
„Die Endlösung" von Gerald Reitlinger der Anklage im Eichmann-Prozeß als 
Grundlage diente. 

Früchte von Brügels Forschertätigkeit waren eine Biographie von Dr. Ludwig 
Czech und „Tschechen und Deutsche 1918—1938" 3. Professor Victor S. Mamatey 
sagte in seiner Besprechung des letztgenannten Werkes: „An unusual book . . . A 
very valuable addition to the history of Czech-German relations." Mamatey fügte 
aber die Einschränkung hinzu, Brügel erkläre nicht, „why the overwhelming 
majority of the Sudeten Germans followed Henlein and the Nazis in 1938" 4. 

Brügel bereitete dann durch Weglassung von nur deutsche Leser interessierenden 
Absätzen und Hinzufügung neuen Materials aus britischen Archiven eine englische 
Version des Buches vor, das unter dem Titel „Czechoslovakia before Munich. The 
German minority problém and British appeasement policy" 5 erschienen ist. Profes-
sor Radomír V. Luza sagt darüber, trotz mancher Mängel sei das ein „lucidly 
organized, imaginatively conceived [book] with flashes of deep insight" 6. Das 
Urteil dieses Autors, der sich selbst für das Thema hinreichend engagierte, spricht 
wohl am besten für die Selbständigkeit der Darstellung. 

3 B r ü g e l , J. W.: Ludwig Czech, Arbeiterführer und Staatsmann. Wien 1960. — 
D e r s : Tschechen und Deutsche 1918—1938. München 1967. 

4 Slavic Review 27 (1968) 659 f. 
5 B r ü g e l , J. W.: Czechoslovakia before Munich. The German minority problém and 

British appeasement policy. London-New York 1973. 
8 East Central Europe 1 (1974) 188. 

8* 
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Als Ergebnis seiner Forschertätigkeit folgte Brügels „Tschechen und Deutsche 
1939—1946" 7, das die durch Krieg und Vertreibung umwälzend geänderten Bezie-
hungen zwischen den beiden Völkern beschreibt. In seiner Besprechung des Buches 
stößt sich der sudetendeutsche Rezensent Toni Herget an dem polemischen Ton, 
kommt aber zu der Schlußfolgerung: „Man muß es Brügel als Verdienst anrechnen, 
daß er dieses komplexe und heikle Thema so umfangreich anging" 8. 

Tschechisch-deutsche Beziehungen sind sicherlich eines der dornigsten Kapitel 
der modernen Geschichte Europas. Brügels vier Bücher zu dieser Thematik weisen 
ihn als einen der bedeutendsten den Gesichtspunkt der deutschen Demokraten ver-
tretenden Forscher auf diesem Gebiet aus. 

Sein Interesse an der Sozialdemokratie unter der Herrschaft der Habsburger 
führte weiter zur Herausgabe und Kommentierung von „Friedrich Adler vor dem 
Ausnahmegericht 18. und 19. Mai 1917" 9 durch Brügel. Eine weitere Frucht seiner 
Beschäftigung mit diplomatischen Akten war die Veröffentlichung des Dokumenten-
bandes „Stalin und Hitler. Pakt gegen Europa" 10. Durch alle diese Jahre und 
auch später schrieb er unzählige Abhandlungen, Buchbesprechungen und Kommen-
tare zu politischen Ereignissen. 

Zu meiner Bemerkung, daß alle diese Bücher, Artikel usw. zusammen eine 
gewaltige positive Leistung darstellen, sagt Brügel: „Das merkwürdige ist, daß 
manche meiner positiven Errungenschaften einen negativen Charakter haben. So 
sonderbar das klingen mag, habe ich manchmal Befriedigung aus dem mir gelun-
genen Nachweis geschöpft, daß irgendetwas sich nicht ereignet hat, umso mehr als 
ein solcher Nachweis naturgemäß schwieriger ist als ein positiver." 

7 B r ü g e l , J. W.: Tschechen und Deutsche 1939—1946. München 1974. 
8 BohJbl8(1977)446. 
8 B r ü g e l , J. W.: Friedrich Adler vor dem Ausnahmegericht 18. und 19. Mai 1917. 

Wien-Frankfurt-München 1967. 
18 B r ü g e l , J. W.: Stalin und Hitler. Pakt gegen Europa. Wien 1973. 

Newark, N . J. Stanley B. Winters 



T Ä T I G K E I T S B E R I C H T 
des Collegium Carolinum für 1985 

Die Mitgliederversammlung vom 7. März 1985 wählte in getrennten Wahl-
gängen einstimmig Vorsitzenden und Vorstandsmitglieder für die nächsten drei 
Jahre. Sie diskutierte aus gegebenem Anlaß noch einmal einige Paragraphen einer 
Satzungsänderung und folgte insgesamt einhellig den Vorschlägen des Vorstands. 
Sie besprach überdies die vorliegenden Arbeitsplanungen und regte an, die Auf-
gaben des Collegium Carolinum in der laufenden Forschungsentwicklung von 
neuem zu diskutieren. Diesem Vorschlag entsprach inzwischen Prof. Seibt mit einer 
Skizze zum Herausgeberwechsel in der Bohemia-Zeitschrift, die durch 25 Jahre 
von Prof. Bosl als Jahrbuch und als Zeitschrift herausgegeben wurde und laut Vor-
standsbeschluß künftig von Prof. Seibt und Prof. Lemberg betreut werden soll. 
Die neuen Herausgeber dankten Prof. Bosl für alle Mühe an der inzwischen inter-
national renommierten Zeitschrift, baten Herrn Dr. Gerhard Hanke, weiterhin die 
Schriftleitung zu führen, und zudem Frau Dr. Eva Schmidt-Hartmann, den Rezen-
sionsteil der Zeitschrift zu betreuen. Sie baten zudem 12 Fachkollegen des In- und 
Auslands, sich an einem erweiterten Herausgeberkreis zu beteiligen. 

Der Umzug des Münchner Forschungsinstitutes des Collegium Carolinum von 
der Thiersch- in die Hochstraße füllte die Zeit vom 8. bis zum 24. Oktober und 
behinderte für eine Zeit die Arbeitsfähigkeit des Instituts. Eine besondere Aufgabe 
entstand dabei aus der sachgerechten Umsetzung unseres umfangreichen Bücher-
bestands. Einige Mitarbeiter des Instituts nahmen in diesem Zusammenhang mit 
Selbstverständlichkeit alle mögliche Mehrarbeit und Überstunden auf sich, wofür 
Ihnen hier besonders gedankt sei. 

Die Bibliothek fand im neuen Haus großzügigere Arbeitsbedingungen, obwohl 
ihre Arbeitsfähigkeit zunächst noch durch die verspätete Lieferung einer Kompakt-
anlage behindert war. Nach einer vertraglichen Vereinbarung übernahm das Col-
legium Carolinum im neuen Haus auch die Bibliotheken einiger anderer Institu-
tionen mit ähnlich gerichteten Sammelgebieten in seine Obhut. Die neue wissen-
schaftliche Bibliothek, die aus dieser Zusammenlegung entstand, umfaßt rund 
100 000 Bände und steht bei getrennten Eigentums- und Ergänzungsverhältnissen 
nicht nur den Mitarbeitern der einzelnen Institutionen im Hause, sondern als 
Präsenzbibliothek auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. Umfangreiche Katalog-
arbeiten in diesem Zusammenhang werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, 
besonders erschwert durch die im Hinblick auf die neuen Aufgaben zu geringe Zahl 
von Mitarbeitern unter der Leitung von Frau Schreiber. 

Die Institutsarbeit an der Münchner „Forschungsstelle für die böhmischen 
Länder" verlief trotz der Behinderung durch den Umzug insgesamt nach dem 
aufgestellten Arbeitsplan. Das Publikationsverzeichnis für das Berichtsjahr umfaßt 
11 Titel. Die Erfüllung der Institutsaufgaben im Sinne der Vereinssatzung war nur 
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möglich durc h die dankenswert e finanziell e Hilfe der bayerische n Staatsregierung , 
besonder s des Bayerische n Staatsministerium s für Unterrich t un d Kultu s un d des 
Bayerischen Finanzministeriums , dene n aufrichti g für ihre Förderun g gedank t sei. 
Besondere r Dan k gilt auch der Deutsche n Forschungsgemeinschaf t un d der Stiftun g 
Volkswagenwerk für die Finanzierun g einzelne r Forschungsvorhabe n un d Publi -
kationen , deren Erarbeitun g aus dem laufende n Eta t nich t möglich gewesen wäre. 
Besondere r Dan k dar f auch der Universitä t Gieße n ausgesproche n werden , welche 
die germanistisch e Arbeitsstelle des Collegiu m Carolinu m in Gieße n mit der 
Redaktio n des Sudetendeutsche n Mundartenwörterbuche s kostenfre i in ihre n Räu -
men beherbergt . Dan k gilt auch dem Auswärtigen Amt für seine Hilfe bei der An-
fertigun g unsere r Vierteljahresbericht e zur Entwicklun g von Staa t un d Rech t in der 
CSSR . 

Das Sudetendeutsche Mundartenwörterbuch konnt e auch in diesem Jah r nu r 
durc h die außerordentlich e Hilfe der DF G un d durc h besonder e finanziell e An-
strengunge n des Collegiu m Carolinu m weiter publizier t werden . Di e Redaktio n in 
Gießen , behinder t durc h den Mitarbeitermangel , konnt e dennoc h Lieferun g 4 publi -
zieren un d die nächst e Lieferun g entsprechen d vorbereiten . Di e Bereitstellun g von 
Finanzmittel n zur Weiterarbei t der Redaktio n 1986 verdanke n wir dem besondere n 
Verständni s des bayerische n Ministerpräsidente n für dieses Unternehmen , dem an 
dieser Stelle dafür auch besondere r Dan k gesagt sei. 

Die Arbeitsleistung sowohl der fest angestellte n Mitarbeite r als auch derjenigen , 
die mi t befristeten Projekte n betrau t sind, verdien t insgesamt Dan k un d An-
erkennung . Di e Relatione n zwischen unsere m Gesamthaushal t un d den vorgelegten 
Publikationen : die Anzahl , Informationsdicht e un d vor allem das Nivea u der ver-
anstaltete n Tagunge n un d Vorträge , die sparsam e un d umsichtig e Verwaltungs-
führun g habe n das Münchne r Institu t un d die Gießene r Arbeitsstelle als erfreulich 
arbeitsberei t un d produkti v erwiesen. 

Die Bad Wiesseer Tagung des Collegiu m Carolinum , die vom 22. bis 24. No -
vember unte r Leitun g von Prof . Dr . Ferdinan d Seibt am traditionelle n Tagungsor t 
stattfand , war diesma l dem Them a „Gescheitert e Verständigung : Absichten , Pläne , 
Versuche zu übernationale r Zusammenarbei t in Böhmen , Mähre n un d Schlesien 
1848—1918" gewidmet . Zie l der Veranstaltun g war es, alle jene Kräft e un d 
Persone n zu erfassen, die an der Intransigen z der nationale n Auseinandersetzun g 
in den böhmische n Länder n schließlich gescheiter t sind un d die dahe r auch in der 
Geschichtsschreibun g unte r dem dor t üblicherweis e vorherrschende n Kriteriu m der 
politische n Effizienz zu wenig Beachtun g gefunden haben . Di e Vorträge dieser 
Tagung , die mit über 70 Teilnehmer n — darunte r zahlreich e jüngere Forsche r — 
auf eine beachtlich e Resonan z aus dem In - un d Ausland , besonder s aus Österreic h 
stieß, werden End e 1986 in der Reih e der „Ba d Wiesseer Tagunge n des Collegiu m 
Carolinum " erscheinen . 

Nac h der Begrüßun g un d thematische n Einführun g durc h den Tagungsleite r 
wurde n folgende 13 Referat e vorgetragen un d diskutiert : 

Prof . Dr . Erns t Nittne r (München) : Bolzan o — Rád i — Patočka : eine gesell-
schaftsphilosophisch e Alternativ e zum national-politische n Programm ? 
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Dr . Ralph Melville (Mainz) : Der böhmisch e Adel und der Konstitutionalismus : 
Fran z Stadion s Konzep t einer postfeudale n Neuordnun g Österreichs . 

Doz . Dr . Elisabeth Kovács (Wien) : Die Kirche — eine übernational e Klamme r 
oder Relikt des Barockpatriotismus ? 

Prof. Dr . Helmu t Slapnicka (Linz) : Die Ohnmach t des Parlamentarismu s gegen-
über der nationalistische n Übermacht . 

Prof. Dr . Bedřich Loewenstei n (Berlin) : Bürgerliche Bewegung und national e 
Orientierun g um die Jahrhundertmitte . 

Prof. Dr . Gerhar d Kurz (Gießen) : Die literarisch e Vermittlung . 
Prof. Dr . Antoní n Měšťan (Freibur g i. B.): Das böhmisch e Landesbewußtsei n in 

der tschechische n Literatur . 
Prof. Dr . Han s Lember g (Marburg) : Die Landespoliti k — Interessengemeinschaf t 

gegen die Zentralmacht ? 
Prof. Dr . Geral d Stourz h (Wien) : Der gescheitert e Teilungsausgleich : Die mährisch e 

„lex Perek " von 1905 und der österreichisch e Verwaltungsgerichtshof . 
Rober t Luft (Mainz) : Das Scheiter n der Mittelpartei . 
Prof. Dr . Gusta v Otrub a (Linz) : Das Kapita l — Zusammenarbei t aus Sachzwan g 

anstelle sachfremde r Desintegration . 
Prof. Dr . Norber t Leser (Wien) : Die Arbeiterbewegun g — Solidaritä t der Sozia-

listen. 
Dr . Pete r Heumo s (Bochum) : Die Bauern — Interessensolidaritä t gegen National -

gemeinschaft . 

Prof. Dr . Manfre d Alexander (Köln ) faßte die wichtigsten Ergebnisse dieser Tagung 
zusammen , worauf eine lebhafte Schlußdiskussio n folgte. Prof. Seibt dankt e allen 
Teilnehmer n und verabschiedet e sie. 

Ferne r wurden folgende Vorträge veranstaltet : 

Prof. Dr . Pete r Krüger (Marburg ) im Preysing-Palai s über „Wilhelm von Medin -
ger, die international e Ordnun g nach 1918 und der Schatte n des Manne s aus der 
Mancha " am 11. Januar ; 

Dr . Kar l Josef Hah n (Bilthoven ) im Collegium Carolinum  über „Di e Sudeten -
frage in westlicher Sicht" am 15. März ; 

Dr . Eva Obermayer-Marnac h (Wien) im Collegium Carolinum  über „Da s öster -
reichische Biographisch e Lexikon: Leistungen und Erfahrunge n aus drei Jahr -
zehnten " am 10. Mai ; 

Dr . Norber t Englisch (Gießen ) anläßlic h des Sudetendeutsche n Tages in Stuttgar t 
im Wilhelmspalai s über „Da s Sudetendeutsch e Wörterbuc h als Quelle zur 
Volkskunde und Volkskultur" am 23. Mai ; 

Prof. Dr . Charle s Bowlus (Littl e Rock) im Collegium Carolinum  über „Di e geo-
graphische Lage des Großmährische n Reiche s anhan d fränkische r Quellen " am 
21. Juni . 
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Hauptamtlich e Mitarbeite r des Collegiu m Carolinu m nahme n an folgenden 
Tagunge n teil : 

27. bis 30. April, Tagun g des Arbeitskreises für historisch e Kartographi e in Wien 
(Dr . Hanke) ; 

13. bis 15. Mai , Tagun g der Arbeitsgemeinschaf t der Bibliotheke n un d Dokumen -
tationsstelle n der Osteuropa- , Südosteuropa - un d DDR-Forschun g in Lünebur g 
(Dr . Härtel) ; 

29. Jul i bis 1. August, Tagun g des Königsteine r Institut s in Königstein/Ts . (Dr . 
Härtel) ; 

16. bis 18. August, Tagun g der Společnos t pro vědy a uměn í in Thun/Schwei z 
(Dr . Schmidt-Hartmann) ; 

29. bis 31. August, Internationale r Historikerkongre ß in Stuttgar t (Dr . Schmidt -
Hartmann ) ; 

16. bis 20. September , 23. Studienwoch e des Italienisch-deutsche n historische n In -
stitut s in Trien t (Dr . Neumüller) ; 

18. bis 19. Oktober , Tagun g der Historische n Kommissio n der Sudetenlände r in 
Bad Wiessee (Dr . Hanke , Dr . Neumüller , Dr . Schmidt-Hartmann) ; 

30. Oktobe r bis 4. November , I I I . World Congres s for Soviet an d East Europea n 
Studie s in Washingto n (Dr . Schmidt-Hartman n mi t Referat) ; 

21. bis 24. November , Tagun g des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee (sämt -
liche Mitarbeiter) ; 

29. November , Jahrestagun g der Ostbibliothekar e in Münche n (Fra u Schreiber) ; 

2. bis 3. Dezember , Tagun g des Ostdeutsche n Kulturrate s in Münche n (Fra u Schrei -
ber) ; 

27. bis 30. Dezember , Jahrestagun g der America n Historica l Association in Ne w 
York (Dr . Schmidt-Hartman n mi t Diskussionsbeitrag) . 

Di e Forschungsarbeiten des Instituts wurde n in Übereinstimmun g mit dem 
Arbeitsplan weitergeführt : 

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 , 
vierteljährlic h als Manuskrip t vervielfältigt herausgegebene n Berichte zur Ent-
wicklung von Staat und Recht in der ČSSR. 

Di e Ergänzungsarbeite n an der biographischen Sammlung wurde n im bisherigen 
Umfan g weitergeführt , wobei die Buchstabe n N- Z mi t besondere m Nachdruc k 
berücksichtig t werden mußten . Hierfü r wurde n vor allem Mitarbeite r in Wien 
eingesetz t un d die Zusammenarbei t mi t der biographische n Sammlun g der öster -
reichische n Akademi e der Wissenschaften intensiviert . Am 9. un d 10. Ma i besucht e 
die Redakteuri n des österreichische n Biographische n Lexikon s Fra u Dr . Eva Ober -
mayer-Marnac h auf Einladun g des Collegiu m Carolinu m das Institu t un d hiel t bei 
diesem Anlaß einen öffentliche n Vortra g über ihre zwanzigjährige Erfahrun g im 
Bereich der biographische n Forschungstätigkeit . 
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Im Berichtsjahr wurde die erste Lieferung des dritten Bandes des Biographischen 
Lexikons zur Geschichte der böhmischen Länder fertiggestellt. Gleichzeitig wurden 
die notwendigen Ergänzungsarbeiten und Datenüberprüfungen des zur Auswahl 
stehenden Personenkreises für die Buchstaben O-P vorgenommen sowie die Aus-
wahllisten für den Buchstaben R angefertigt. Damit wird es möglich, die weiteren 
Lieferungen in Abständen von neun Monaten herauszubringen. 

Das im Auftrag des Collegium Carolinum unter der Oberleitung von Prof. Dr. 
Heinz Engels und unter der Leitung von Dr. Norbert Englisch erarbeitete Sudeten-
deutsche Wörterbuch in Gießen stand auch im Berichtsjahr wieder unter der Sorge 
der Weiterfinanzierung. Dankenswerterweise war die Deutsche Forschungsgemein-
schaft erneut bereit, die Finanzierung der Planstelle des Leiters zu übernehmen, 
nachdem das für das Collegium Carolinum zuständige Ressortministerium die 
beabsichtigte Finanzierung und deren Verankerung im allgemeinen Etat des Insti-
tuts noch nicht verwirklichen konnte. Das Collegium Carolinum selbst stellte — 
ermöglicht durch Einsparungen und Zurückstellen anderer Ausgaben — der Arbeits-
stelle die für den Sachbedarf und den Druck des Wörterbuches sowie die für 
Hilfskräfte benötigten Mittel bereit. Die Justus-Liebig-Universität Gießen stellte 
wie bisher universitätseigene Räume kostenlos 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 die Herausgabe des in Lieferungen er-
scheinenden Sudetendeutschen Wörterbuches. Die schwierige Finanzlage, die zur 
Folge hatte, daß die gesamte Erarbeitung bei einem wissenschaftlichen Mitarbeiter 
lag, verursachte einen Rückschlag in der Weise, daß im Berichtsjahr dieses Mal nur 
eine Lieferung herausgebracht werden konnte. Erst die geregelte Dauerfinanzierung 
der benötigten Planstellen wird es, wie geplant, ermöglichen, zwei Lieferungen pro 
Jahr zum Druck zu bringen. Die Hilfskräfte waren überwiegend am Zettelkatalog 
beschäftigt: mit Ordnungsarbeiten, mit der Auswertung neuer Nachweiseingänge 
und mit deren Einarbeitung sowie mit der Überarbeitung der Kartei der Zentral-
verweise, deren alphabetische Ordnung nun weitgehend abgeschlossen werden 
konnte. 

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 konnte der für 1985 vorgesehene Druck 
des Teiles II über den Verfassungstreuen Großgrundbesitz seit 1900 noch nicht ab-
geschlossen werden, weil die Beschaffung einzelner Quellen und deren Einordnung 
Schwierigkeiten bereitete. 

In Bearbeitung befindet sich der 2. und 4. Band der mehrbändigen Edition der 
deutschen Gesandtschaftsberichte aus Prag, so daß in absehbarer Zeit mit dem 
Druck dieser beiden Bände gerechnet werden kann. 

Im Rahmen des von der VW-Stiftung finanzierten Forschungsprojektes Emi-



122 Bohemia Band 27 (1986) 

gration aus der Tschechoslowakei 1938—1948 wurden abschließend e Recherche n in 
den Archives Nationales , den Archives Diplomatique s un d im Centr e de Documen -
tatio n Juive in Pari s sowie im Publi c Recor d Office in Londo n durchgeführt . Di e 
Zusammenstellun g des dokumentarische n Teiles der auf zwei Bänd e abgestellten 
Untersuchunge n wurde weitgehen d beende t un d die Ausarbeitun g des Textes in 
Angriff genommen , so daß die beiden Bänd e voraussichtlic h 1987 in Druc k gehen 
können . 

Da s von der DF G finanziert e Projek t Die deutsche Ratsordnung von Kaschau 
1404 und die Stadtrechtsentwicklung in der Slowakei wurde im Entwur f ab-
geschlossen. Di e Erstellun g des druckreife n Manuskripte s steht noch aus. 

Ne u in Angriff genomme n wurde ein von der VW-Stiftun g finanzierte s For -
schungsprojek t über Die kommunistische Herrschaft und die Kirche in der Tsche-
choslowakei 1948—1956. 

Begonne n wurde auch die Vorbereitun g zweier Tagunge n über das Generalthem a 
Frankreich und Böhmen im 19. und 20. Jahrhundert. 

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

Erhebliche n Arbeitsaufwan d erfordert e die Erweiterun g des systematischen Ka-
talogs und der Sachkataloge der Institutsbibliothek durc h Einarbeite n der Zeit -
schriftenaufsätz e sowie eine Neugliederun g des Sachkataloges . Di e Arbeiten sind 
noch nich t abgeschlossen . 

Im Berichtsjah r wurde n folgende Publikationen fertiggestellt: 

1. Bericht e zur Entwicklun g von Staa t un d Rech t in der ČSSR , 4 Lieferungen , 
Münche n 1985, als Manuskrip t vervielfältigt. 

2. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
v. Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg , Verlag R. Oldenbour g München . Band 
26 (1985) Hef t 1 (S. 1—256) mi t folgendem Inhalt : Ferdinan d Seibt : Zu m 
Herausgeberwechse l (S. 1—8) — Erns t Nittner : Di e Ausweisung der Sudeten -
deutsche n vor vierzig Jahre n als tschechische s Proble m (S. 9—21) — Joh n 
M. Clifton-Everest : Ackermann , Canterbur y Tales un d Wittenwiler s Ring . De r 
spätmittelalterlich e Krisengedank e in der Literatu r (S. 22—36) — Margaret e 
Buquoy : Di e Armen auf dem Land e im späten 18. un d frühen 19. Jahrhundert . 
Ein e Strukturanalys e am Beispiel der Buquoysche n Herrschaf t Gratze n in 
Südböhme n (S. 37 bis 78) — Erich Kulka : Tschechoslowakische s Militä r in der 
Schlach t bei Sokolovo (8.—12. Mär z 1943). Zu r Korrektu r der tschechoslowa -
kischen Widerstandsgeschicht e (S. 79—96) — Ronal d M . Smelser : Document s 
on th e Sudete n Question : Genuin e or Forged ? (S. 97—103) — Eva Schmidt -
Hartmann : Masary k un d unser e Gegenwar t (S. 104—110) — Hein z Kolben : 
Dr . h. c. Ing . Emi l Kolbe n zum Gedächtni s (S. 111—121) — Tätigkeitsberich t 
des Collegiu m Carolinu m für 1984 (S. 122—140) — Nachru f auf Walter 
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Schlesinge r (S. 141—142) — Buchbesprechunge n (S. 143—195) — Kurzanzeige n 
(S. 196—254). 

3. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
v. Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . Verlag R. Oldenbour g München . Band 
26 (1985) Hef t 2 (S. 257—536) mit folgendem Inhalt : Pete r Krüger : Wilhelm 
von Medinger , die international e Ordnun g nach 1918 un d der Schatte n des 
Manne s aus der Manch a (S. 257—276) — Leopol d Kretzenbacher : Fün f Prage r 
deutsch e „Sieges-Predigten " auf den Türkenüberwinde r Kaiser Leopol d I . 
zwischen 1683 un d 1688 (S. 277—308) — Eric h Schmied : J . W. Tin a un d der 
Deutsch e Volksrat für Böhme n (S. 309—330) — Erns t Nittner : Gesamtstaat -
licher Katholikenta g Pra g 1935. Ein fast unbeachtete s Jubiläu m (S. 331—346) 
— Kare l Kapla n /  Pet r Přibík : Di e Tschechoslowake i un d der Marshall -
Pla n (S. 347—371) — Winfried Baumann : Di e altrussisch e Erzählun g über 
Vasilij Zlatovlasyj : böhmisc h ode r nicht ? (S. 372—376) — Josef Hüt t l : Di e 
Auflösung des bischöfliche n Generalvikariate s Trautena u un d seine Rück -
gliederun g in die Diözes e Königgrät z 1945 (S. 377—385) — Johan n Wolfgang 
Brügel: Kar l Kreibich s Bruch mit dem Kommunismu s (S. 386—391) — Nach -
ruf auf Fran z Laufke (S. 392—393) — Nachru f auf Herber t Cysarz 
(S. 394—395) — Nachru f auf Emi l Schiech e (S. 396—399) — Buchbesprechun -
gen (S. 400—464) — Kurzanzeige n (S. 465—516) — Zusammenfassunge n der 
Abhandlunge n in englischer , französische r un d tschechische r Sprach e (S. 517 bis 
534). 

4. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . v. Ferdi -
nan d Seibt, Han s Lember g un d Helmu t Slapnicka . Verlag R. Oldenbour g Mün -
chen 1985. Ban d I I I , Lieferun g 1: N-O b (S. 1—80). 

5. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n 
un d Mähren-Schlesien . Hrsg . v. Hein z Engels. Verlag R. Oldenbour g Münche n 
1985. Ban d I , Lieferun g 4: Ab-wasch — Almosen (S. 209—288). 

6. Lebensbilde r zur Geschicht e der böhmische n Länder . Ban d 5: Eugen Lember g 
1903—1976. Hrsg . v. Ferdinan d Seibt . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1986, 
300 Seiten mi t folgendem Inhalt : Ferdinan d Seibt : Eugen Lemberg s deutsch e 
Mission (S. 9—15) — Heinric h Jilek: Da s Lebenswer k Eugen Lemberg s (S. 17 
bis 30) — Eberhar d Groß : Aufbruch un d Resignatio n einer Bildungssoziologie . 
Eugen Lemberg s pädagogisch e Projekt e (S. 31—43) — Emeric h K. Francis : 
Eugen Lemberg s Beitra g zur soziologischen Volkstheori e (S. 45—63) — Erns t 
Nittner : Zu m Ideologiebegrif f Eugen Lemberg s (S. 65—86) — Pete r Burian : 
Eugen Lember g un d das Nationalitätenproble m (S. 87—100) — Kar l Jering : 
Di e Ausweisung als Schicksa l un d Aufgabe (S. 101—129) — Eugen Lemberg : 
Ein Leben in Grenzzone n un d Ambivalenzen . Erinnerungen , niedergeschriebe n 
1972, mi t einem Nachtra g von 1975 (S. 131—278) — Schriftenverzeichni s 
Eugen Lember g (S. 279—300). 

7. Kar l Schubert : Da s Alt-Egere r Krippentheater . Ein Beitra g zur Geschicht e des 
Krippenspiels . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1986, 304 Seiten (Veröffent -
lichunge n des Collegiu m Carolinum , Ban d 46). 
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8. Kar l A. F . Fischer : Verzeichni s der Piariste n der deutsche n un d böhmische n 
Ordensprovinz . Catalogu s generali s provincia e germanica e et bohemica e Ordi -
nis scholaru m Piarum . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1985, 222 Seiten (Ver-
öffentlichunge n des Collegiu m Carolinum , Band 47). 

9. Kare l Kaplan : Di e politische n Prozesse in der Tschechoslowake i 1948—1954. 
Verlag R. Oldenbour g Münche n 1986, 228 Seiten (Veröffentlichunge n des Col -
legium Carolinum , Band 48). 

10. Jiř í Sláma /  Kare l Kaplan : Di e Parlamentswahle n in der Tschechoslowake i 
1935 — 1946 — 1948. Ein e statistisch e Analyse. Verlag R. Oldenbour g Mün -
chen 1986, 136 Seiten (Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinum , Ban d 53). 

11. Gerhar d Losher : Königtu m un d Kirch e zur Zei t Karl s IV. Ein Beitra g zur Kir -
chenpoliti k im Spätmittelalter . Verlag R. Oldenbour g Münche n 1985, 209 Sei-
ten (Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinum , Ban d 56). 

I m Druc k befande n sich am End e des Berichtsjahre s folgende Publikationen : 

1. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
v. Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . Verlag R. Oldenbour g München . Band 
27 (1986) Hef t 1. 

2. Bohemia . Zeitschrif t für Geschicht e un d Kultu r der böhmische n Länder . Hrsg . 
v. Ferdinan d Seibt un d Han s Lemberg . Verlag R. Oldenbour g München . Ban d 
27 (1986) Hef t 2. 

3. Biographische s Lexikon zur Geschicht e der böhmische n Länder . Hrsg . v. Ferdi -
nan d Seibt, Han s Lember g un d Helmu t Slapnicka . Ban d I I I , Lieferun g 2. 
Verlag R. Oldenbour g Münche n 1986. 

4. Sudetendeutsche s Wörterbuch . Wörterbuc h der deutsche n Mundarte n in Böhme n 
un d Mähren-Schlesien . Hrsg . v. Hein z Engels. Verlag R. Oldenbour g Münche n 
1986. Band I , Lieferun g 5. 

5. Vereinswesen un d Geschichtspfleg e in den böhmische n Ländern . Vorträge der 
Tagunge n des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee vom 25. bis 27. Novembe r 
1983 un d vom 23. bis 25. Novembe r 1984. Hrsg . v. Ferdinan d Seibt . Verlag 
R. Oldenbour g München , 330 Seiten . 

6. Gescheitert e Verständigung . Absichten , Pläne , Versuche zu übernationale r Zu -
sammenarbei t in Böhmen , Mähre n un d Schlesien 1848 bis 1918. Vorträge der 
Tagun g des Collegiu m Carolinu m in Bad Wiessee vom 22. bis 24. Novembe r 
1985, ca. 300 Seiten . 

7. Kar l M. Brousek : Di e Großindustri e Böhmen s 1848—1918. Verlag R. Olden -
bour g Münche n 1986, ca. 220 Seiten (Veröffentlichunge n des Collegiu m Caro -
linum , Ban d 50). 

8. Manfre d Gerwing : Malogranatu m ode r der dreifach e Weg zur Vollkommenheit . 
Ein Beitra g zur Spiritualitä t des Spätmittelalters . Verlag R. Oldenbour g 
Münche n 1986, ca. 300 Seiten (Veröffentlichunge n des Collegiu m Carolinum , 
Ban d 57). 



Tätigkeitsbericht 125 

In Druckvorbereitung sind folgende Publikationen: 

1. Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheitenpro-
bleme in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Teil I I : 1921—1926. Be-
richte des Gesandten Dr. Walter Koch. Ausgewählt, eingeleitet und kommentiert 
von Manfred Alexander (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 
49/11). 

2. Deutsche Gesandtschaftsberichte aus Prag. Innenpolitik und Minderheiten-
probleme in der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Teil IV: 1933—1935. 
Berichte des Gesandten Dr. Walter Koch. Ausgewählt, eingeleitet und kommen-
tiert von Stephan Doležel (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum, Band 
49/IV). 

3. Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie 
unter besonderer Berücksichtigung des böhmisch-mährischen Raumes. Teil I I : 
Der Verfassungstreue Großgrundbesitz 1900—1906. Ausgewählt, eingeleitet 
und kommentiert von Ernst Rutkowski (Veröffentlichungen des Collegium 
Carolinum, Band 51/11). 

4. Ladislav Lipscher: Die nationale Frage in Politik, Verfassung und Gesetzgebung 
der Ersten Tschechoslowakischen Republik (Veröffentlichungen des Collegium 
Carolinum). 

5. F. Gregory Campbell: Konfrontation in Mitteleuropa. Die Weimarer Republik 
und die Tschechoslowakei (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum). 

6. Bernd-Ulrich Hergemöller: Majestas Karolina (Veröffentlichungen des Colle-
gium Carolinum). 

7. Ferdinand Seibt: Hussitenstudien (Veröffentlichungen des Collegium Caroli-
num). 

8. Karel Kaplan: Die tschechoslowakische Krise 1953—1957 (Veröffentlichungen 
des Collegium Carolinum). 

Das Collegium Carolinum gedenkt seines am 1. Januar 1985 verstorbenen lang-
jährigen Mitglieds, des Münchner Literaturwissenschaftlers Prof. Dr. Herbert 
Cysarz. 

Dem Stellvertretenden Vorsitzenden des Collegium Carolinum, Prof. Dr. Karl 
Bosl, wurde am 3. Dezember 1985 die bayerische Verfassungsmedaille in Gold ver-
liehen. 

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

Prof. Dr. Karl Bosl 

1. II risveglio dell'Europa: LTtalia dei Comuni. Bologna (II Mulino) 1985, 245 S. 
2. Historische Strukturen der fränkischen Stadt. Entstehung, Typus, Funktion 

(Nürnberg und Schweinfurt, Würzburg, Aschaffenburg und Haßfurt). Haßfurt 
1985, 40 S. 
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3. Zur Geschichte des Löwen. Das Markenzeichen und sein historischer Hinter-
grund. Als Manuskript gedruckt (MAN München 1985), 47 S. 

4. Die gesellschaftlich-geistliche Situation in den drei Reichsstädten Regensburg, 
Augsburg, Nürnberg im vorreformatorischen Jahrhundert. In: E. Dubruck / 
K. H. Göller: Crossroads in Medieval Civilization: The City of Regensburg 
and its Intellectual Milieu. Detroit 1984,17—60. 

5. Alltagsgeschichte. In: M. Broszat: Alltagsgeschichte der NS-Zeit. Neue Per-
spektiven oder Trivalisierung? München 1984, 21—23 und 47—49 (Kolloquium 
des Instituts für Zeitgeschichte). 

6. Eger und Marktredwitz. 25. Bayer. Nordgautag 1984 (1984) 5—14. 
7. Was bedeutet uns heute Geschichte? Bericht über das Geschäftsjahr 1984 der 

Bayer. Hypotheken- und Wechselbank (1985) 70—81. 
8. Passau. Zukunft im Schatten der Vergangenheit. Nachrichten und Berichte der 

Universität Passau Nr. 39 (1985) 18—26. 
9. Der Aufstieg Kötztings von der Klostergrundherrschaft zum modernen staat-

lichen Zentralort des oberen Bayerischen Waldes im bayerischen Staat. In: 900 
Jahre Kötzting 1085—1984. Bd. I. 1985, 2—15. 

10. Das tausend- und das achthundertjährige Willmering. Die Marchfutterorte und 
die Verteidigungsstruktur der ältesten Mark Cham. In: 850 Jahre Willmering. 
1985, 14—20. 

11. Die Reichsstadt in Franken und Schwaben. Zu ihrer Typologie. 2 Teile. 
Schönere Heimat 74 (1985) 89—94 und 165—170. 

12. Die „geminderte" Industrialisierung in Bayern. In: Cl. Grimm: Aufbruch im 
Industriezeitalter. Bd. 1: Linien der Entwicklungsgeschichte. 1985, 22—39. 

13. Das Armutsideal des heiligen Franz von Assisi als Ausdruck der Gesellschafts-
bewegung seiner Zeit. In: H . Weinzierl: Wendezeichen. Neue Pfade der Öko-
logiebewegung. München 1985,11—34. 

14. Geist und Leistung der Historischen Vereine Bayerns im 19. und 20. Jahrhundert 
unter Neuburger Aspekten. Neuburger Kollektaneenblatt 136 (1984) 7—18. 

15. Erbe und Vermächtnis: Max Spindler zum 90. Geburtstag. Stimme der Pfalz 
35(1984)3—5. 

16. Nachruf auf Walter Schlesinger. BohZ 26 (1985) 141—142. 
17. Buchbesprechungen in: BohZ 26 (1985). 

Prof. Dr. Josef Breburda 

1. Die Stagnation der sowjetischen Agrarproduktion seit 1978. Osteuropa 6/85, 
425—442. 

2. Bodennutzung und Bodenerhaltung in subtropischen und tropischen Gebieten 
der Volksrepublik China. Zeitschrift für Kulturtechnik und Flurbereinigung 26 
(1985) 265—274. 

3. Reclamation of saline-alkali soils in Soviet Central Asia and in Armenia. 
Applied Geography and Development 25 (1985) 103—108. 
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4. Lebensbedingunge n der bäuerliche n Bevölkerung . Aus den subtropische n un d 
tropische n Gebiete n der VR China . JLU-Foru m 4/85 , 9—11. 

5. Gerich t über eine bodenkundlich e Studienreis e in die VR Chin a vom 15. 5. bis 
3. 6.1985 an die Max-Planck-Gesellschaf t (zusamme n mi t H . Zakosek) . 

6. Berich t über eine bodenkundlich e Informationsreis e in die Sowjetunio n vom 
18.12. bis 27.12. 1985 an die Deutsch e Forschungsgemeinschaft . 

Dr. Stephan Doležel 

1. Zu r historisch-kritische n Analyse von Kinowochenschaue n am Beispiel aus-
gewählter Bericht e der anglo-amerikanische n Besatzungswochenscha u WEL T 
I M FILM . In : Rapport s I . Hrsg . v. Comit é Internationa l des Science s Histo -
riques, XVIe Congrě s Internationa l des Science s Historiques . Stuttgar t 1985. 

Prof. Dr. Horst Glassl 

1. Di e kyrillo-methodianisch e Bruderschaf t als Erscheinun g der ukrainische n 
Romantik . In : Ukrainisch e Romanti k un d Neuromanti k vor dem Hintergrun d 
der europäische n Literatur . Hrsg . v. J . Bojko-Blochyn . Heidelber g 1985, 97 bis 
104. 

Dr. Gerhard Hanke 

1. Di e Siedlungsgeschicht e der Gemeindeteil e von Hebertshausen . Amperlan d 21 
(1985)82—117. 

Dr. Josef Hemmerle 

1. Di e kulturell e Bedeutun g des Volkssängers Anto n Günther . Informationsbrie f 
für sudetendeutsch e Heimatarchiv e un d Heimatmuseen . Folge 23 (Münche n 
1984) 48—53. 

2. Emi l Schiech e zum Gedächtnis . Boh Z 26 (1985) 396—399. 

Prof. Dr. Erich Hubala 

1. Geor g Dehi o als Architekturhistoriker . In : Kunstgeschichtlich e Gesellschaf t zu 
Berlin , Sitzungsbericht e N F 31, 7—9. 

2. Liebermann s Würzburge r Studi e zur „Freistund e im Amsterdame r Waisenhaus " 
des Frankfurte r Stadel . Stadel-Jahrbuc h N F 11 (1985) . 

3. Apsidale Barockaltäre . In : Festschrif t für Wolfgang Schöne . Hrsg . v. Wilhelm 
Schlin k un d Marti n Warnke . Hambur g 1985. 

4. Palas t un d Schloßbau . Villa un d Gartenarchitektu r in Pra g un d Böhme n 1490— 
1630. In : Renaissanc e in Böhmen . Hrsg . v. Ferdinan d Seibt . Münche n (Prestel ) 
1985. 

5. Di e Baukuns t der Mährische n Renaissance . In : Renaissanc e in Böhmen . Hrsg . 
v. Ferdinan d Seibt . Münche n (Prestel ) 1985. 

6. Zu r Entstehungsgeschicht e der barocke n Pastorallandschaf t mi t südliche m Ge -
präge. In : Heinric h J . Roos , Ausstellungskatalog , Pfalzgaleri e Kaiserslauter n 
1985, 45—62. 
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7. Martin Schongauers Kupferstiche — Albrecht Dürers Holzschnitte — Rem-
brandts Radierungen. Einleitung im Ausstellungskatalog Kunst und Können, 
Martin von Wagner-Museum der Universität Würzburg 1985. 

8. Venedig. Brenta-Villen. Chioggia-Murano-Torcello. Reclams Kunstführer Ita-
lien 2 , 1 . 3. Aufl. Stuttgart 1985. 

9. Barock und Rokoko. Belser Neue Stilgeschichte. Bd. 4. Stuttgart 1985 (gemein-
sam mit Manfred Wundram: Renaissance und Manierismus). 

10. Buchbesprechungen in: Zeitschrift für Bayerische Landesgeschichte 48 (1985). 

Prof. Dr. Otto Kimminich 

1. Rechtsprobleme der polyethnischen Staatsorganisation. Mainz-München (Mat-
thias-Grünewald- Verlag/Chr. Kaiser-Verlag) 1985. 

2. Asyl. In: Evangelisches Kirchenlexikon. Hrsg. v. Erwin Fahlbusch u. a. Bd. 1. 
3. Aufl. Göttingen 1985, 299—301. 

3. Weltflüchtlingsproblem und internationale Solidarität. In: 25 Jahre Caritas-
Rechtsberatung für ausländische Flüchtlinge. Festschrift hrsg. v. Deutschen 
Caritasverband. Freiburg (Badenia-Verlag) 1985, 63—76. 

4. Menschenrechte im sozialen Rechtsstaat — Sachanalyse. In: Menschenrechte, 
Lehr- und Lernmaterialien für die außerschulische Bildung. Heft 2. Hrsg. 
v. d. Deutschen UNESCO-Kommission. Bonn 1985, 8—27. 

5. Das Veröffentlichungsrecht des Wissenschaftlers. WissR 1985 (Bd. 18), 116— 
141. 

6. Das Veröffentlichungsrecht des Wissenschaftlers. In: Fortbildungsprogramm 
für die Wissenschaftsverwaltung. Materialien Nr. 21 (Kurs 111/10). Essen 
1985,5—27. 

7. Zum verfassungsrechtlichen Schutz der Zweitehefrau eines Ausländers. Anm. 
zum Urteil des BVerwG vom 30. 4. 1985. JZ 1985, 742—743. 

8. Die Renaissance des Selbstbestimmungsrechts nach dem Ende des Kolonialismus. 
In: Festschrift für Boris Meissner. Berlin (Duncker & Humblot) 1985, 601— 
615. 

9. Rechtsvergleichende Hinweise zum Asylrecht. Bonner Kommentar zum Grund-
gesetz, Loseblatt, 50. Lieferung, Hamburg 1985, 233 bis 238 der Dritt-
bearbeitung von Art. 16 GG. 

10. Die Entstehung des neuzeitlichen Völkerrechts. In: Pipers Handbuch der 
Politischen Ideen. Hrsg. v. Iring Fetscher und Herfried Münkler. Bd. 3. Mün-
chen-Zürich 1985, 73—100. 

11. Asylrecht und Auslieferung. Anwaltsblatt 1985, 416—424. 
12. Ausländerrecht. In: Staatslexikon. Hrsg. v. d. Görres-Gesellschaft. 7. Aufl. 

Bd. 1. Freiburg-Basel-Wien 1985, 415—419. 
13. Abrüstung. In: Staatslexikon. Hrsg. v. d. Görres-Gesellschaft. 7. Aufl. Bd. 1. 

Freiburg-Basel-Wien 1985,14 ff. 
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14. Da s Asylrecht. In : Deutschlan d — Porträ t einer Nation . Bd. 2 (Gesellschaft , 
Staat , Recht) . Güterslo h (Bertelsman n Lexikothek ) 1985,110—113. 

15. Da s Verbot der Vertreibun g von Völkern un d Volksgruppen in der völker-
rechtliche n Entwicklung . In : Schrifte n der Sudetendeutsche n Akademi e der 
Wissenschaften un d Künste . Bd. 6. Münche n 1985, 7—25. 

16. Neuer e Entwicklunge n des Minderheiten - un d Nationalitätenrechts . Aus Poli -
tik un d Zeitgeschichte , Beilage zur Wochenzeitun g Da s Parlamen t v. 26. 10. 
1985 (B 43/85) , 14—26. 

17. De r Schut z ethnische r Minderheite n in Westeuropa . In : Minderheitenschutz . 
Hrsg . v. d. Deutsche n Sektio n der Internationale n Juristen-Kommission . Hei -
delberg (C.F.Müller ) 1985, 13—55 un d 134—136 (Rechtsstaa t in der Be-
währun g 17). 

18. Asyl un d Auslieferung nach dem Geset z über die international e Rechtshilfe . 
In : Deutschlan d als Ganzes . Hrsg . v. Gottfrie d Zieger , Boris Meissne r un d 
Diete r Blumenwitz . Köln (Verlag Wissenschaft un d Politik ) 1985, 27—41. 

19. Nationa l Constitution s from a Juridica l Poin t of View. Universita s 27 (1985) 
165—174. 

20. La Constitució n de los Estado s des de el punt o de vista del Derecho . Uni -
versitas 23 (Sept . 1985) 1—10. 

21. Th e Presen t Law of Asylům. Law an d Stat e 32 (1985) 25—46. 

22. Innerstaatlich e un d international e Friedensordnung . In : Bern d Ril l (Hrsg.) : 
Völkerrech t un d Friede . (Heidelber g R. v. Decke r & C. F . Müller ) 1985, 161 bis 
174 (Heidelberge r Foru m 37). 

Prof. Dr. Heinrich Georg Kosta 

1. Wirtschaftssystem e des realen Sozialismu s — Problem e un d Alternativen . 
Köl n 1984, 272 S. 

2. Sozialismu s un d Industrialisierung . Di e Wirtschaftssystem e Polens , Jugosla-
wiens, China s un d Kuba s im Vergleich. Hrsg . zus. mit Pete r Ge y un d Wolfgang 
Quaisser . Frankfur t am Mai n 1985, 309 S. 

3. Regionalproblem e in einer sozialistische n Planwirtschaft . Als Testbeispiel : Di e 
Slowakei. Osteuropa-Wirtschaf t (1984) Hef t 2, 118—126. — Zweitabdruc k 
in : Wirtschaftsgeographi e un d Wirtschaftswissenschaften . Hrsg . v. Institu t 
für Wirtschafts - un d Sozialgeographi e der J . W. Goethe-Universitä t Frankfur t 
am Mai n 1984 (Frankfurte r Wirtschafts - un d Sozialgeographisch e Schrifte n 
46). 

4. Da s „sowjetisch e Modell " — ein Weg aus der Unterentwicklung ? (gemeinsa m 
mit Pete r Ge y un d Wolfgang Quaisser) . In : Forschun g Frankfur t 3/1984 , 
14—18. 

5. Chin a on th e Roa d to a Marke t Economy ? Radi o Fre e Europ e Research , RAD 
Backgroun d Repor t 26/China , 30. 12. 1984, 1—8. 

6. Plädoye r für ein demokratisch-sozialistische s Wirtschaftssystem . In : Laboris -
mus. Aktuelle Anfragen aus Wirtschaft , Wissenschaft un d Praxis . Hrsg . v. d. 

9 
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Arbeitsstelle für Jugendseelsorg e der Deutsche n Bischofskonferenz . Düsseldor f 
1985, 6—27. 

7. Čín a na cestě k tržním u socialismu [Chin a auf dem Weg zum Marktsozialis -
mus]? Listy (Ro m 1985) Hef t 2, 27—32. 

8. Da s sowjetische Planungsmodell . In : Barbar a Diet z (Hrsg.) : Zukunftsperspek -
tiven der Sowjetunion . Program m un d Wirklichkeit . Münche n 1984, 65—91. 

9. Mar x un d die sozialistische Wirtschäftstheorie . In : Konra d Low (Hrsg.) : Kar l 
Marx . Bilanz nach 100 Jahren . Köln 1984, 128—147. — Leich t verändert e 
Fassun g in : Jahrbuc h der Wirtschaf t Osteuropa s 11 (1985) 54—72. 

10. Grenze n un d Chance n der Entscheidungspartizipatio n in sozialistischen Wirt-
schaftssystemen . Als Testbeispiel : China . In : H . Diefenbache r /  H . G . Nutzin -
ger (Hrsg.) : Gewerkschafte n un d Arbeitsbeziehunge n im internationale n Ver-
gleich. Heidelber g 1984, 243—270 (Text e un d Materialie n der Forschungs -
stätt e der Evangelische n Studiengemeinschaf t A/17) . — Leich t gekürzt e Fas -
sung in : Wirtschaf t un d Gesellschaf t (Wien) 1/1984 , 79—96. 

11. Di e chinesisch e Volkswirtschaft vom „Große n Sprun g nach vorne " bis zur 
gegenwärtigen Wirtschaftsreform : Ein Kamp f zwischen zwei Konzepten . In : 
P . Ge y /  J . Kost a /  W. Quaisser (Hrsg.) : Sozialismu s un d Industrialisierung . 
Frankfur t am Mai n 1985,229—247. 

12. Beschäftigungsproblem e un d Beschäftigungspoliti k in China . In : Alfred Schü-
ler (Hrsg.) : Chin a im Konflik t zwischen verschiedene n Ordnungskonzeptio -
nen . Berlin 1985, 105—104. 

13. Beschäftigungsproblem e in Entwicklungsländern : Da s Beispiel China . In : So-
cialist Econom y an d Economi c Policy , edite d by G . Fink , Essays in honou r 
of Friedric h Levcik. Wien-Ne w York 1985,123—135. 

14. Ein e sozialistische Produktionsweise : Planun g un d Lenkung . Eigentums - un d 
Verfügungsrechte . In : A. Drexle r (Hrsg.) : Modernisierun g der Planwirtschaft . 
Konzepte , Trend s un d Erfahrunge n in Osteuropa . Göttinge n 1985, 89—101. 

15. Wirtschaftskris e in den osteuropäische n RGW-Länder n (gemeinsa m mit F. 
Levcik) . Forschungsprojek t „Krise n in den Systemen sowjetischen Typs". 
Studi e Nr . 8. Wien 1985, 58 S. (auc h engl, un d franz.) . 

16. Neu e Reformansätz e im Wirtschaftssystem der ČSSR . Bericht e des Bundes -
institut s für ostwissenschaftlich e u. international e Studie n 21/1985 , 49 S. 

17. Sozialistisch e Entwicklungswege . Strategie n un d Ergebnisse der wirtschaft -
lichen Entwicklun g Polens , Jugoslawiens, China s un d Kuba s im Vergleich (zus. 
mit Wolfgang Quaisser ) In : P . Ge y /  J . Kost a /  W. Quaisser (Hrsg.) : Sozialismu s 
un d Industrialisierung . Frankfur t am Mai n 1985, 56—94. 

18. Buchbesprechunge n in : Osteurop a Wirtschaf t (1985) un d Wirtschaf t un d Ge -
sellschaft (Wien 1985). 

Prof. Dr. Leopold Kretzenbacher 

1. Ein weststeirische s Bauernschicksa l um 1900. Blätte r für Heimatkund e 59/ 1 
(Gra z 1985) 15—19. 
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2. Lebendiges Brauchtum. Bericht aus der Laßnitz. Heimatwerk in Österreich 
(Wien 1985) Heft 1, 20—21,4 Abb. 

3. Dismas-Legenden bei Janez Trdina und im europäischen Südosten. Anzeiger 
für Slavische Philologie 15/16 (Graz 1984/85) 1—15. 

4. Die kropfeten Steirer haben früh bezeugte Kärnter Verwandte. Die Kärntner 
Landsmannschaft (Klagenfurt 1985) Heft 10, 68—70. 

5. Fünf Prager deutsche „Sieges-Predigten" auf den Türkenüberwinder Kaiser 
Leopold I. zwischen 1683 und 1688. BohZ 26/2 (1985) 277—308. 

6. Buchbesprechungen in: Blätter für Heimatkunde 59 (Graz 1985) und Schönere 
Heimat 74 (München 1985). 

Prof. Dr. Peter Krüger 
1. Die Außenpolitik der Republik von Weimar. Darmstadt 1985, 605 S. 
2. Die Auswirkungen der Inflation auf die deutsche Außenpolitik. In: Gerald 

D. Feldmann (Hrsg.): Die Nachwirkungen der Inflation auf die deutsche 
Geschichte. München 1985. 

3. Wilhelm von Medinger, die internationale Ordnung nach 1918 und der Schatten 
des Mannes aus der Mancha. BohZ 26/2 (1985) 257—276. 

4. Das russische Regierungssystem aus amerikanischer Sicht. Überlegungen an-
läßlich des russisch-amerikanischen Auslieferungsvertrags 1887. In: Auerbach/ 
Hillgruber/Schramm (Hrsg.): Felder und Vorfelder russischer Geschichte. Fest-
schrift für Prof. Peter Scheiben. Freiburg 1985, 134—147. 

Prof. Dr. Hans Lemberg 
1. Zur Entstehung des Osteuropabegriffs im 19. Jahrhundert. Vom „Norden" 

zum „Osten" Europas. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas NF 33 (1985) 
48—91. 

2. Thesen zum sozialen Wandel in der Tschechoslowakei vor und nach 1945. 
Deutsche Ostkunde 31 (1985) 66—70. 

Dr. Franz Machilek 
1. Ludolf von Sagan. In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasser-

lexikon. 2. Aufl. Bd. 5. Berlin-New York 1985,977 bis 984. 
2. Maiseistein, Kaspar (von). In: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Ver-

fasserlexikon. 2. Aufl. Bd. 5. Berlin-New York 1985, 1183—1191. 
3. O felix lancea. Beiträge zur Geschichte der Heiligen Lanze (zusammen mit 

Theodor Wohnhaas und Karlheinz Schlager). Jahrbuch des Historischen Ver-
eins für Mittelfranken 92 (1984/85) 43—107. 

4. Nürnberger archivalische Quellen zum Leben und zu den Werken des Veit 
Stoß. In: Veit Stoß — Die Beiträge des Nürnberger Symposions 1981. Hrsg. 
vom Germanischen Nationalmuseum Nürnberg und vom Zentralinstitut für 
Kunstgeschichte München. Schriftleitung: Rainer Kahsnitz. München 1985. 
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Prof. Dr. Peter Moraw 

1. Di e Städtepoliti k Kaiser Karl s IV. (1346—1378) unte r besondere r Berück-
sichtigun g von Wetzlar . In : Herber t Flende r zum 70. Geburtstag . Wetzla r 1985, 
21—39 (Mitteilunge n des Wetzlare r Geschichtsverein s 31). 

2. Grundzüg e der Kanzleigeschicht e Kaiser Karl s IV. (1346/47—1378) . Zeitschrif t 
für historisch e Forschun g 12 (1985) 11—42. 

3. Mittelrhei n un d fränkische r Oberrhei n im ausgehende n 15. Jahrhundert . In : 
Vom Leben im späten Mittelalter . De r Hausbuchmeiste r ode r Meiste r des Am-
sterdame r Kabinetts . Frankfur t am Mai n 1985, 31—37. Niederländisc h in : 
s'Levens Felheid . D e Meeste r vat he t Amsterdams e Kabine t of de Hausbuch -
meeste r ca. 1470—1500. Amsterda m 1985, 80—88. 

4. Von offener Verfassung zu gestaltete r Verdichtung . Da s Reich im späten Mit -
telalte r 1250 bis 1490. Berlin 1985 (Propyläe n Geschicht e Deutschland s 3). 

5. Übe r den Weg vom geschriebene n zum gedruckte n Buch . Gießene r Universi -
tätsblätte r 18 (1985) Hef t 2, 39—50. 

Prof. Dr. Ernst Nittner 

1. Di e deutsch-slawisch e Nachbarschaf t in europäische r Sicht als ostkundliche s 
Unterrichtsprinzip . In : Königsteine r Rufe , Sonderdruc k 1985 für BMI , Sudeten -
deutsch e Erziehe r u. a. 

2. Di e Eichstätte r Erklärun g — Zeugni s un d Wegweiser. In : Begegnun g un d 
Verständigun g in Mitteleuropa . 35 Jahr e Eichstätte r Adventsdeklaratio n 1949 
bis 1984. Münche n 1985 (Beiträg e des Institutů m Bohemicu m 7). 

3. Verpflichtend e Traditionen , Markstein e un d Wendepunkt e in der Geschicht e 
der Prage r deutsche n Universität . In : Festschrif t 1985: 80 Jahr e V AN D ALI A 
Pra g zu Münche n 1905—1985. 

4. De r Kaadne r Fried e vom 29. Jun i 1534. Groß e Politi k in den Mauer n einer 
königliche n Stadt . Sudetenlan d 27/ 4 (1985) . 

5. Zu m Ideologiebegrif f Eugen Lembergs . In : Lebensbilde r zur Geschicht e der 
böhmische n Länder . Ban d 5: Eugen Lember g 1903 bis 1976. Hrsg . v. Ferdinan d 
Seibt . Münche n 1986, 65—86. 

6. Di e Ausweisung der Sudetendeutsche n vor vierzig Jahre n als tschechische s 
Problem . BohZ 26/ 1 (1985) 9—21. 

7. Gesamtstaatliche r Katholikenta g Pra g 1935. Ein fast unbeachtete s Jubiläum . 
Boh Z 26/ 2 (1985) 331—346. 

Univ.-Prof. Dr. Richard Plaschka 

1. Nationalismus , Staatsgewalt , Widerstand . Aspekte nationale r un d sozialer 
Entwicklun g in Ostmittel -  un d Südosteuropa . Wien 1985,495 S. 

2. Pete r Hanák . U m Wahrhei t un d Verstehen . In : Pete r Hanák : Ungar n in der 
Donaumonarchie . Proble m der bürgerliche n Umgestaltun g eines Vielvölker-
staates . Wien-Budapes t 1984, 7—9. 

3. Ludwig Gogolá k 75. österreichisch e Ostheft e 27 (1985) 57—58. 
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Prof. Dr. Walter Schamschula 

1. Zwischen Schneestürme n und weißen Nächten . Der Wandel der Jahreszeite n 
in der russischen Literatur . In : Die Jahreszeite n in Dichtung , Musik und 
bildende r Kunst . Hrsg. v. Ludwig-Boltzmann-Institu t für österreichisch e Lite-
raturforschung , Gesellschaf t der Musikfreund e in Wien, Gesellschaf t für öster -
reichische Kulturgeschichte , ORF , Wiener Goethe-Verei n (Programmheft) . Wien 
1985,17. 

2. Čapek-Choď s Turbin a and the Traditio n of Social Biography. In : Kare l Mete j 
Čapek-Chod . A Symposium . Proceedings . Hrsg. v. R. B. Pynsent . Londo n 
1985,20—32. 

3. Buchbesprechunge n in: East Centra l Europ e (1984), Zeitschrif t für Ostforschun g 
33 (1984) und 34 (1985), BohZ 26/2 (1985). 

Präsident Doz. Dr. Erich Schmied 

1. Da s Nationalitätenrech t in der Tschechoslowakei . Sudetenlan d 27/1 (1985) 
24—27. 

2. Die oberstgerichtlich e Rechtsprechun g der tschechoslowakische n Gericht e in den 
Jahre n 1981 und 1982. WGO — Monatsheft e für osteuropäische s Rech t 26/27 
(1985) Heft  1/2,107—119. 

3. J. W. Titt a und der Deutsch e Volksrat für Böhmen . BohZ 26/2 (1985) 309 bis 
330. 

4. Straftate n gegen die Währun g und Steuerstraftate n in der Tschechoslowakei . 
Jahrbuc h für Ostrech t 26/2 (1985). 

5. Buchbesprechunge n in: BohZ 26/1 und 2 (1985). 

Dr. Georg R. Schroubek 

1. Die Mährer-Wallfahr t nach Mari a Dreieichen . In : Wallfahrten in Nieder -
österreich . Katalo g zur Ausstellung im Stift vom 4. Mai bis 27. Oktobe r 1985. 
Altenbur g 1985, 48—57. 

2. Traditionell e Wallfahrts- und Andachtsstätten . Zur Frömmigkeitsgeschicht e 
der Diözese Budweis. Archiv für Kirchengeschicht e von Böhmen , Mähren , Schle-
sien 7 (1985) 211—278. 

3. Zur Frage der Historizitä t des Andreas von Rinn . Das Fenster , Tiroler Kul-
turzeitschrif t 19 (Innsbruc k 1985) Nr . 38, 3766—3774. 

Univ.-Prof. Dr. Helmut Slapnicka 

1. Problem e der Gesetzgebungstechni k in der Tschechoslowakei . In : Sowjet-
system und Ostrecht . Festschrif t für Boris Meißne r zum 70. Geburtstag . Hrsg. 
v. G. Brunner , Th. Schweisfurth , A. Uschakow , K. Westen. Berlin 1985, 389 bis 
404. 

2. Die tschechisch e Politi k zwischen historische m Staatsrech t und Selbstbestim-
mungsrecht . In : Deutschlan d als Ganzes . Rechtlich e und historisch e Überlegun -
gen. Anläßlich des 70. Geburtstage s von Herber t Czaja am 5. Novembe r 1984 
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herausgegeben von G. Zieger, B. Meißner, D. Blumenwitz. Köln 1985, 201 bis 
220. 

3. Die Teilung der Prager Karl-Ferdinands-Universität in eine deutsche und eine 
tschechische Universität im Jahre 1882. In: Deutscher Einfluß auf Bildung und 
Wissenschaft im östlichen Europa. Köln 1984, 137—157 (Studien zum Deutsch-
tum im Osten 18). 

4. Kurzbiographien in: österreichisches Biographisches Lexikon 1815—1950. 
41. und 42. Lieferung. Wien 1985. 

5. Humanistische Jurisprudenz. Der Prozeß der Romanisierung und Verwissen-
schaftlichung des Rechts. In: Renaissance in Böhmen. Hrsg. v. Ferdinand 
Seibt. München (Prestel) 1985, 374—402. 

6. Nachruf auf Franz Laufke (1901—1984). BohZ 26/2 (1985) 392—393. 
7. Buchbesprechungen in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 

Germanist. Abt. 102 (1985) und Zeitschrift für Ostforschung 33 (1984). 

Prof. Dr. Ferdinand Seibt 

1. Renaissance in Böhmen. In: F. Seibt (Hrsg.): Renaissance in Böhmen. Mün-
chen (Prestel) 1985,10—26. 

2. Cabochiens, Lollarden, Hussiten. Francia 12 (1985). 
3. Staatsheiraten im Spätmittelalter. In: G. Völger / K. v. Welck (Hrsg.): Zur 

Rolle der Frau im Kulturvergleich. Die Braut. Bd. 1. Köln 1985, 280—285. 
4. Karl IV. In: Heyen, F.-J. (Hrsg.): Balduin von Luxemburg 1285—1354. 

Trier 1985, 89—102. 
5. Karl IV. — Ein Kaiser in Europa. 5. Aufl. München (Süddeutscher Verlag) 

1985. 
6. Zum Herausgeberwechsel. BohZ 26/1 (1985) 1—8. 
7. Eugen Lembergs deutsche Mission. In: F. Seibt (Hrsg.): Lebensbilder zur Ge-

schichte der böhmischen Länder. Band 5: Eugen Lemberg 1903—1976. Mün-
chen 1986,9—15. 

Dr. Eva Schmidt-Hartmann 

1. Menschen oder Nationen? Die Vertreibung der Deutschen aus tschechischer 
Sicht. In: Wolf gang Benz (Hrsg.): Die Vertreibung der Deutschen aus dem 
Osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen. Frankfurt a. M. (1985) 143—158. 

2. Masaryk und unsere Gegenwart. BohZ 26 (1985) 104—111. 
3. Thomas G. Masaryk. Zur Problematik seiner politischen Philosophie. Deutsche 

Ostkunde 31/2 (1985) 55—66. 

Dr. Norbert Englisch 

1. Das Schweineschlachten im Sudetenland. Bemerkungen zur Hausschlachtung 
in Böhmen und Mähren-Schlesien. Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde 28 
(1985) 133—157 (zus. mit Bernd Kesselgruber). 



Tätigkeitsbericht 135 

Die Bibliothek des Collegium Carolinum vermehrte ihren Bestand im Berichts-
jahr um 2074 bibliographische Einheiten auf 84 120 Einheiten. Hiervon stehen 
etwa zwei Drittel im Eigentum des CC, etwa ein Drittel sind Leihgaben aus dem 
Eigentum des Sudetendeutsches Archivs, dessen Buchbestände vom Collegium 
Carolinum mitverwaltet werden. Die ebenfalls in der Bibliothek betreuten Bestände 
der Historischen Kommission der Sudetenländer nehmen nur wenige Prozent des 
Gesamtbestandes ein. 

Der Zuwachs vergrößerte sich geringfügig gegenüber dem Vorjahr, obwohl 
durch die Umzugsplanung und den im Oktober durchgeführten Umzug der Biblio-
thek in das neue Haus an der Hochstraße eine große Arbeitsmehrbelastung ein-
trat. Es war der Platzbedarf der regulär aufgestellten Reihenwerke und Periodika-
bestände wie der in Keller- und Archivräumen ausgelagerten Bestände unter zu-
sätzlicher Berücksichtigung des Zuwachses der nächsten 10 Jahre zu berechnen, auf 
dieser Basis der Umzug regalweise vorzuplanen, Buchbestände in den alten Maga-
zinen vorzuordnen und die Reihenfolge des Umzuges der einzelnen Bestände fest-
zulegen. Bei der Neuaufstellung wurden zum Teil die bisher verwendeten Frei-
handregale, zum größeren Teil aber eine Kompaktanlage mit Einzelblocks in-
stalliert. Die Aufstellung der Bestände konnte zu 80°/o bis Ende Oktober voll-
zogen werden. Lediglich die restlichen 20 °/o, die den ZB-Bestand (Periodika im 
Quartformat) beinhalten, mußten noch verpackt bleiben, weil die Lieferung eines 
Blockes der Kompaktanlage noch aussteht. Daneben wurde die Bibliothek der 
Ackermann-Gemeinde mit etwa 6000 Bänden übernommen, deren Bestand an 
Monographien in Zukunft nach Sachgruppen gegliedert als Handapparat dienen 
soll, während die Periodikabestände in die entsprechenden Reihen einzuordnen 
sind. Hierzu ist eine Neuaufnahme der Titel ebenso erforderlich wie für den 
Bibliotheksbestand des Adalbert Stifter Vereins, der nach Lieferung des noch feh-
lenden Blockes der Kompaktanlage übernommen werden soll. 

Darüber hinaus wurden die nahezu völlige Neueinrichtung der Bibliotheks-
verwaltung und des Benutzerraumes sowie des Seminarraumes geplant und über-
wacht sowie Sondierungen für eine in enger Zusammenarbeit mit der Bayerischen 
Staatsbibliothek stehende computermäßige Erfassung der Bibliotheksbestände 
sowie eine Erfassung des bisherigen Verfasserkatalogs auf Microfiche vor-
genommen. Die räumliche Trennung der Bibliotheksverwaltung und des Bücher-
magazins vom Institut, die nur durch einen Bücherlift verbunden werden konnten, 
erfordert von nun an eine Doppelung der Bibliothekskartei, damit die Bibliothek 
auch im Seminarraum des Collegium Carolinum, der bei gewünschter wissen-
schaftlicher Betreuung aufgesucht werden muß, benützt werden kann. Unter-
dessen wurden auch die Erschließungsarbeiten der Bibliotheksbestände unvermindert 
weitergeführt, was allerdings nur durch Einschaltung von freien Mitarbeitern, 
welche die einzelnen Arbeiten auf Werkvertragsbasis ausführten, möglich war. 
Neben den Katalogisierungsarbeiten konnte die Überprüfung und Bereinigung des 
alphabetischen Katalogs abgeschlossen werden. 

Vom genannten Gesamtzuwachs der Bibliothek entfielen 1479 Bibliotheks-
einheiten auf die im Eigentum des CC stehenden Bestände. Hiervon stammen 869 
aus Ankäufen, 434 aus Geschenken und 174 aus dem Publikationsaustausch. Beim 
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Zuwach s des CC-Bestande s handel t es sich um 1011 Buchtite l un d 466 Periodika -
Einheiten . Di e laufend e Erhöhun g der Einkaufspreise , aber auch der Bindekoste n 
erforder t weiterhi n eine intensiv e Ausnützun g aller Tauschmöglichkeiten . Fü r das 
kommend e Jah r wurde n auch neu e Initiative n bei der Verwertun g der Dublette n 
vorbereitet . 

Von den in der Bibliothe k laufen d eingehende n Periodik a bezieh t das Collegiu m 
Carolinu m selbst 262 Tite l un d zwar 37 Jahrbücher , 211 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 110 deutschsprachige , 
78 tschechisch e un d slowakische, 18 englische, 3 französische , 2 italienisch e un d 
1 polnisch e Veröffentlichung . 8 tschechische n Zeitunge n stehen 6 deutschsprachig e 
gegenüber . Di e vom C C laufen d bezogene n Periodik a stamme n aus folgenden 
Herkunftsländern : 119 Bundesrepubli k Deutschland , 88 ČSSR , 16 USA, 9 Öster -
reich , 9 DDR , 4 Italien , je 3 Großbritannie n un d Frankreich , je 2 Pole n un d 
Kanada , je 1 Belgien, Schweiz, Schwede n un d Niederlande . 

Di e Bibliothe k besuchte n im Berichtsjah r 46 Wissenschaftler , 24 Studenten , 20 
Familienforscher , 39 Heimatkundle r un d 2 Journalisten . 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 Anfertigun g von Kopie n aus 
Bücher n eine nich t unerheblich e Rolle . Fü r die Bibliotheksbenutze r wurde n 3C98 
Xeroxkopie n hergestellt . De n Benutzer n der Bibliothek , von dene n 13 aus dem 
Ausland stammten , wurde n — abgesehen von den im Lesesaal bereitstehende n 
1888 Bände n der Handbibliothe k — insgesamt 4227 Bibliothekseinheite n vor-
gelegt. 34 Bänd e wurden über die Fernleih e an Bibliotheke n ausgeliehen . 

Auch die Aufgabe des Collegiu m Carolinum , die Forschunge n über die böhmische n 
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 geschah 
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 bundes -
geförderte n Osteuropaforschung , Arbeitsgemeinschaf t der Ost- un d Osteuropa -
Bibliotheken , Arbeitsgemeinschaf t außeruniversitäre r historische r Forschungsein -
richtunge 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 Altertumsverein e un d Mediävistenverband . Ein enger Kontak t der 
Zusammenarbei t besteh t ferne r zum Osteuropa-Institu t München , zum Institu t 
für Ostrech t München , zum Südost-Institu t München , zur Historische n Kommissio n 
der Sudetenländer , zum Adalber t Stifter Verein, zur Ackermann-Gemeind e un d 
zur Seüger-Gemeinde . Da s Collegiu m Carolinu m steht mit 78 Forschungsinstitu -
tione n des In - un d Auslandes im Publikationstausch . 



H U M A N I S M U S I N D E N B Ö H M I S C H E N L Ä N D E R N 

Unte r dem Titel „Humanismu s in den böhmische n Länder n als neue Bildungs-
bewegung" organisierte n die drei Slawisten Hans-Bern d Härde r (Marburg) , Han s 
Roth e (Bonn ) und Slavomír Wollman (Prag) vom 2. bis 7. Septembe r 1985 im Do -
minikanerkloste r Walberberg bei Bonn eine Tagung. Veranstaltungsträge r waren das 
Komite e der Bundesrepubli k Deutschlan d zur Förderun g slawischer Studie n und 
das Nationalkomite e der MAIRS K der ČSSR. Wissenschaftler aus der Bundesrepu -
blik und der Tschechoslowake i waren dabei in einem leider seltenen Ensembl e um 
Erkenntni s und Darstellun g des böhmische n Humanismu s bemüht . Zunächs t galten 
die Referat e der Kritik an dem seit Konra d Burdach vielberufenen böhmische n 
Frühhumanismu s und führten recht einhellig zu der Feststellung , daß sich Humani -
stisches in den böhmische n Länder n erst vom dritte n Jahrzehn t des 15. Jahrhundert s 
an verfolgen lasse. Das „golden e Zeitalter " Karls IV. läßt sich dafür nicht in An-
spruch nehmen , auch nich t der Hussitismu s im allgemeinen , sonder n nur in Einzel -
heiten , die recht gedeute t werden wollen. Dagegen spielte aber Hu s eine bedeutend e 
Rolle in der Reformationspolemik . Der Olmütze r Humanistenkreis , Enea Silvios 
Bericht e aus Böhme n und Bohuslav Hassenstei n von Lobkowicz führten zur 
Humanistenliteratu r im 16. Jahrhundert . Dere n besondere s Kriteriu m des Trilin -
guismus fand interessant e Beleuchtungen , ähnlic h wie Humanismu s an der Universi -
tät Prag, der deutsch e Buchdruc k in Böhme n und die slowakische Literatur . Über 
das Echo des Erasmu s und Sebastian Münster s in Böhme n führten die Theme n 
schließlich bis zu Comeniu s und Hajek von Libočan . Die Referenten : Härde r 
(Marburg) , Seibt (Bochum) , Molná r (Prag) , Barimeyer (Osnabrück) , Wörster (Mar -
burg), Machále k (Bamberg) , Šmahe l (Tabor) , Roth e (Bonn) , Bujnoch (Münster) , 
Kolár (Prag) , Martíne k (Prag) , Skála (Prag) , Hejni c (Prag) , Svatoš (Prag) , Bok 
(Budweis), Měšťan (Freiburg) , Cesnaková (Preßburg) , Kopeck ý (Brunn) , Freidho f 
(Frankfurt) , Bauman n (Regensburg) . Die Herre n Mlnárik , Gerhard t und Scham -
schula, an der Teilnahm e verhindert , werden ihre Referat e dem geplante n Sammel -
band zur Verfügung stellen. Alle Teilnehme r bildeten miteinande r eine erfreulich 
konvergent e Diskussionsgrupp e und ließen zugleich die Fruchtbarkei t eines un-
behinderte n wissenschaftliche n Fachgespräch s deutlic h werden . Diesen letztlich 
kulturpolitische n Aspekt unterstric h die Anwesenhei t des tschechische n Kultur -
attache s in Bonn , die Begrüßun g durch den Rekto r der Rheinische n Friedrich -
Wilhelms-Universitä t und schließlich der Empfan g beim Bundespräsidenten . 

Bochum Ferdinan d Seibt 



E U R O P Ä I S C H E B A R O C K S K U L P T U R 

3. Internationale s Symposiu m der Adam-Mickiewicz-Universitä t in Posen/Pozna n 

Vom 29. Septembe r bis 6. Oktobe r 1985 fand auf Einladun g der Universitä t 
in Posen das dritt e international e Symposiu m zur Themati k der europäische n 
Barockskulptu r statt , das auf Initiativ e des Direktor s des Kunsthistorische n Institut s 
der Universität , Professor Konstant y Kalinowski , erstmal s 1978, zum zweiten -
ma l 1981, veranstalte t wurde . 25 Referente n aus Polen , Litauen , Österreich , 
Ungarn , der Schweiz, der Tschechoslowakei , der Bundesrepubli k un d der DD R 
nahme n dara n teil ; einigen , die bereit s zugesagt un d ihre Referat e auch schon in 
For m von Resümee s geschickt hatten , war die Teilnahm e an dem Symposiu m nidi t 
möglich . De r erste Tag in Posen un d die dre i letzte n Tage auf Schloß Niedzic a 
waren den Referente n un d dem Kolloquiu m über die Referat e gewidmet . Di e dre i 
Tage dazwischen diente n Exkursione n zu schlesischen Kunstdenkmäler n un d nach 
Krakau . Diese Zweiteilun g des Programm s gehör t zweifellos zu den besondere n 
Vorzügen dieser Veranstaltung , von der ma n hoffen möchte , daß sie eine Fort -
setzun g finden möge, so z. B. in der erweiterte n Themati k von Skulptur , Architektu r 
un d Malere i im Barockzeitalter . Da s erste Symposiu m von 1978 war der The -
matik : „Barockskulptu r in Mittel -  un d Osteuropa " gewidmet , das zweite kon -
zentriert e sich auf Barock un d Rokok o sowie — sehr dankenswer t un d leider 
ungewöhnlich ! — auch auf methodologisch e Frage n in diesem Bereich . Di e Referat e 
dieser beiden Symposie n liegen nu n in der Reih e „Histori a Sztuki " der Uni -
versität Posen gedruck t vor, sie sind 1981 bzw. 1985 erschienen . Da s letztjährig e 
Symposiu m sollte sich vornehmlic h mit Entwur f un d Ausführung , mit Art, Funk -
tion un d Überlieferun g der kleinplastische n Entwürf e (Modell i ode r Bozzetti ) 
befassen. Soweit dabe i auch die Kunstgeschicht e von Böhmen-Mähren/Schlesie n 
un d der Slowakei betroffen wurde , gebe ich im folgenden kurz , un d nu r auf das 
Sachlich e des Inhalt s konzentriert , Bericht . 

Am Beginn stan d die Erinnerun g an den 1985 verstorbene n Prage r Kunst -
historike r Oldřic h J. Blažíček, der von Anbeginn an ein Fördere r un d Teil-
nehme r der Posene r Symposie n gewesen ist. Pete r Volk (München ) verlas das 
schriftlich schon ausgearbeitet e Refera t Blažíčeks „Bildhauerwerkstätte n des böh -
mische n Barock" , das eine n gedrängte n Überblic k über die Hauptmeiste r des 
Prage r Barock von J. Geor g Bend l bis zu Ignat z Platze r in ähnliche r Weise ver-
mittelt e wie die Einleitun g (Skulptur ) des Ausstellungskatalogs Villa Hügel , Essen, 
aus dem Jahr e 1977 (35 ff,), allerding s mit besondere r Berücksichtigun g der über -
kommene n kleinplastische n Entwürf e der Bildhauer . 

Hie r wäre dan n das leider nu r im Resüme e vorliegend e Refera t von Bern d 
Wolfgang Lindeman n (Berlin ) über „Zeichnunge n un d Modell i im Oeuvr e des 
Ferdinan d Tietz " anzuschließen , weil sich der Auto r differenzierte r als gewöhnlic h 
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über die kleinplastischen Arbeiten (Ton, Wachs, Terracotta, Holz) von Tietz 
äußert und zeigen kann, daß solche Skulpturen schon zu Lebzeiten von Tietz als 
selbständige Kunstgegenstände und als Sammlerobjekte, also unabhängig von 
einem großplastischen Werk, beachtet wurden und auch innerhalb des Tietz-Ateliers 
seit 1747 als Paradigmata genutzt wurden. Aufschlußreich in dieser Hinsicht ist 
vor allem der Brief vom 17. Februar 1754 des Rudolf Franz Erwein von Schön-
born an seinen Bruder Franz Georg in Trier (s. zur Trierer Tätigkeit auch: Hilde-
gard Utz, Ferdinand Tietz . . . Die Entwürfe des Bildhauers und die Kurtrierer 
Projekte, Museumsdidaktische Führungstexte 1, hrsg. von Dieter Ahrens, Trier 
1976). 

Über die Bildhauerzeichnung im allgemeinen und insbesondere die der mährischen 
Barockbildhauer, vor allem des älteren Josef Winterhalter und des Andreas Schwei-
gel, berichtete Miloš Stehlík in seinem Referat, wobei er sich auf den ungewöhn-
lich großen und alten Bestand an Zeichnungen der beiden Genannten im Brünner 
Museum stützen kann. 

Der Beitrag von Lubomír Sršen (Prag) betraf drei Fragmente von holz-
geschnitzten Heiligenfiguren und neun große Leinwandbilder mit Szenen der Ge-
schichte des Hl. Johannes von Nepomuk im Nationalmuseum in Prag, deren Her-
kunft und Funktion der Referent klären konnte. Die drei Fragmente stammen von 
den großen Figurinen, die auf der Spitze von vier Türmen bei der Festarchitektur 
anläßlich der Kanonisation des Hl. Johannes von Nepomuk 1729 um die Adal-
bertkapelle vor der provisorischen Westwand des Prager Veitsdomes zu sehen 
waren (außer Maria die Heiligen Joseph, Wenzel und Veit) und auch auf den 
Kupferstichen nach diesem theatrum honoris von J. Birkhardt zu erkennen sind. 
Die Leinwandbilder malte Johann Ezechiel Vodnansky für die temporäre Deko-
ration des Kircheninnern von St. Veit, ein Prager Maler, dem Sršen am liebsten 
auch die Komposition dieser Festarchitektur aus Holz, Stuck, Leinwand usw. zu-
schreiben möchte, eine Zuweisung, die durch den Umstand gestützt wird, daß 
Vodnansky auch die Zeichnungen für die erwähnten Kupferstiche angefertigt hat 
(siehe auch dazu Jitka-Klingenberg im Ausstellungskatalog Johannes von Nepomuk, 
Passau 1971, 63—88). 

Frau Maria Kelety CSc (Bratislava) berichtete über die Pestsäulen in Schemnitz 
(Banská Štiavnica) und in Kremnitz von dem Bildhauer Dionys Stanetti und 
faßte die Forschungsergebnisse über diesen Meister, wahrscheinlich von italienischer 
Abkunft, übersichtlich zusammen: 1710 in Unter-Berfeschau in Mähren geboren, 
schon 1737 als Bildhauer in Teschen (Cieszyn) tätig, dann in Kremnitz, wo er 
1767 gestorben ist. Ausbildung wahrscheinlich an Werken in Schlesien. Kelety 
konnte auch das Vertragsmodell für die 1758—1763 errichtete Pest-Säule in 
Schemnitz auf 1757 datieren und wahrscheinlich machen, daß das Monument in 
Kremnitz in Zusammenarbeit mit dem aus Brück stammenden österreichischen 
Bildhauer Martin Vögerle, dem Meister der Pestsäule in Neutra, entstanden ist 
und vielleicht Vögeries Entwurf (im Museum in Kremnitz) zur Grundlage hatte. 

Für Ungarn und Mähren ist an dem Referat von Anna Javor (Budapest) 
über den Hochaltar der ehemaligen Jesuitenkirche in Eger (Erlau) von Johann 
Anton Krauss 1769—1770 der Hinweis auf die genetischen Beziehungen dieser 



140 Bohemia Band 27 (1986) 

Stuckdekoration zur Brünner Dominikanerkirche und damit zu Josef Winterhalter 
erinnerungswürdig, wie auch die Annahme von Maria Agghazy, der zufolge Krauss 
sich am Stil der Bildhauer Joseph Anton Feichtmayer und Joseph J. Christian 
gebildet habe (s. auch Anna Javor über die Kackerfresken in Eger im Ausstellungs-
katalog: Franz Anton Maulbertsch und sein Kreis in Ungarn, Museum Längen-
argen am Bodensee 1984,108 ff.). 

Maria Pötzl-Malikova (München) teilte in ihrem Referat „Zur Geschichte des 
Metallgusses im 18. Jahrhundert" in Wien Ergebnisse von Legierungsanalysen mit, 
aus denen hervorgeht, daß der übliche Ausdruck „Bleiguß" für Werke nach 1737 
und vor Zauners Denkmal des Kaisers Josef II . (1806 vollendet) in Wien keines-
wegs eine richtige Benennung der Legierung ist, sondern ein kunstgeschichtliches 
Fachwort, das expressis verbis nur auf die Werke von Raphael Georg Donner 
zutrifft, nicht aber auf die Porträtstatuen der Kaiserin von Fr. X. Messerschmidt 
oder die Prunksarkophage des Balth. F. Moll in der Kapuzinergruft (es sind Zinn-
güsse) oder das Venus-Adonis-Relief von M. Donner (Messing) paßt. In der Regel 
dürften überhaupt nicht künstlerische Erwägungen des Entwerfers den Ausschlag 
bei der Legierung gegeben haben, vor allem dann nicht, wenn der Guß im kaiser-
lichen Stückhaus erfolgte; man müsse also auf die Gießer neben den Entwerfern 
achten, zumindest in den hier erörterten Fragen. 

Auf die außerordentlich große Zahl von Anregungen, Beobachtungen und Er-
fahrungen auf den Exkursionen dieses Symposiums hier einzugehen ist unmöglich. 
Neben erheblichen Leistungen der Denkmalpflege bei der Erhaltung, z. T. auch der 
Wiederherstellung barocker Klöster und Klosterkirchen in Schlesien (z. B. Kamenz, 
Heinrichau) und dem guten Zustand der Ausstattung, soweit sie Skulptur und 
Holzschnitzerei betrifft, ist leider der Zustand der Malereien, besonders der großen 
Leinwandbilderzyklen in den z. T. noch mittelalterlichen, also hohen Kirchen-
räumen Schlesiens auf dem Lande besorgniserregend. Hier ist nicht schnelle, sondern 
sorgfältige Abhilfe vonnöten. Als ein noch in relativ gutem Zustand befindliches 
Beispiel einer vollkommen spätbarocken Ausmalung einer spätgotischen kleinen 
Pfarrkirche sei Oberglogau (Glogówek) genannt, wo sich die Wand- und Decken-
malereien des mährischen Freskanten Franz Sebastini (Sebastiani) vorzüglich mit 
den guten dekorativen Skulpturen von J. Schubert zusammenfinden. 

Würzburg Erich Hubala 



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

Macek,  Josef: Histoire de la Boheme. Mit einem Vorwort von R. Mandrou. 

Librairie A. Fayard , Paris 1984, 370 S. 

Josef Macek hat vor 35 Jahre n eine neue Phase der tschechische n Hussiten -
forschun g eröffnet ; er hat  danac h bis 1970 die tschechisch e Geschichtsforschun g 
maßgeblich bestimmt . Wie nur wenige seiner Kollegen griff er über die böhmi -
schen Theme n hinaus . Er schrieb ein lesenswertes Buch über Cola di Rienzo , und 
seine Biographie von Michae l Gaismai r bracht e die deutsch e Forschun g in Ost und 
West zu einem Thema , das sie, vielleicht in kleindeutsche r Enge, trot z einiger 
Hinweise von Günte r Fran z bislang ignorier t hatte . 

Mace k hat also zweifellos Geschicht e gemacht in der Historiographie . Un d jetzt 
hat er tschechisch e Geschicht e geschrieben . Womit das erste Proble m ausgesproche n 
wäre: das Buch, allgemeinverständlic h im guten Sinn (um das von der deutsche n 
Forschun g so verflucht mißverstanden e Wort von der Populärwissenschaf t zu 
vermeiden!) , löst das semantisch e Proble m der böhmische n Geschicht e nicht : böh-
misch und tschechisch , bohemie n et tchěqu e sind nun einma l nicht so einfach aus-
einanderzuhalte n und werden auch hier nich t getrennt . So entsteh t eine national -
bezogene Geschichte ; Josef Mace k bleibt auf den Spuren von Fran z Palacký, der 
erst deutsch eine „Geschicht e von Böhmen " sdirieb und danac h tschechisc h „Dějin y 
českého národa" . Un d was sollte der Leser davon halten ? 

Histoir e de la Bohém e das ist nun aber nach dem Titel die Konzeptio n und 
man muß nach dem Grundri ß fragen. Die Historike r haben in einem solchen Fal l 
ja doch stets dieselbe Aufgabe wie die Architekten . Mace k hat sein böhmische s 
Hau s verhältnismäßi g klar nach dynastische n Gesichtspunkte n gegliedert. Gan z 
zufriedenstellen d scheint es nicht , wenn er solche Epoche n setzt. Da ß die Zeit von 
der hussitischen Revolution  beispielsweise bis zum Weißen Berg in Wirklichkeit 
zusammengehöre , nich t getrenn t durch den Dynastiewechse l von 1526, darübe r 
waren wir uns schon einma l einig. Andererseit s ist er, unte r solchen Gesichtspunkten , 
nun einfach inkonsequent , wenn er die habsburgische Dynasti e zum Einteilungs -
prinzip nimmt , dann aber die bekannt e Wiedererweckun g zu einem besondere n 
Kapite l macht . Ha t dieses inner e und ganz gewiß weittragend e Ereignis — aus der 
Retrospektiv e nämlic h — tatsächlic h die Gegenwar t um 1830, um 1860 und noch 
um 1890 so sehr beeinflußt ? War nich t selbst noch 1914 der allergrößt e Teil der 
Tscheche n ohne weiteres bereit , nicht das Geschic k des tschechische n Volkes, sondern 
die Devise von Gott , Kaiser und Vaterlan d für die existentielle Grundlag e an-
zusehen , wenn auch in den Hände n der staatliche n Exekutive und meinetwege n 
unte r dem Einfluß der hurra-patriotische n Massenhysterie ? 

Josef Mace k ist ein umsichtige r und auch ein gut informierte r Erzähler . Seine 
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Geschicht e von Böhme n ist dem Interess e des französische n Publikum s zugedacht . 
Nur : eine zeitunglesend e Nation , die Georg e Duby s zugegebenermaße n in klas-
sisch-konsequente r Analyse aufgebaut e Einsich t in die Entstehungsgeschicht e un d in 
die ideologisch e Tragweit e der Devise von den dre i Ordnunge n in der mittelalter -
lichen Gesellschaf t auf Seite 2 der größte n Tageszeitun g ausführlic h zu würdigen 
wußte , hätt e vielleidit für wohlinformiert , schlechthi n für anspruchsvol l genug 
angesehe n werden können , um ihr eine vergleichend e Darstellun g zu bieten . Wie 
viele Chance n bieten sich dafür an ! Wie sehr kan n ma n deutlic h machen , daß die 
böhmische n Länder , außerhal b des alten Karolingerreichs , gewisser Grundordnun -
gen zunächs t entbehrten , die für Europ a typisch wurden : Di e Dreifelderwirt -
schaft geradeso wie das Lehenssystem ; die kirchlich e Immunitä t ebenso wie das 
spätrömisch e Urkundenwesen . Aber auf der andere n Seite bote n nu n eben auch 
die böhmische n Lände r dieselbe Entwicklungsfolge , die sich weiter westlich er-
eignet hatte , in gehörigem zeitliche n Abstand , un d es wäre ein Leichte s gewesen, 
dami t bekann t zu machen . 

De r Hussitenforsche r Mace k schrieb natürlic h ein eindringliche s Hussitenkapitel . 
Aber so, wie er den Přemyslidenho f un d die Zei t der Luxemburge r viel zu un -
deutlic h in Beziehunge n setzte zum europäische n Königtu m un d allenfalls in 
direkt e Kontakt e zu Frankreich , so wußte er auch die Hussitenzei t nich t zu ver-
gleichen mit den Aufstände n des 14. Jahrhundert s ode r der Reformatio n im 16. 
U m hervorzuheben : Hie r war Böhme n auf dem gemeineuropäische n Weg um zwei, 
dre i Generatione n voraus. 

Auch das danac h zweihunder t Jahr e fortwirkend e protestantisch e Prinzi p ist 
nich t in europäische r Weite erfaßt . Sonst wäre klar geworden , daß die Zei t zwi-
schen 1419 un d 1620 zusammengehör t zugunste n jener Nord-Südteilun g Europas , 
die den Renaissance-Humanismu s der Protestante n trenn t vom Barock-Enthusias -
mus der Katholiken , währen d sie hal b Europ a gegen Habsbur g auf den Pla n ruft . 
Un d Böhmen , allein die Lände r der böhmische n Krone , sind dabe i jenes Pfand , das 
die Fronte n wechselt . Da s heiß t wirklich: nach der Niederlag e am Weißen Berg. 
Nich t die Regeneratio n angebliche r böhmische r Unabhängigkei t vorher , die man 
1918 törich t mit dieser Devise fordert e — un d gegen die Einsichte n der besseren 
Historike r —, sonder n die ständisch e Verteidigun g der Liberalität , mi t allen 
Konsequenze n für Politi k un d Bildungswesen , wurde umkämpf t un d verloren . 
Aber das zu sagen wäre 1918 gewiß keine gute Propagand a für die Bodenrefor m 
gewesen! Mace k weiß vieles auszugleiche n an solchen Einseitigkeiten , zugegeben. 
Aber, un d das soll nich t unzufriede n erscheinen , er setzt doch auch keine neue n 
Merkpunkte . 

Josef Mace k ha t sich im Nachwor t dazu bekannt , stets auch die Geschicht e der 
deutsche n Minderhei t im Land e berücksichtig t zu haben . Vielleicht mu ß man , den 
Umstände n nach , ein solches Bekenntni s muti g nennen . D a wo Freundschaf t un d 
Wahrhei t nebeneinande r sitzen , nach klassischer Allegorie, wird ma n für die 
Freundlichkei t Dan k wissen. Aber der Wahrhei t zu Ehre n sähe ma n doch , un d 
sei es mi t wenigen Worten , die deutsch e Minderhei t nich t nu r berücksichtigt , 
sonder n auch in ihre r Bedeutun g angesprochen : Als Proble m der historische n 
Rückbesinnun g für Deutsch e wie für Tschechen ; als Angelpunk t der berühmte n 
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Frag e nach dem Sinn der tschechische n Geschicht e zur Selbstdeutun g un d -findun g 
der tschechische n Nation ; und , ein wenig erhabe n un d entrück t den großen Zeite n 
bürgerliche r Kultur , als eines der Grundproblem e menschliche n Zusammenleben s 
überhaupt . Da s trifft das Verhältni s der beiden Gruppe n unte r allen mögliche n 
Gesichtspunkten . Bekanntlic h ging eine gesellschaftliche Trennun g im wesentliche n 
dem nationale n Bewußtseinsproze ß voraus. Dan n war das national e Gegeneinande r 
offensichtlic h Anlaß für den so erstaunlic h frühe n Proze ß tschechische n National -
bewußtsein s im Rahmen , nich t deckungsgleich , der hussitische n Revolution . Un d 
schließlich un d endlic h gibt das Wechselspiel genug Anlaß zu allerhan d Deutungen . 

Ma n kan n keine Geschicht e der Deutsche n im Land e schreiben , den n sie um -
faßte nich t die ganze Kategori e historische n Lebens . Es gab keine deutsche n Ober -
schichten , es sei den n in den Städte n bis zur Hussitenzeit . Es gab keinen deutsdie n 
Adel un d kein deutsche s Prälatentum . Aber es ist auf der andere n Seite eigentlic h 
doch auch ein fragwürdiges Unternehmen , eine tschechisch e Geschicht e zu schreiben , 
will ma n nich t ignorieren , da ß ein erhebliche r Tei l des agrarische n Fortschritts , des 
Städtewesen s un d der industrielle n Entwicklun g nu n einma l den Deutsche n im 
Land e zu verdanke n sei. Sollten wir nich t endlic h zur Kenntni s nehmen , daß der 
Strei t um den Leistungsantei l hier un d da, ebenso wie auch der Strei t um die natio -
nale Integration , im Grund e von den Kategorie n des 19. Jahrhundert s lebt? Wir 
sollten uns wirklich dara n machen , eine „böhmische " Geschicht e un d nich t eine 
tschechisch e ode r deutsch e zu schreiben . 

Bochu m F e r d i n a n d S e i b t 

Kincl, Jaromír und Kollektiv: Všeobecné dějiny státu a práva [Allgemeine 
Geschichte von Staat und Recht]. 

Verlag Panorama , Prag 1983, 466 S. 

Da s Buch wurde von einem Kollekti v tschechische r Rechtshistorike r der Uni -
versitäte n Pra g un d Preßbur g unte r Leitun g von Prof . Dr . Kinc l verfaßt un d als 
„gesamtstaatliche s Hochschullehrbuc h für Studente n der juristischen Fakultäten " 
approbiert . Es zeigt, wie Studente n Rechtsgeschicht e unte r einem einseiti g politische n 
Blickwinkel sehen sollen. Di e allgemein e Geschicht e von Staa t un d Rech t ist eines 
der vier historische n Fächer , mit dene n an den juristische n Fakultäte n in der 
ČSSR die Studente n in das juristische Studiu m eingeführ t werden . Es ist für uns 
ungewöhnlich , allgemein e Geschicht e un d Rechtsgeschicht e in einem Lehrfach , in 
einem Lehrbuc h verbunde n zu sehen . Di e neue , hier angewandt e Method e setzt 
nich t voraus, da ß der Studierend e besonder e Kenntniss e der allgemeine n Geschicht e 
besitzt , wenn er sich dem Studiu m der Rechtsgeschicht e zuwendet . Sie förder t auch 
das Verständni s für die geistigen Zusammenhäng e zwischen der Entwicklun g von 
Staa t un d Recht . Di e Füll e des aus zwei Fächer n gebildeten Stoffes, der sich auf 
mehrer e Lände r erstreckt , zwingt aber aus didaktische n Gründe n zu eine r Be-
schränkung , welche die Gefah r einer Konzentratio n auf allzu vereinfachend e 
Schlagwort e in sich birgt. Daz u kommt , daß mit politisch-ideologische r Leidenschaf t 
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die dynamisc h wirkende n Entwicklungsfaktore n der allgemeine n Geschicht e un d 
Rechtsgeschicht e nu r unte r dem Gesichtspunk t kommunistische r Doktri n gesehen 
werden un d dahe r oft nich t tendenzgenehm e Fakte n übergange n werden . 

I n dem Vorwort wird ausgeführt , daß sich das Lehrfac h eigentlich auf alle 
Staate n beziehe n müßte , aber die wissenschaftlich e Verarbeitun g stieße auf zu 
große Schwierigkeiten , un d die pädagogisch e Verwertun g sei unmöglich . Deshal b 
werde für Unterrichtszweck e nu r eine Auswahl getroffen . Di e Entwicklun g von 
Staa t un d Rech t werde nu r an der Geschicht e derjenigen Lände r demonstriert , die 
für die Entwicklun g in der ČSSR eine grundsätzlich e Bedeutun g hätten . De r Rah -
men dieser Lände r ist allerding s weit gesteckt. Er umfaß t (auf 8 Seiten ) die „orien -
talische n Despotien " Ägypten, Mesopotamien , das Reich der Hethiter , Assyrien, 
Indie n un d China , ferner in dem Abschnit t über „Staa t un d Rech t der Sklaven-
halter " das antik e Griechenlan d un d das Römisch e Reich („Großmach t der Skla-
venhalter" ) un d schließlich im zweiten Teil des Buche s die germanische n Staaten , 
Italien , Byzanz , Bulgarien , Rußlan d un d Polen . De r dritt e Teil, der über die Ge -
schicht e von Staa t un d Rech t in der „Period e des Kapitalismus " bis 1918 handelt , 
bezieh t sich nu r auf England , Frankreich , Deutschlan d un d die USA. Österreic h 
un d das Gebie t der ČSSR sind ausgeklammert , weil sie einem besondere n Lehr -
fach vorbehalte n sind. 

De r für Studienzweck e gut gegliederte Abschnit t über das römisch e Rech t ist 
im Vergleich zu dem , was an den Prage r Universitäte n bis 1938 gelehrt wurde , 
mager , aber für das modern e Rechtsstudiu m noch ausreichend . Di e deutsch e Redits -
geschicht e wird, durc h politisch e Aversionen in ihre m wissenschaftliche n Wert ge-
mindert . Übe r „di e Barbaren , die von den römische n un d griechische n Autore n 
Germane n genann t wurden " (S. 119), wird berichtet , daß sie im 4. un d S.Jahr -
hunder t im Stadiu m einer militärische n Demokrati e lebten . Sie führte n Kriege 
„nu r zum Zwecke des Raubes" ; der Krieg war „ein dauernde s Mitte l für ihre 
Ernährung " (S. 120). In den Reiche n der Barbaren , zu dene n die Verfasser die 
Staate n der Franken , Burgunde r un d Alemanne n zählen , lebte angeblich zweierlei 
Bevölkerung : die germanische , die überal l die Minderhei t bildete , un d die alt-
eingesessene römisch e Bevölkerung . Im Reich e der Franke n bildete n die Sklaven 
die niedrigst e Schich t der Bevölkerung . Di e Verfasser unterscheide n Haussklaven , 
angesiedelt e Sklaven, Königssklaven un d Kirchensklaven . Di e Geschicht e der Mero -
winger- un d Karolinger-Dynastie n wird als eine „Geschicht e fortschreitende r Ent -
eignun g un d Verknechtun g der freien Bauern " charakterisier t (S. 135). Di e imperia -
listische Politi k der deutsche n Kaiser un d dere n Aggressionen nach Osten gegen 
die Slawen seien ideologisch mi t der Verbreitun g des Christentum s begründe t wor-
den ; dadurc h sei die Kirch e ein wichtiger Teilnehme r an den Aggressionen und 
an der Ausbeutun g der unterworfene n Bevölkerun g geworden (S. 154). Zu r Ent -
stehun g des Begriffs „Heilige s Römische s Reich " un d zur Theori e der Übertragun g 
des antike n Imperium s auf Deutschlan d habe jegliche Rechtsgrundlag e gefehlt. 
Da s Heilige Römisch e Reich deutsche r Natio n sei von allem Anfang an nu r eine 
politisch e Fiktio n gewesen, un d die italienisch e Politi k der deutsche n Kaiser habe 
sich nu r auf wiederholt e Einfäll e von Armeen deutsche r Feudale r auf italienisch e 
Gebiet e beschränk t mi t dem Zie l der Ausraubun g der reiche n italienische n Städt e 
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und Landgebiete (S. 176). Die Italienpolitik Friedrich Barbarossas, der Italien 
überfiel und die Städte plünderte, habe schließlich mit einem Krach geendet. 

Die Entstehung des feudalen Staats und Rechts wird auf die Zeit nach dem Fall 
des weströmischen Reichs datiert; das Ende dieser Epoche wird in der Zeit der 
„Revolutionen der Bourgeois" gesehen. In den Bauernkriegen hätten die Bauern 
kommunistisch-utopische Forderungen vertreten. Die bourgeoise Revolution habe 
1640 in England begonnen. 

Der dritte Teil des Buches befaßt sich mit Staat und Recht während des Kapi-
talismus. Unsere moderne Wirtschafts- und Gesellschaftswelt wird als Kapitalismus 
hingestellt. Als höchste Stufe des Kapitalismus wird der „Imperialismus" der USA 
angesehen. Die Bourgeoisie der amerikanischen Nordstaaten habe die Plantagen 
der ehemaligen Sklavenhalter nicht teilen und den Negern nicht volle Bürgerrechte 
geben wollen, weil sie befürchtete, daß das auch für die ausgebeuteten Arbeiter 
des kapitalistischen Nordens attraktiv sein würde. Die Revolution von 1848 sehen 
die Verfasser unter folgenden Aspekten: Das Proletariat forderte die Beseitigung 
des Klassenantagonismus zwischen Kapitalisten und Arbeitern und die Beseitigung 
der Divergenz zwischen Arbeit und Kapital. In dem Abschnitt über den „Kampf 
der deutschen Reaktion gegen die Arbeiterbewegung" werden als erste soziali-
stisch-kommunistische Gruppen der „Bund der Geächteten" und der „Bund der 
Gerechten" erwähnt, dann der 1847 gegründete Verband der Kommunisten. 
Ausführlich wird über die Anfänge der sozialistischen Arbeiterbewegung in Deutsch-
land berichtet. Gerügt wird, daß gegen Ende des Ersten Weltkriegs die damals 
regierende sozialdemokratische Partei „alles zur Rettung der Militär- und Macht-
position der Bourgeoisie" getan habe. 

Das deutsche Bürgerliche Gesetzbuch sei durch die Verschiebung der kapitalistischen 
Gesellschaft in Richtung zum monopolistischen Stadium stark beeinflußt worden. 
Seinem Charakter nach sei es bourgeois-kapitalistisch und weise halbfeudale büro-
kratische Überreste auf. Es sei in einer schwerfälligen Sprache geschrieben und 
daher wenig verständlich. Seine Bestimmungen seien ineinander verflochten, un-
bestimmt und oft kautschukartig. Die Unübersichtlichkeit mache es einem Laien 
unmöglich, sich im Gesetzbuch zu orientieren. 

Wenn diese Kritik berechtigt wäre, müßte man es — meinen wir — erstaunlich 
finden, daß dieses Gesetzbuch zum Vorbild für das bürgerliche Recht in der Schweiz, 
in der Türkei, in Japan und Brasilien wurde. Auch das deutsche Strafgesetzbuch 
enthält nach Ansicht der Verfasser unpräzise Bestimmungen. (Ich rate den Ver-
fassern, unter diesen Gesichtspunkten einmal das tschechoslowakische Strafgesetz 
anzusehen!) Das Buch schließt mit Kapiteln über den italienischen Faschismus, über 
die Weimarer Republik und die nazistische Diktatur in Deutschland. Der Pakt 
Hitlers mit der Sowjetunion vom 23. August 1939 wird darin allerdings ver-
schwiegen. 

Wer von uns das Buch selektiv zu lesen versteht, wird in der Fülle des Materials 
zum Beispiel in den Kapiteln über Rußland, Bulgarien oder Polen oder an ande-
ren Stellen allerdings manch Wissenswertes finden. 

Gernlinden E r i c h S c h m i e d 

10 
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Hemmerle, Rudolf: Sudetenland-Lexikon für alle, die das Sudetenland lieben. 

Adam-Kraft-Verlag, 2. erw. Aufl., Mannheim 1985, 512 S., 656 Abb., 2 Landkarten, 
DM 35,—. 

Dieses einbändige Nachschlagewerk, eine respektable Leistung für den Allein-
gang des Verfassers und zugleich Herausgebers, war bislang schon ein Bucherfolg; 
das zeigt die 2. Auflage innerhalb eines Jahres. 

In mehr als 1600 Stichwörtern und Verweisungen wird ein breites Spektrum 
an Informationen geboten, das man nur andeutungsweise charakterisieren kann: 
So findet man etwa 340 Ortsbeschreibungen — von Albertham, Bez. Neudek, 
bis Zwittau/Mähren — mit Hinweisen auf die Geschichte und Kunstgeschichte, 
auf die wirtschaftliche Bedeutung der Siedlungen und mit den Bevölkerungszahlen 
der letzten Vorkriegszählung von 1930. Etwa 730 Kurzbiographien — von 
Adalbert von Prag bis Stefan Zweig — führen bedeutende (verstorbene) Menschen 
vor, deren Heimat die Sudetenländer waren, die zeitweise hier gewirkt haben 
(Johannes Kepler, Albert Einstein) oder der Abstammung nach den Sudeten-
deutschen zuzuordnen sind, etwa Franz Schubert oder Stefan Zweig. Eine weitere 
Reihe bilden die Landschaftsbeschreibungen, vom Adlergebirge bis Zappenland (im 
Bezirk Tetschen). Schließlich sind die zahlreichen „Sammelbegriffe" zu nennen, 
die in die verschiedensten Bereiche der Wirtschaft (Industrie, Bergbau, Landwirt-
schaft), der Politik und Presse, der Literatur, Kunst und Wissenschaft führen („Ab-
stinenzlerbewegung" bis „Wintersport", „Adel" bis „Zuckerindustrie", „Aktivisten" 
bis „Zeitungswesen") und querschnittartig eine weitere Fülle von Informationen 
bieten. Und das alles in einer klaren, leicht zugänglichen Sprache unter Verwendung 
fundierter wissenschaftlicher Literatur, vorwiegend aus der Zeit nach 1945. 

Zwei Karten enthält das Buch („Deutsche Siedlungsgebiete in Böhmen und 
Mähren-Schlesien" und die Verwaltungsgliederung in politische und Gerichts-
bezirke nach dem Stand von 1935 mit der Grenzziehung von 1938). Dieser Karten-
teil sollte bei einer Neuauflage um mindestens eine Reliefkarte mit Angaben zu 
Industrie und Landwirtschaft ergänzt werden. Dem Lexikon-Teil ist ein „geschicht-
licher Überblick" vorangestellt, der mit der Landnahme Böhmens durch die kel-
tischen Bojer beginnt und mit Zahlenangaben über die Sudetendeutschen 1981 
endet. 

In dieser Übersicht hätte man sich auch Angaben über die Versuche zur natio-
nalen Abgrenzung im 19. Jahrhundert gewünscht, so den Föderationsplan des 
Reichstags von Kremsier (1849), den Inhalt der „Fundamentalartikel" (1871) und 
die Föderationspläne von Fischhof („Österreich und die Bürgschaft seines Bestan-
des" 1878) und Popovici („Die Vereinigten Staaten von Großösterreich" 1905). 
Zusammenfassend kann das Lexikon nur als sehr nützliche Informationsquelle 
bezeichnet werden, insbesondere für die nachwachsenden Generationen. Man darf 
ihm weitere ergänzte Auflagen wünschen. 

Ulm-Jungingen H a n s K o m a r 
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M eixner , Rudolf: Abriß der Geschichte der Sudetendeutschen. 

Preußler Verlag, Nürnberg 1983, 102 S. 

Dieses Büchlein steht entgegen seinem interessanten Titel außerhalb der Kon-
kurrenz der in dieser Zeitschrift zu besprechenden Publikationen. Der Verfasser, 
ein verdienstvoller Verwaltungsjurist, geht vom Impuls aus, einer Generation, der 
gemeinhin ihr angeblich mangelndes Geschichtsverständnis vorgehalten wird, Grund-
tatsachen und Zusammenhänge zum Thema von der Prähistorie bis zur Gegen-
wart zu vermitteln. Dies verlangt vom Autor einen souveränen Überblick über 
den Problem- und Wissensstand der gegenwärtigen Historiographie. Da die Speziali-
sierung des Verfassers aber auf einem anderen Gebiet liegt und er auch noch die 
Sisyphusarbeit wagt, höchst detailfreudig — über die „Geschichte der Sudeten-
deutschen" hinaus — den allgemeineuropäischen historischen Hintergrund dar-
zustellen, kann man das Ergebnis schon erahnen: Diese Publikation ist vor allem 
anderen zum getreuen Spiegelbild des Geschichtsbildes geworden, das in vielen 
deutschen Schulen der Ersten Tschechoslowakischen Republik vermittelt wurde, 
angereichert mit dem Niederschlag einer leidvollen Lebenserfahrung des Zeit-
genossen (Geburtsjahrgang 1911): „schwarzgelb", antifriderizianisch (Schlesiens 
wegen), antibismarckisch (also großdeutsch), die tschechische nationale Emanzi-
pation des 19. Jahrhunderts verachtend und ihre Auswirkungen fürchtend, der 
Tschechoslowakischen Republik feindlich, der politischen Richtung Konrad Hen-
leins sympathisch gegenüberstehend, die Nachkriegs-Vertreibungsgreuel als ent-
setzlicher einschätzend denn die Massenvernichtungen des NS-Regimes usw. — Der 
„Abriß" vermittelt Fakten, Halbfakten und Irrtümer in einer für unbefangene 
Leser schwer durchschaubaren, Wichtiges mit Unwichtigem mischenden Weise und 
in einer nicht immer an der Stilebene einer historiographischen Darstellung orien-
tierten Sprachform. 

Marburg an der Lahn H a n s L e m b e r g 

Weinmann , Josef: Egerländer Biographisches Lexikon mit ausgewählten Per-
sonen aus dem ehemaligen Reg.-Bez. Eger. Bd. 1 (A—M). 

Selbstverlag des Autors, Männedorf/Schweiz 1985, 374 S., DM 53,50. 

Die Intention des Autors, eines aus Karlsbad stammenden Schweizer Zahnarztes, 
scheint klar auf den ersten Blick: die Lebenswege und Leistungen ausgewählter 
Egerländer zu zeigen. Der vorliegende erste Band erfaßt 2100 Personen als 
„gebürtige Egerländer, Nachkommen derselben, einschließlich unserer jüdischen 
Mitbürger, mit welchen wir bis zum Jahre 1938 in friedlicher Gemeinschaft leb-
ten". Das Werk soll ein „Stammeslexikon in 2 Bänden und über 4000 Lebens-
läufen" werden; es soll aber auch „eine wundervolle, stolze Leistungsschau der 
Egerländer" sein. 

10-
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Tatsächlic h kan n ma n nich t unbeeindruck t bleiben , wenn man das Buch , dessen 
graphisch e un d inhaltlich e Textgestaltun g dem Biographische n Lexikon zur Ge -
schicht e der böhmische n Lände r entspricht , durchblättert . Auf ungewöhnlic h gutem 
Papie r un d durc h interessant e un d zahlreich e gut reproduziert e photographisch e 
Porträt s ergänzt , öffnet sich dem Leser eine eindrucksvoll e Galeri e von unter -
schiedliche n Menschenschicksale n un d Leistungen , die Bewunderun g erheisch t für die 
intensiv e zivilisatorische un d kulturell e Vielfalt dieses kleinen Ländchen s zwischen 
den beiden aber doch rech t entfernte n historische n Zentre n Nürnber g un d Prag . 
Gerad e dieses Buch gibt eher als viele ander e Einsich t in die mitteleuropäisch e Ent -
wicklung der letzte n sieben Jahrhundert e auf volkstümliche r Eben e un d auf einem 
Gebiet , das nu r in Ausnahmefälle n mi t den großen Staatsgeschäften , mi t Politi k 
zu tun hatt e un d kaum Anziehungskraf t auf ander e Teile Europa s auszuübe n 
vermochte . Von hier mußt e ma n auswandern , wollte ma n weitere Horizont e als die 
einer kleinen Provinzstad t suchen . Wie der Auto r selber im Vorwort ankündigt , 
„diese s Werk ist nich t nu r ein Nachschlagewerk , sonder n vielmeh r ein spannende s 
geschichtliche s Lesebuch" . 

Allerdings mu ß ein Rezensen t dieser Zeitschrif t auch nach der Zuverlässigkeit 
dieses Buche s fragen. Selbstverständlic h mit gebotene r Rücksich t darauf , da ß das 
Werk selbst manche n Ansprüche n der gegenwärtigen Geschichtswissenschaf t ohne -
hin nich t entspreche n kan n — es ist doch eben nu r als eine Huldigun g an die er-
folgreichen Mensche n gedacht , die in irgendeine r Beziehun g zum Egerlan d stande n 
ode r stehen . D a aber bei dem gegenwärtig beschränkte n Wert tschechische r histori -
scher Arbeiten un d angesicht s der nu r beschränkte n Informationsmöglichkeite n aus-
ländische r Historike r ein jedes Werk dieses Umfang s wegen seiner Detailinforma -
tion zur Geschicht e der böhmische n Lände r doch auch von Wissenschaftler n ver-
wende t wird, mu ß es auch entsprechen d ihre n Kriterie n geprüft werden . 

Zu allererst fragt ein Historike r bei einem biographische n Nachschlagewer k nach 
Auswahlkriterien . Daz u gibt der Auto r selbst wenig Auskunft . Bei vergleichende r 
Durchsich t entsteh t der Eindruck , daß es sich hier zunächs t einma l nu r um die wirk-
lichen ode r vermeintliche n Repräsentante n des Egerlände r Deutschtum s handelt , 
was imme r ma n darunte r genau verstehen mag. Tscheche n wurde n entwede r gar 
nich t aufgenomme n ode r „eingedeutscht" . Da s betrifft etwa einen Repräsentante n 
des Egerlande s in aller Welt, nämlic h den Komponiste n des weltberühmte n „Eger -
lände r Marsches " Vendelín Kopeck ý (auc h Kopetzky) . Er fehlt im Lexikon . In 
einem andere n Fal l unternah m ma n den Versuch, eine Persönlichkeit , bei der aus 
ihre r Zei t herau s keine Entscheidun g über ihre Nationalzugehörigkei t im moderne n 
Sinn e gemach t werden kann , als Deutsche n auszuweisen . Hie r handel t es sich um 
den namhafte n Humaniste n Bohusla v Lobkowic z von Hassenstei n aus altem tsche-
chische n Adel. Unberücksichtig t blieben dementsprechen d alle nach 1945 im Eger-
land wirkende n Egerländer , auch wenn sie sich kompromißlo s für die Erhaltun g 
des deutsche n historische n Erbes in jenen nu n „neubesiedelten " Gebiete n ein-
setzten , wie etwa die 1902 in Marienba d geboren e Kunsthistorikeri n Dr . Mir a 
Mladějovská . Un d so fielen dieser Auswahl auch so bedeutend e Persönlichkeite n 
zum Opfer wie der Karlsbade r Stadtra t un d große Barockmale r Josephu s Cramoli n 
Carolotermiensis , wie sich der geboren e Tschech e aus Nimbur g selber unterschrieb , 
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während andere weit weniger bedeutende Personen nach historisch unbelegbaren 
Auskünften zu finden sind, wie etwa die Preßnitzer Brüder Anger. Bei anderen 
wiederum, wie etwa dem großen Juristen und Politiker Rudolf Lodgman von Auen 
(fälschlich als Lodgmann aufgeführt), bleibt die Frage nach ihrer Beziehung zum 
Egerland offen. 

Leider wurden generell tschechische historische Quellen und wissenschaftliche 
Literatur nicht berücksichtigt, so daß etwa bei dem schon genannten Lobkowicz von 
Hassenstein allein auf die Königsberger Nachrichten verwiesen wird, auf Koschs 
Literaturlexikon und auf die Sudetendeutschen Lebensbilder, während eine statt-
liche wissenschaftliche Bibliographie dem Leser vorenthalten wird. 

Daneben gibt es kleine Fehler, die ein jeder Wissenschaftler vermeiden sollte, so 
etwa die unkorrekte Bezeichnung der im Laufe der Jahrhunderte ihren Charakter 
sowie ihren Namen ändernden, aber hier stets als „Deutsche Karls-Universität" 
aufgeführten Prager Universität. 

Natürlich wird durch diese Verfahrensweisen des Autors der wissenschaftliche 
Wert seines großen und mühevollen Werkes gemindert. Man muß sich jedoch auch 
fragen, ob er der Erhaltung und künftigen Erweiterung der populären Kenntnisse 
von Egerländer Geschichte in aller Welt einen gar so guten Dienst leistet. Denn 
seine Bemühung um eine Betonung des deutschen Erbes der Egerländer Ver-
gangenheit erklärt aller Wahrscheinlichkeit nach auch seine ausschließliche Ver-
wendung der deutschen Ortsnamen. Dies ist natürlich eine Vermutung. Die Ent-
scheidung des Autors mochte auch durch seine einfache Unkenntnis beeinflußt 
gewesen sein, worauf man aus dem fauxpas bei der Nennung des Geburtsorts des 
Scharfrichters und Goethe-Begleiters Karl Huss schließen dürfte: „Most bei Brüx". 
Ob Absicht oder Unkenntnis, das versprochene deutsch-tschechische Ortsnamen-
verzeichnis am Ende des zweiten Bandes wird den Schaden nicht mehr gutmachen, 
den die ausschließlich deutsche Ortsnamenbezeichnung anrichtet. 

In den Händen der deutschsprachigen Leser bewirkt das Buch nämlich mit 
dieser Art von Betonung deutscher Vergangenheit des Egerlands wenig: in Deutsch-
land und Österreich weiß man das ohnehin. Doch für den Rest der Welt wäre 
natürlich ein solches Buch wertvoll, wenn es die Ungeheuerlichkeit der Vertreibung 
und der tschechischen Neubesiedlung am Wandel aller Ortsnamen illustrieren 
könnte. Aber welcher Engländer, Franzose oder Amerikaner wird sich die Mühe 
machen, jeden Ort in dem am Ende des zweiten Bandes vorliegenden Verzeichnis 
zu identifizieren. Sie werden von Preßnitz, Podersam und Schaab lesen, sie auf 
einer Karte suchen und sich mit Sicherheit dem falschen Eindruck hingeben, es 
handle sich eben um kleine und so unbedeutende Ortschaften, daß sie auf keiner 
Karte zu finden seien. Der Eindringlichkeit eines immer wieder vor Augen ge-
führten Hinweises, daß die heute vertrauten tschechischen Ortsnamen ehemalige 
deutsche Orte bezeichnen, kann sich jedoch keiner entziehen, wenn er die beiden 
Formen jeweils nebeneinander sieht. Und so muß man fürchten, daß die Absicht, 
um einer bestimmten historischen Erinnerung wegen die Wirklichkeit eingeengt 
wiederzugeben oder sie gar zu meiden, nur in das Gegenteil umschlägt. 

München E v a S c h m i d t - H a r t m a n n 
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Horizonte und Perspektiven. Festschrift zum 60. Geburtstag von Erik Turnwald, 
Direktor des „Instituts für Reformations- und Kirchengeschichte der böhmischen 
Länder". Im Auftrage der „Johannes-Mathesius-Gesellschaft" hrsg. v. Gerhard 
Messler. 

Johannes-Mathesius-Verlag, Heidelberg-Wien 1979, 216 S., XIV Abb. i. Text. 

Es mutet erstaunlich an, wenn eine Festschrift weitgehend wissenschaftlichen 
Zuschnitts durch ein behördliches Grußwort eines amtierenden Landesministers er-
öffnet wird; weitere Grußworte folgen. — In diesem Band sind insgesamt 29 Bei-
träge unterschiedlichster Thematik in fast bunter Folge vereinigt, Beiträge ver-
schiedener Provenienz und weitgespannnter wissenschaftlicher, journalistischer und 
sprachlicher Darstellung — es handelt sich sowohl um unmittelbare Forschungs-
erträge als auch Reflexionen, Essays, Gedichte, historische und theologische Mis-
zellen: Spiegelbild der vielseitigen Interessen und Beschäftigungen des Jubilars, der 
nach seiner Vertreibung aus der Heimat in der Bundesrepublik Deutschland tat-
sächlich etwas Einmaliges aufgebaut hat — ein Fachinstitut zur Erforschung der 
Geschichte des Protestantismus in den böhmischen Ländern. 

Darüber hinaus sind dem Band noch 14 Abbildungen auf Tiefdruck (einschließ-
lich des Prager Geburtshauses Turnwalds sowie einer Luftaufnahme seines der-
zeitigen Wirkungsgebietes Bad Rappenau) und ein Mitarbeiterverzeichnis beigefügt. 

* 

Da es ausgeschlossen ist (obwohl es vom Prinzip her notwendig wäre!), sich hier 
mit jedem Einzelbeitrag zu beschäftigen, wird der Versuch unternommen, nach 
übergeordneten Gesichtspunkten einiges herauszugreifen. 

1. Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte: Josef Seitz hat eine kleine Zu-
sammenstellung zum ,Evangelischen Leben in Heinrichsgrün (Erzgebirge)' bei-
gesteuert (S. 58—63), leider aber ohne jeglichen Nachweis, so daß der Quellen-
wert relativiert wird. Anders hält es der ursprünglich als Vortrag gehaltene Bei-
trag von Wilhelm Kühnert über die ,Zentrifugalen Kräfte in der ev. Kirche Alt-
Österreichs und des böhmisch-mährischen Raumes' (S. 64—80), der vor allem die 
These belegt, daß der Protestantismus im genannten Gebiet „schon frühzeitig" 
(S. 65) in Richtungen zerfiel und daß die 1871 ausgebrochene offene Krise nur 
schwer zu bewältigen war. Auch der Beitrag von Peter F. Barton zu der bis heute 
immer wieder gestellten und kontrovers beantworteten Frage „Der österreichische 
Barockkatholizismus — eine unerreichte Blütezeit kirchlichen Lebens?" (S. 81—102) 
geht kritisch-historisch diesem komplexen Problem nach, wobei der Verfasser in 
seiner differenzierten, ausführlich belegten Darstellung mit 151 Anmerkungen auch 
besonderes Augenmerk der miserablen Lage des sog. Weltklerus und der sich daraus 
ergebenden Problematik für die Landbevölkerung widmet. Rudolf Mattausch, 
inzwischen verstorben (ein Verlust für die kleine Riege exzellenter Böhmen-Kenner!), 
porträtiert „St. Johannes von Nepomuk" (S. 103—108) im Sinne eines .Kämpfers 
für die Freiheit des Geistes' (S. 108). 

Verdienstvoll ist auch der Blick Rudolf Wagners (aus siebenbürgisch-reformatori-
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scher Sicht!) auf eine allgemein geringer beachtet e Funktio n der Universitä t Czer-
nowitz als ökumenisch e Nahtstell e für Südosteurop a — zumal heut e diese Auf-
gabe, da Stadt und Gebie t seit mehr als einer Generatio n zur UdSS R gehören , 
längst dem politische n und wissenschaftliche n Bewußtsein entschwunde n ist (S. 109— 
114). Voň Interess e ist auch die Zusammenstellun g Erich Fusseks: „Da s evange-
lische Leben in Prag zwischen 1918 und 1938" (S. 194—204), weil hier ohn e fal-
sches Beiwerk einfach erzähl t wird, in welch bedeutende m Maß e das intellektuell e 
Leben Prags auch von dieser kleinen Grupp e bestimm t war (dem wäre im übrigen 
noch detaillier t nachzugehen! ) — Deutsche n wie Tschechen ; besonder s warmherzi g 
gedenkt der Verfasser des tschechische n Prediger s und Philanthrope n Přemysl 
Pitter , der — inzwischen kaum eineinhal b Jahrzehnt e tot — heute auch dem Be-
wußtsein der exilierten Tscheche n und der Sudetendeutsche n nahez u entschwunde n 
ist. 

2. Theologisch-protestantisch e Fragen : Ein andere r Bereich dieses Buches umfaßt 
allgemein-theologisch-protestantisch e Fragen und Grundsatzprobleme . Der Evan-
gelische Altbischof Österreichs , Oskar Sakrausky, befaßt sich mit'de r marxistische n 
Herausforderun g an Westeurop a und dem Auftrag der Kirche ' (S. 39—53). Er 
interpretier t die tschechisch e Nationalbewegun g theologisch : „I m letzten Grund e 
hatt e sie ihre Wurzeln in einem religiös überhöhte n Nationalbewußtsein " (S. 39) 
— eine gewagte These! Die tschechische n außenpolitische n und innenpolitische n 
Aktivitäten währen d des Zweiten Weltkriegs werden verkürzt interpretiert . „Lei-
der erschöpfte n sich die Vorbereitunge n des tschechische n Volkes meines Wissens 
nach für diesen Tag (der ,Befreiung' : Anm. d. Rez.) fast nur mit der Erstellun g von 
schwarzen Listen ; also wieder nur aus Opposition " (S. 40). 

Warum als Beleg für diese These anstelle der reichhaltige n Primär - und Sekun-
därliteratu r zwei volle Seiten lang die Propyläen-Weltgeschicht e zitiert wird, ist 
nicht genau ersichtlich , minder t aber den Aussagewert der nachfolgende n Über -
legungen — auch in bezug auf die Gedanke n zur marxistische n Herausforderung ; 
hier fehlen Bezüge zu den wesentliche n westlichen (und östlichen!) Marx-Inter -
preten sowie Neo-Marxiste n (soweit ernstzunehmende r Argumentation ) leider völ-
lig; statt dessen finden sich Selbstverständlichkeite n wie z. B.: 

„Di e marxistische Herausforderun g an Westeurop a beginnt nicht erst im 
Jahr e 1945, oder gar erst mit der tatsächliche n Machtübernahm e der kom-
munistische n Parte i in der ČSSR (Anm. d. Rez. : Diese Staatsbezeichnun g 
wurde erst durch Verfassungsänderun g 1960 eingeführt!) im Jahr e 1948, 
sonder n sie beginnt sehr sehr viel früher. " (S. 43). 

Ein weiteres Beispiel: 
„Ma n kann dahe r im allgemeinen feststellen, daß zur marxistische n Gesell-
schaftsauffassung eine wesentliche Nachrangigkei t des Individuum s gegenüber 
der Gesellschaft , des Einzelne n gegenüber dem Ganze n oder der Individuali -
tät gegenüber der Idee gehört " (S. 46). 

In 6 Punkte n stellt dann der Verf. einen christliche n Forderungskatalo g gegen-
über. 
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Alfred Eckert faßt in seinem Beitrag „Eine ,theologia constantiae' aus dem 
reformatorischen Erbe der böhmischen Lutheraner deutscher Zunge" (S. 137—148) 
die 1567 gedruckten Überlegungen Mathesius' zusammen; daran schließen sich 
die weiterführenden Gedanken seines Nachfolgers Frank, dann Schreiters u. a. m. 

3. Allgemeine Beiträge: Aus der Reihe dieser Beiträge ist vor allem Theodor 
Veiters konziser Beitrag „Staat und Nationsbegriff nach westlicher Lehre" (S. 6— 
18) besonders hervorzuheben, weil er in entsprechender Kürze einen großen Bogen 
von Ignaz Seipel, Karl Renner, Arnold Weingärtner bis zu Guy Héraud zieht, 
die terminologische Unterscheidung präzisiert: zwischen Staatsnation, Willens-
nation, Nation als Volk mit politischer Zielsetzung, Nationalstaat; Veiter unter-
scheidet, definiert, führt grundlegende Literatur an. Sein Untersuchungsfeld ist 
weitgespannt und umfaßt auch kleinere Gruppen, z. B. die Basken, Bretonen 
usw. (S. 11 ff.). 

Einen ebenso grundlegenden Beitrag steuert auch Josef Stingl, ehem. Präsident 
der Bundesanstalt für Arbeit, bei: „Menschen- und Gruppenrechte als Grundlage 
des Friedens" (S. 19—28); er geht hierbei von dem Gedanken eines Europa ,neuer 
Qualität' (S. 19) aus, bezieht Völker, Gruppen und Regionen wie Staaten in seine 
Überlegungen mit ein und faßt in einem 3-Punkte-Leitprogramm folgendermaßen 
zusammen: internationale Solidarität aller Betroffenen, Kooperation und inter-
nationale Konventionen und schließlich persönliches Engagement von struktur-
beeinflussenden Persönlichkeiten — alles in allem politische Gedanken, die der 
Diskussion wert sind. 

* 

In einem biographischen Nachwort' (S. 207—210) zeichnet Klaus Rök die 
wichtigsten Lebensstationen Erik Turnwalds auf und fügt einige bibliographische 
Hinweise bei (S. 211 f.). 

Eine Systematisierung der einzelnen Beiträge nach Sachgebieten hätte eigentlich 
nahe gelegen und wäre einer derartig intendierten Publikation — in die auch 
Lyrik-Beiträge Eingang fanden — dienlich gewesen. Insgesamt: Ein Spektrum 
sudetendeutschen Protestantismus! 

Waakirchen O t f r i d P u s t e j o v s k y 

Blum, Jerome (Hrsg.): Die bäuerliche Welt. Geschichte und Kultur in sieben 
Jahrhunderten. Mit Beiträgen von Jerome Blum, Joan Thirsk, Dietrich Saolfeld, 
Ives-Marie Bercé, Jaqueline Simpson, William N. Parker, Harvey Franklin. Über-
setzungen aus dem Englischen von Karl Heinz Siber, aus dem Französischen von 
Ursula Irsigler. 

C. H. Beck Verlag, München 1982, 240 S. mit 254 Abb., Ln. DM 82,—. 

Der Wandel der bäuerlich-ländlichen Welt in ganz Europa seit dem Ende des 
Ersten Weltkrieges geht auf Massenkultur und Technik sowie die Politik der 



Buchbesprechungen 153 

Zentralregierungen zurück. Darunter hat zuletzt das physische wie traditionell-
gesellschaftliche Leben der Bauern gelitten. Im Gegensatz zu Ost- und Südeuropa 
verlief die landwirtschaftliche Entwicklung in Mittel- und Westeuropa reibungsloser 
und freier. Die Modernisierung machte gute Fortschritte, die Integration in die 
moderne Industriegesellschaft schien zu gelingen. Merkwürdig war, daß die Exper-
ten weder Überschußproduktion, noch den Schwund bäuerlicher Betriebe in der 
Zwischenkriegszeit, die Folgen der Erhöhung des Lebensstandards und die schwie-
rige Stellung von Landwirt und Landwirtschaft in der Politik der Industriestaaten 
voraussahen; der Umzug der Landbevölkerung in die Stadt, vor allem Industrie-
stadt, war durch die Wirtschaftskrise nicht mehr attraktiv. In Europa paßte sich die 
traditionelle bäuerliche Wirtschaft an, der bäuerliche Familienbetrieb bot noch allen 
Mitgliedern des Hausstandes Vollbeschäftigung. Es gab immer eine Hierarchie 
großer, mittlerer und kleinerer Bauernhöfe, doch hatten kleinere Familienbetriebe 
es immer schwer, kostendeckend zu wirtschaften, die Erhöhung des Lebensstandards 
wirkte ungünstig auf die Lage der Kleinbauern, Bevölkerungsdruck und traditio-
nelle Erbteilung (Anerbenrecht) führten in Süddeutschland zur Zersplitterung der 
Höfe, viele wanderten nach Übersee und Südosteuropa oder in Ballungszentren 
aus (Saisonarbeiter). Die Industrialisierung hat die Ausweitung einer allgemeinen 
Verelendung verhindert; viele Dörfler wurden Pendler, die die Landwirtschaft nur 
nebenher betrieben. Die Industrialisierung kam den Dörfern mehr als den Einzel-
personen zugute; es ging um die komplexe ländliche Gesellschaft, die nicht nur 
aktive Bauern, sondern auch Pfarrer, Lehrer, Handwerker, Gutsherrn, Notare und 
Beamte, Händler, Unternehmer und Beschäftigte der Verarbeitungsbetriebe um-
faßte. Dadurch beschleunigte sich das Tempo der Modernisierung im Dorf wie in 
der Kleinstadt. Unter dem Einfluß der höheren Löhne und der größeren persön-
lichen Freiheit intensivierte sich nach 1945 der Abwanderungsprozeß in die Stadt, 
den der Bedarf an Arbeitskräften in den Produktions- und Dienstleistungssektoren 
zunächst auffangen konnte. Die Bundesregierung förderte die Entwicklung der 
bäuerlichen Familienbetriebe und suchte den Bauern ein Einkommen zu garantieren, 
das dem eines Industriearbeiters gleichen Standards entsprach. Dem Steigen bäuer-
licher Einkommen entsprach aber nicht die angestrebte Gleichheit. Die Schrumpfung 
der bäuerlichen Vollerwerbsbetriebe um fast die Hälfte und die Etablierung von 
Nebenerwerbshöfen, deren Integration in ein komplexes Gesamtsystem von Pro-
duktion und Markt und der Wandel des Verhältnisses von menschlicher Arbeits-
kraft und Kapitalmenge bilden die neue, vielfältig gegliederte ländliche Gesell-
schaft aus; diese bewahrt zwar noch Traditionen, die ihren älteren Formen ent-
sprechen, entwickelt aber zugleich neue Strukturen und Systeme. Das „moderne 
Land" ist urbanisiert, städtische Wertvorstellungen bestimmen weitgehend den 
bäuerlichen Menschen und erzeugen ein heterogenes Klima auf dem Hof und im 
Dorf, das die Stadtleute noch vertiefen, die zu bestimmten Jahreszeiten dort leben. 
Das alte Bauerntum und die ländliche Dorfgemeinde lösen sich schon seit über 
hundert Jahren auf; eine alte traditionelle Lebensform geht damit in ganz Europa 
unter. Das 19. Jahrhundert ist neben der konstitutionellen und nationalstaatlichen 
auch durch die soziale Frage beherrscht und diese hat auch wesentlich zur Um-
wandlung der alten bäuerlichen Gesellschaft und Kultur beigetragen. Aber Hundert-
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tausende und Millionen gaben deshalb ihre bäuerlichen Lebensformen auf, 
weil in der alten ländlichen Umwelt Unsicherheit, Isolation, Not und Mühsal 
herrschten, Furcht und Angst vor Krankheit, schlechter Ernte, Hagel, Tod, vor dem 
Fremden die Menschen peinigten. In dieser verunsicherten, isolierten Welt der All-
tagsarbeit war ein wirtschaftliches Dasein in Würde, Freiheit, Muße unmöglich, 
entwickelten sich keine intellektuellen, künstlerischen, physischen Anlagen und 
Talente. Die kleinbäuerliche Landwirtschaft wurde unvereinbar mit der modernen 
Landwirtschaft und den Lebenserwartungen eines modernen Menschen und Bürgers. 
Im neuen System der reichlich bestückten Einzelbetriebe muß auch „Umwelt" eine 
bestimmte Bevölkerungsdichte haben, damit sie Kulturlandschaft bleibe, die der 
bäuerliche Kulturpionier geformt hat. 

Alle Geschichte mündet in die Gegenwart, deren bäuerlichen Gesellschafts- und 
Wirtschaftssektor, die sich im 20. Jahrhundert im Umbruch — nicht im Bruch — 
befinden. Um das Ausmaß dieses Wandels zu ermessen, muß man nach den ver-
gangenen Strukturen und Formen fragen. Dies tut das anzuzeigende, informative 
und analysierende Buch eines Teams westeuropäischer Gelehrter und beantwortet 
diese Fragen für die Vergangenheit und Gegenwart in vorzüglicher Weise und 
zwar auf den exemplarischen Feldern und an den Modellen von Dorf und Familie, 
Adel und Land, Leibeigenschaft, Grundhörigkeit und Bauernbefreiung, an den 
Formen des landwirtschaftlichen Betriebs, an Bevölkerungswachstum, Lebensstan-
dard, Pauperismus und Urbanität, an den Bauernrevolten und Aufständen, an 
Literatur und Brauchtum sowie dem Modell der amerikanischen Form. In den 
vergangenen sieben Jahrhunderten haben die Menschen des ländlichen Gesell-
schafts- und Kulturkreises tiefgreifende Wandlungen erlebt; es wurde der Feuda-
lismus durch eine kapitalistische Marktwirtschaft abgelöst, es emanzipierten sich die 
Bauern aus den alten gutsherrlich-patrimonialen Bindungen, es wurden die Drei-
felderwirtschaft abgeschafft und die Fluren eingehegt sowie die Mechanisierung 
durchgeführt; sie alle veränderten Leben und Tun in Hof und Feld, aber die länd-
liche Lebensgemeinschaft überlebte. Heute hat das alte Dorf seinen historischen Ort 
in ganz Europa verloren. Der „Idealtyp" des Bauern stirbt aus, er kann nur noch 
in abgeschiedenen Winkeln existieren, wohin die Produktionsverfahren der mo-
dernen Technik nicht greifen. Die moralischen und kulturellen Werte bäuerlicher 
Lebensform sind gefährdet. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts wurden Bauern 
und Kleinpächter zu einer eigenständigen politischen Kraft, sie gewannen Dyna-
mik im modernen Staat und in der Klassengesellschaft und der neuen Parteienwelt, 
sie organisierten sich zunehmend als einheitliche und gemeinsame pressure group. 
Eine entscheidende Voraussetzung für den Aufstieg der breiten Masse der Bauern 
und ihren Einstieg in eine Gesellschaft freier und gleicher Untertanen und Staats-
bürger, auch für die erfolgreiche Grundlegung einer fortschrittlich-modernen Land-
wirtschaft war die Emanzipation aus der altständischen Gesellschaft und die Frei-
setzung der bäuerlichen Arbeit und des Arbeitsertrages. Vorher war der Bauer der 
„Arme Mann", der schutzbedürftig und herrschaftsunfähig war, am eigenen poli-
tischen Schicksal nicht mitwirkte. 

Das mit wenig bekannten, eindrucksvollen Bildern reich ausgestattete, mit einer 
ausgewählten Bibliographie versehene und durch ein Personen- und Ortsregister 
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aufgeschlüsselte Buch beeindruckt durch die Fülle seiner Erkenntnisse, seiner Zu-
sammenhänge und Erhebungen. Man lernt nicht nur, man freut sich auch an diesem 
Buch, das in die Hände gelehrter Historiker aller Sparten, aber auch der Politiker, 
Gebildeten, Beamten und der Bauern gehört. 

München K a r l B o s l 

Gerhard, Dietrich: Das Abendland 800—1800. Ursprung und Gegenbild 
unserer Zeit. 

Verlag Ploetz, Freiburg-Würzburg 1985, 231 S., DM 29,80. 

Der bekannte Altmeister der Ständegeschichte Europas hat hier, zunächst 1981 
englisch mit einer zeitlichen Begrenzung von 1000—1800, danach deutsch mit dem 
Ansatz bereits bei Karl dem Großen, einen Grundriß der Entwicklung von Ver-
fassung und Gesellschaft im westlichen, mittleren und südlichen Europa vorgelegt. 
Interessant ist dabei die Periodisierung: Einem Zeitalter der Klöster und des frühen 
Feudalismus vom 8. zum 10. Jahrhundert als „Prolog" folgt „die Entstehung Alt-
europas" vom 11. zum 13. Jahrhundert. „Wandel und Kontinuität" führen da-
nach vom 14. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts, bis zum Ende also des Dreißig-
jährigen Kriegs. Danach konkurrieren „Emanzipation und Fortdauer der alten 
Ordnung". 

Gerhard beobachtet die immer wieder einmal apostrophierten „gemeinsamen 
Grundzüge" der Entwicklung. Bauern und König, Hochadel und Ministeriale, 
Agrarreform und Klosterreform liefern sie, bis das Reformpapsttum dem „ratio-
nal-legalen Geist" (S. 58) zu einer „in der Tat dramatischen Veränderung" ver-
half. Dieser Geist ist nach Gerhard allgemeines Kennzeichen der Zeit und wirkte 
sich auch sonst im künstlerischen und geistigen Leben aus bis zum „intellektuellen 
Erwachen des 12. Jahrhunderts" (S. 63). Im Zusammenhang mit einer entsprechen-
den Wirtschaftsorganisation entstand das Städtewesen, das Gerhard treffend vor 
einer allzu „antifeudalistischen" Interpretation durch neuere Historiker bewahrt 
wissen will (S. 69). Auch möchte er das Bürgertum jener Zeit mit dem dritten 
Stand des 18. Jahrhunderts nicht gleichsetzen. Dumézils indo-europäischen Topos 
von Kriegern, Priestern und Arbeitern, zuletzt von G. Duby" und G. Oexle in 
detaillierter Entwicklung seit dem 11. Jahrhundert beobachtet, sieht Gerhard nur 
in einer „sehr dünnen" Verbindung mit der Ständeentwicklung (S. 81). Man muß 
dazu freilich sagen, daß das eine eben ein ideologischer, „funktionaler Recht-
fertigungsgedanke der Gegebenheiten" ist, das andere konkrete gesellschaftliche 
Rechtsordnung. Die Drei-Stände-Ordnung ist insofern gleichsam der ideelle Unter-
grund für die mehrgliedrige Entfaltung der Ständegesellschaft. Das eine ist nicht als 
Entfaltung aus dem anderen zu betrachten, weil sich Funktionen und Ideologie 
nicht decken. 

Die Interpretation des 14. und 15. Jahrhunderts steht unter dem Sammelbegriff 
„Spannungen". In diesem Rahmen ist dann auch die Rede von einer Krise, aber 
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allein auf die Kirche bezogen (S. 120). Politische Spannungen sind dagegen ein 
„natürliches Ergebnis der sozialen und politischen Struktur Alteuropas", ohne daß 
die Natur dieser Entwicklung näher erläutert wird. So muß allein die Kirche jene 
große Krise austragen, die doch in Wirklichkeit, allerdings nicht als „Herbst" und 
Niedergang, sondern in dysfunktionaler Mehrdeutigkeit auch voller Vitalität und 
Reformeifer, bis zu unserem demokratisch totalitären Zeitalter die größte Alter-
native in der europäischen Geschichte in sich getragen hat. 

Eine neue intellektuelle Epoche setzt Gerhard mit manchen anderen Autoren um 
die Mitte des 17. Jahrhunderts an. Erst damals wurde Aristoteles durch neuere 
Philosophen, etwa durch Descartes, ersetzt, wie auch R. W. Southern das Über-
leben der Scholastik bis ins 17. Jahrhundert beobachtet hat und deswegen erst dort, 
deutlicher als durch Renaissance oder Reformation, das Mittelalter zu Ende gehen 
sieht (S. 168). Dazu tritt mit dem Aufbruch der modernen Naturwissenschaft ein 
völlig neuer intellektueller Bildungsbegriff, der Ingenieur neben den Magister, 
von Gerhard kommentiert mit dem wachsenden Bewußtsein des Menschen über 
seine Fähigkeit zur Naturbeherrschung (S. 170). Mit der Idee der Souveränität, 
in vorsichtiger Handhabung der Monarchen, sei schließlich „Gleichheit und volle 
Gewalt über alle Untertanen" als Ziel des aufgeklärten Absolutismus ins Werk 
gesetzt worden. Damit ging die altständische Ordnung Europas zu Ende. 

Das Buch hat den Vorteil, und natürlich auch den Fehler, allzu einseitiger stände-
rechtlicher Interpretationen. Aber man nähme beides in Kauf, wenn nur dabei 
überhaupt jenes im Titel so eingehend räumlich und zeitlich abgegrenzte Abend-
land auch tatsächlich in seiner Entwicklung beobachtet worden wäre. Statt dessen 
bietet die Lektüre buchstäblich nur ein einziges Mal Abweichungen der Entwicklung 
in „Osteuropa" an (S. 107), und gemeint sind damit Ostdeutschland, Polen und die 
baltischen Länder. Besonderheiten der böhmischen Länder, Jugoslawiens und Un-
garns sind nirgends bedacht. Jeder Ständehistoriker wird wissen, daß damit wesent-
liche Entwicklungsabschnitte, sowohl im Hinblick auf strukturale Unterschiede in 
der europäischen Konsolidierungsphase als auch auf eigenwillige Akzentuierungen 
der späteren Jahrhunderte, völlig außer acht blieben. Das östliche Mitteleuropa 
akzeptierte das Lehenswesen bekanntlich nur spät und sehr unvollständig. Ein 
deutlicher Dualismus zwischen Herrscher und Adel entfaltete sich außerhalb und 
ohne solche Rechtsbindungen und führte von der ungarischen „Magna Charta" 
von 1222 über den böhmischen Ständestaat im 15. und 16. Jahrhundert bis zum 
polnischen Liberum Veto. Bei dieser Potenz des Ständewesens des gesamten Raums 
Ostmitteleuropas überhaupt nicht zu gedenken, beraubt das Buch einer grundlegen-
den und für die gesamteuropäische Entwicklung wohl gewiß auch methodologisch 
besonders einträglichen Vergleichsmöglichkeit. 

Bochum F e r d i n a n d S e i b t 
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Prinz, Friedrich: Böhmen im mittelalterlichen Europa: Frühzeit, Hochmittel-
alter, Kolonisationsepoche. 

C. H . Beck-Verlag, Münche n 1984, 238 S., Ln. DM 58,—. 

Da s Buch will ein breite s Publiku m mit der Vor- un d Frühgeschicht e un d der 
Přemyslidenzei t Böhmen s bekanntmachen , die sonst oft nu r als Vorgeschicht e der 
glanzvollen Zei t der Luxemburger , besonder s Karl s IV., angesehe n wird. Aller-
dings ist die Regierungszei t des ersten Luxemburger s Johan n in die Darstellun g 
einbezoge n worden . Da s Buch stellt die erste populäre , jedoch wissenschaftlich 
fundiert e Darstellun g dieser Zei t in deutsche r Sprach e seit 50 Jahre n dar . Es 
biete t keinen wissenschaftliche n Apparat , ist aber durchau s anspruchsvol l ge-
schrieben . Di e in einigen Passagen häufige Verwendun g von Fachtermini , die 
nich t erklär t werden , könnt e Laien das Verständni s des Texte s erschweren . Daz u 
mag auch beitragen , daß Prin z die böhmisch e Geschicht e weniger erzählt , sonder n 
eher erörter t un d diskutier t un d Vorkenntniss e vielfach voraussetzt . 

Nac h den Kapitel n „Vor - un d Frühgeschichte" , „Römerzeit" , „Völkerwande -
rungszei t un d slawische Landnahme " sowie „Frühmittelalter " geht der Auto r 
ausführliche r auf den Aufstieg der Přemyslide n un d den Höhepunk t ihre r Mach t 
besonder s unte r Köni g Přemys l Ottoka r I L ein. Da s von jeher kontrover s disku-
tiert e Verhältni s Böhmen s zum Reich ist ein rote r Fade n dieser Kapitel , wobei ein 
Zusammengehe n sich imme r wieder als nützlic h für die Interesse n beider Seiten 
erwiesen habe . Ein zweites „heiße s Eisen " im Geschichtsbil d der Tscheche n un d 
Deutschen , die Ostsiedlung , das deutschbestimmt e Städtewese n un d der westliche 
kirchlich e Einfluß , die schließlich zur Entstehun g eines Zweivölkerlande s führten , 
werden im Kapite l „Gesellschaf t un d Kultu r Böhmen s im 12.—14. Jahrhundert " 
behandelt . 

Di e genannte n Theme n wie überhaup t die mittelalterlich e Geschicht e der böhmi -
schen Lände r sind bekanntlic h in den nationale n Auseinandersetzunge n des 19. un d 
20. Jahrhundert s von beiden Seiten in weitem Umfan g politisch instrumentalisier t 
worden . Es ist ein Verdiens t des Prinzsche n Buche s (un d keineswegs schon überal l 
selbstverständlich) , auf diese ahistorisch e Verwendun g un d Interpretatio n mittel -
alterliche r Wirklichkei t nachdrücklic h hinzuweisen ; dies auch im abschließende n 
Kapite l „Rückblick e un d Ausblicke", wo die Roll e des großen Schöpfer s des 
nationale n tschechische n Geschichtsbildes , Františe k Palackýs , einige deutsch -
tschechisch e historisch e Kontroversthemen , aber auch der exemplarisch e Charakte r 
der böhmische n Geschicht e im europäische n Rahme n angesproche n werden . O b es 
sinnvol l war, hierbe i weit über das Them a des Buche s hinauszugreifen , etwa die 
Frag e des temno , die 1848er Problemati k ode r die böhmisch e Arbeiterbewegun g 
einzubeziehen , das sei dahingestellt . 

Prin z liegt es offensichtlic h nich t nu r an historische r Information , er will darübe r 
hinau s (mi t gelegentlich überspitzte n Gegenwartsbezügen ) einen historisc h begrün -
dete n Beitra g zur (sudeten-)deutsch-tschechische n Diskussio n überhaup t liefern . De r 
Wille zur Objektivität , das schließt auch die Beachtun g tschechische r wissenschaft-
licher Positione n ein, kan n dem Autor zweifellos bescheinig t werden . 
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Da ß in einer so weitgespannte n Überblicksdarstellun g Versehen unterlaufen , 
kan n den Wert des einsichtsreiche n Buche s nich t schmälern . Es ist nich t zu beweisen, 
daß der erste Prage r Bischof aus dem .niedersächsische n Großkloster ' (gemein t ist 
Corvey) stamm t (S. 72), wie imme r wieder behaupte t wird; daß ein Vorfahre des 
Chroniste n Cosma s ein polnische r Kriegsgefangene r war (S. 92), ist nach all-
gemeine r Meinun g sehr unwahrscheinlich ; von einem .vollen Sieg der kirchliche n 
Partei ' (S. 121) in den Auseinandersetzunge n des König s un d Adels mit Bischof 
Andrea s von Pra g kan n wohl kaum die Red e sein; die von Prin z hervorgehoben e 
Verehrun g des hl. Wenzel als Landespatro n un d Symbolfigur böhmische r Identitä t 
von der Přemyslidenzei t ,bis zum heutige n Tage ' ist nich t ungebroche n un d in 
allen Epoche n gleicharti g gewesen, wie unterstell t wird. 

Da s Literaturverzeichni s ist für die Zwecke des Buche s ausführlic h gehalten ; es 
könnt e meh r Bezug auf die Kapitelgliederun g des Textes nehmen . Ein Herrscher -
verzeichni s un d ein Namenregiste r beschließe n den Band . 

Tübinge n P e t e r H i l s c h 

Ivanov,  Miroslav: Kdy umírá vojevůdce [Wann stirbt ein Heerführer]. 

Panorama , Prag 1983, 412 S. 

De r in der letzte n Zei t bekann t geworden e tschechisch e Auto r Mirosla v Ivano v 
ha t sich bemüht , in seinem umfangreiche n Werk — er selbst nenn t es Literatu r des 
„Faktes " — einen Nachwei s über den Verbleib der sterbliche n Überrest e des im Jahr e 
1424 verstorbene n hussitische n Heerführer s Ja n Žižka von Trocno v zu erbringen . 

Žižka wird auch nach meh r als fünfhunder t Jahre n noch als der große Heer -
führe r un d Nationalhel d von den Tscheche n verehrt . Sein Reiterstandbild , wohl 
eines der größte n auf der ganzen Welt, beherrsch t noch heut e den Veitsberg in 
Prag , un d sein Bildni s mit der Blindenbind e über dem rechte n Auge häng t nach 
wie vor in zahlreiche n tschechische n Wohnzimmern . De r Auto r ha t sich bemüht , 
das hehr e Bild des Feldherrn , „eine s der größte n Männer , die das Mittelalte r in 
Böhme n gebar" — wie er schreib t —, in eitlem Glan z erscheine n zu lassen. Objektiv 
kritisch ist dazu zu bemerken , da ß Žižka zwar ursprünglic h zur Verteidigun g 
der „reine n christliche n Lehre " in den Kamp f zog, späte r jedoch mi t seinen „Got -
teskämpfern " wegen seiner grausame n Kriegsmethode n un d seiner Schreckens -
herrschaf t im ganzen Land e gefürchte t wurde . 

Nac h intensive n Recherche n überal l da, wo Gedenkzeiche n an Žižka bestehe n 
oder bestande n habe n sollen, un d nach eingehende m Studiu m aller schriftliche n 
Quelle n geht Ivano v auf die oft widersprüchliche n Nachrichte n über Žižka s 
Herkunft , seine Identität , sein Alter, seinen To d un d die wechselnd e Beherbergun g 
seiner Gebein e ein . Daz u stellt er Thesen auf, die er zu beweisen versucht . Schließ -
lich komm t er zu dem Ergebnis , daß Žižka zunächs t in der Heilig-Geist-Kirch e 
in Königgrät z (Hrade c Králové ) beerdigt wurde . I n den sechziger Jahre n des 
15. Jahrhundert s wurden seine sterbliche n Überrest e vom böhmische n Köni g Geor g 



von Podiebra d von Königgrät z in die den Heilige n Petru s un d Paulu s geweihte 
Dekanatskirch e von Tschaslau (Čáslav) überführt , wo sich ein Teil davon noch heut e 
befinde n soll. Diese Feststellun g trifft der Autor , nachde m die vermeintliche n Ge -
beine von Žižka — der Schäde l un d einige Beinknoche n —, die Grabstätte n un d 
zahlreich e Gegenständ e der engeren Begräbnisräum e nach den modernste n elektro -
nenmikroskopische n un d chemische n Methode n untersuch t worde n sind. 

Nu n habe n die Tscheche n eine neu e Nationalgedächtnisstätte , in der Jan Žižk a 
von Trocno v als nationalrevolutionäre r Vorkämpfe r für den Sozialismu s verehr t 
werden kann . Es ist die alte Dekanatskirch e in Tschaslau . 

Mönchengladbac h R u d o l f M. W l a s c h e k 

Die Politik Maximilians I.  von Bayern und seiner Verbündeten 1618—1651. 
2. Teil,  Bd. 8: Januar 1633 — Mai 1634. Briefe und Akten zur Geschichte des 
Dreißigjährigen Krieges. 

Verlag R. Oldenbourg , Münche n 1982, 977 S., DM 198,—. 

De r vorliegend e Ban d der „Briefe un d Akten zur Geschicht e des Dreißigjährige n 
Krieges" umfaß t mi t der Zei t von Janua r 1633 bis End e Ma i 1634 knapp e andert -
halb Jahre . Es ist dies eine Spanne , die sich nich t durc h spektakulär e militärisch e 
Ereignisse auszeichnet , sieht ma n einma l ab von der für die bayerische Positio n 
durchau s bedrohliche n Einnahm e Regensburg s durc h Bernhar d von Weima r am 
4. Novembe r 1633; die Schlach t von Nördlinge n (5./6 . Septembe r 1634) mi t ihre n 
Auswirkungen liegt bereit s jenseits des hier vorgestellten Zeitraums . Auch die Frie -
densbemühunge n habe n noc h kein entscheidende s Stadiu m erreicht ; der Präliminar -
friede von Pirn a datier t erst vom 24. Novembe r 1634. Herausragend e Fakte n sind 
freilich der Abschluß des Heilbronne r Bunde s (23. April 1633) un d das tragische 
End e Wallenstein s (25. Februa r 1634); auch das Eingreife n spanische r Truppe n mit 
seinen politische n un d reichsrechtliche n Implikatione n un d die bevorstehend e Inter -
ventio n Frankreich s werfen bereit s ihre Schatte n voraus. 

De r rein e Editionstei l umfaß t allein 761 Seiten . De r Konzeptio n der Reih e ent -
sprechen d wird in erster Linie das politisch e un d militärisch e Handel n Kurfürs t 
Maximilian s I . von Bayern un d der Liga dokumentiert ; die wichtigsten Themen -
bereich e sind S. VII I aufgeführt . Dadurch , da ß von einem Wiederabdruc k in an -
dere n Sammlunge n (Hallwich , Irmer , von Aretin ) edierte r Stück e großenteil s abge-
sehen wurde , konnt e der vorliegend e Quellenban d entlaste t werden . Übe r das Ma ß 
an akribische n Detailrecherchen , die für die Erstellun g dieser Editio n aufgewand t 
werden mußten , brauche n hier nich t allzu viele Wort e verloren werden ; jeder, der 
mi t der archivalische n Überlieferun g der Frühneuzei t einigermaße n vertrau t ist, 
wird die Leistun g zu würdigen wissen. Ein ausführliche r Anmerkungsappara t er-
gänzt die Texte un d stellt Querverbindunge n her . Sehr zu begrüße n ist, angesicht s 
der den übrigen chronologische n Rahme n übergreifende n Zusammenfassun g einzel -
ner Themenkomplex e (z. B. Mission Donnersberg s un d Richel s an den Kaiserho t — 
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Nr. 53, 156 und 272), daß S. 763—854 noch einmal ein „Chronologisches Akten-
register" geboten wird. Das umfangreiche, Personennamen und geographische Be-
zeichnungen umfassende Gesamtregister (S. 853—977) erschließt nicht nur die im 
Text- und Anmerkungsteil vorkommenden Personen und örtlichkeiten, sondern 
dürfte auch in anderen Zusammenhängen zur Einordnung gerade weniger bekann-
ter Persönlichkeiten eine willkommene Hilfe sein. 

Auf die Wissenschaftsentwicklung im ganzen gesehen, macht auch eine Edition 
wie die vorliegende die Problematik des Auseinanderdriftens der Knappheit der 
Darstellung in Handbüchern und ähnlichen zusammenfassenden Übersichten einer-
seits und zunehmender Breite der Dokumentation von Einzelfakten auf der ande-
ren Seite bewußt. Den Hauptgewinn aus dieser extensiven Ausbreitung von Fakten 
und Daten wird, neben der einschlägigen Spezialforschung — sei sie nun kriegs-
bzw. diplomatiegeschichtlich oder biographisch orientiert —, vor allem auch die 
Regionalgeschichte zu ziehen wissen. So wird beispielsweise die bedrohte Lage geist-
licher Territorien aus den Situationsberichten und Hilferufen der Bischöfe von Augs-
burg und Eicfastätt oder des Bamberger Domkapitels in dramatischer Weise deut-
lich; ein Blick auf die Ausfertigungsorte einzelner Schreiben legt beredtes Zeugnis 
von der Exilsituation ihrer Verfasser ab. Gerade ein Musterbeispiel für die Kehr-
seite von Bistums- bzw. Hochstiftskumulationen bietet der Kölner Kurfürst, der, 
vor allem in seinen nordwestdeutschen Stiften vielfach bedrängt, den Bruder in 
München mit Lageschilderungen und Hilfeersuchen förmlich überschüttet; dabei er-
scheint es nicht ohne Reiz, daß in einer Reihe von Korrespondenzen die sonst eher 
gemiedene Reichsstadt Köln, und nicht die kurfürstliche Residenzstadt Bonn, als 
Ausstellungsort erscheint, wie überhaupt auf Köln als Fluchtort geistlicher Fürsten 
manches bezeichnende Licht fällt. Daß die militärischen Operationen ausführlich 
dokumentiert werden — für Bayern stehen der Fall Regensburgs und die Bedrohung 
der Oberpfalz im Vordergrund —, versteht sich angesichts der Sachlage mehr oder 
weniger von selbst. Darüber hinaus werden aber auch aufschlußreiche „Innen-
ansichten" dieses Bereichs vermittel, so etwa in der Frage der Winterquartiere, der 
Verantwortlichkeit des Offizierskorps (wenn man, wie Kurfürst Maximilian nach 
dem Verlust von Donaustauf Nr. 272 Gg schreibt, „wird mießen anfangen, den 
commandanten die khöpf springen zu machen") oder bei den Erörterungen über 
die Opportunität einer Plünderung Regensburgs im Fall der Wiedereroberung 
(Nr. 395). Das von mannigfachen Spannungen gekennzeichnete Verhältnis von poli-
tischen und militärischen Instanzen läßt sich beispielsweise an der Haltung des 
Kölner Kurfürsten gegenüber Gronsfeld ablesen, wie überhaupt für die Charakteri-
sierung der militärischen Führungsequipe eine Fülle von Material geboten wird. 
Auch die Leiden der vom Kriegsgeschehen betroffenen Bevölkerung kommen in das 
Blickfeld, so etwa im Bericht des Eichstätter Bischofs über das bei der Einnahme 
von Herrieden veranstaltete Massaker (Nr. 78). Ausführlich belegt sind selbst-
verständlich die „großen" Themen jener Tage: das Verhältnis Maximilians von 
Bayern zum Kaiserhof, das Desaster Wallensteins, die politische und militärische 
Rolle Spaniens und Frankreichs. Die hier präsentierten Quellen sind größtenteils 
Korrespondenzen, in geringerem Maße auch Denkschriften, Dekrete, Instruktionen 
u. ä. Das Geschehen erscheint einmal in der Optik der verantwortlichen Persönlich-
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keiten , zum andere n aber auch in jener der Ausführenden , seien es nun Generäle , 
Gesandte , Kriegskommissar e oder fürstliche Räte . Aber nicht nur das, was tat -
sächlich vor sich gegangen ist, trit t uns im Spiegel der Korresponden z entgegen ; 
auch Pläne , Absichten, Reflexe nehme n einen erhebliche n Raum ein und gewähren 
einen Einblick in das komplexe Gewebe von Realitä t und Intention . So werden 
nicht nur Faktenzusammenhäng e vermittelt , sonder n auch Mentalitäten . 

Den kommende n Bänden der Reihe wird man erwartungsvol l entgegensehe n 
können , haben sie doch den Friede n von Prag und dessen Vorstadien zum Gegen -
stand . Ein wenig wurde schon in dem, vorliegenden Band mit der Dokumentatio n 
der Friedenssondierunge n von Breslau und Leitmerit z in dieser Richtun g der Vor-
hang gelüftet. 

Köln G ü n t e r C h r i s t 

Lindner,  Dolf: Der Mann ohne Vorurteil. Joseph von Sonnenfels (1733—1817). 

österreichische r Bundesverlag, Wien 1983, 212 S., Abb., DM 34,80. 

Seit einiger Zeit hat sich der österreichisch e Bundesverla g in Wien eine neue 
Aufgabe gestellt: In einer auf einheitlich e Weise ausgestattete n Buchreihe , die in 
loser Folge und ohn e besonder e Zählun g herauskommt , soll, wie es auf dem Um -
schlag heißt , „Österreic h mit seinen geistigen Kräften und Strömungen , mit seiner 
historische n und seiner kulturgeschichtliche n Bedeutung " vorgestellt werden . In 
diesem Rahme n sind bisher einige Biographien , z. B. die von Wallenstein (1983), 
von dem Leitmeritze r Blumentrit t (1983), rechtzeiti g zum Gedenkjah r 1984 die von 
Franz-Ferdinan d oder von Havlíček-Borovsk ý (1984), erschienen , „anregen d 
geschrieben und zugleich höchste n Ansprüche n genügend", wie es der erklärte n 
Intentio n des Verlages entspricht . Mit diesen Worten soll ausgedrück t werden, daß 
es sich dabei nicht so sehr um Zusammenfassun g bereits vorhandene r Darstellungen , 
sondern um Ergebnisse eigener Archiv- und Quellenstudie n der Verfasser handelt , 
wobei jedoch um einer breitere n Wirkung willen auf den sonst üblichen wissen-
schaftliche n Anmerkungsapparat  verzichten wird. Hinweise auf Quellen und Lite-
ratu r finden sich in einem sorgfältig ausgewählten Verzeichni s am End e des Buches. 
Die einzelne n Quellen komme n in hohem Maß e selbst zu Wort, unterstütz t durch 
zeitgenössische Abbildungen , wodurch das Bild an Lebendigkei t und Authentizitä t 
gewinnt. Unterschiedlich e Aussagen werden einande r ausgewogen gegenübergestellt , 
so daß der Leser sich sein eigenes Urtei l bilden kann und nicht verleitet wird, sich 
vorgefaßten Meinunge n anzuschließen . Zeittafe l und Register erleichter n ihm das 
Verständnis . Auf diese Weise ist auch die Biographie eines entschiedene n Vertreter s 
und vielseitigen Förderer s der Josefinischen und Theresianische n Reformen , Joseph 
von Sonnenfels , gestaltet , nachde m der letzte Versuch, sein Leben und Werk zu-
sammenfassen d darzustellen , bereits hunder t Jahr e zurückliegt . Sonnenfel s ent-
stammt e einer jüdischen Familie , die aus Preuße n eingewander t war und sich in 
Nikolsbur g niedergelassen hatte , wo der Vater konvertiert e und bald darau f auch 
geadelt wurde. 

n 
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Joseph von Sonnenfels' Bedeutung lag weniger in großen Einzelleistungen, die 
ihn über die Jahrhunderte hin bekannt gemacht hätten, als vielmehr in Anregungen, 
die schließlich zu grundlegenden Änderungen im Leben Österreichs führten, wie 
die Abschaffung der Folter, die Reform des Wiener Theaters, die Verbesserung von 
Sprache und Stil unter dem Einfluß vorwiegend norddeutscher Autoren wie J. Cli. 
Gottsched und G. E. Lessing, mit dem er zeitweilig in Fehde lag. Damit ver-
bunden war die Hebung der Publizistik, die sich darin äußerte, daß er zwei eigene 
Zeitschriften für Frauen ins Leben rief, was zuvor kaum üblich gewesen war. So 
ist auch der Titel des Buches nach einer Zeitschrift gleichen Namens gewählt, die 
Sonnenfels gegründet, im Rückgriff auf Voltaire so genannt, allein geschrieben und 
redigiert hat. 

Sonnenfels war eine für die Aufklärungszeit typische Persönlichkeit — vielseitig 
gebildet, den Freimaurern nahestehend oder zugehörig, stets bemüht, dem Gemein-
wohl zu dienen, das vom Rechtsstaat garantiert, gefördert und verteidigt wird. 
Wegen gewisser moderner Ansichten blieb auch bei ihm eine Auseinandersetzung 
mit konservativ gestimmten kirchlichen Kreisen nicht aus. Auch seine Polyglottie 
wäre in diesem Zusammenhang zu nennen. Manche Sprachkenntnisse erwarb er 
schon im Elternhaus, wie die im Hebräischen, andere erwarb er sich in einer Art 
Ganzheitsmethode vor Ort. So lernte er, wie er selbst berichtet, von Deserteuren 
Französisch und „wälsch" (Italienisch) und „von den Mädchen zu Sobotka und 
Jungbunzlau böhmisch". Trotz seiner glanzvollen Karriere als Professor für poli-
tische Wissenschaften, Akademiesekretär, Theaterzensor und Beleuchtungsdirektor 
von Wien konnte er seiner Witwe nur ein bescheidenes Erbe hinterlassen. 

Unter den Ehrungen, die ihm postum zuteil wurden, gab es auch eine Statue vor 
dem Wiener Rathaus. Während der Nazizeit wurde sie „aus rassischen Gründen 
entfernt" und erst 1947 wieder an die alte Stelle gebracht. Dem Autor dieser 
Biographie ist durchaus zu bestätigen, daß er dem erwähnten Programm des Ver-
lags gerecht geworden ist. Seine Studien zum Lebenswerk dieses Reformers wurden 
durch die Tatsache begrenzt, daß dessen persönlicher Nachlaß beim Brand des 
Wiener Justizpalastes 1927 zugrundegegangen ist. 

München H a n s - J o a c h i m H ä r t e l 

Menzel, Wolf gang: Die nationale Entwicklung in Böhmen, Mähren und Schle-
sien. Von der Aufklärung bis zur Revolution 1848. 

Helmut Preußler Verlag, Nürnberg 1985, 214 S. (Veröffentl. d. Sudetendeutschen Archivs 
in München 19). 

Vorliegende Arbeit entstand als philosophische Dissertation unter Anleitung von 
Horst Glassl an der Universität München. Der Verfasser stammt aus Böhmen und 
war nach der Vertreibung lange Jahre als Redakteur tätig. Eine Hauptanforderung 
an eine Doktorarbeit ist der Nachweis eines „entschiedenen wissenschaftlichen 
Fortschritts". An diesem Maßstab sollte auch diese vom Titel her so breit angelegte, 
aber im Umfang recht kurz geratene Darstellung eines für Tschechen und Deutsche 
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wichtigen Zeitraums gemessen werden — ungeachtet des wohl einschränkend 
gemeinten Geleitwortes von Professor Glassl, der „die vielfältigen Beispiele" des 
Verfassers als „keinesfalls hinreichend" bezeichnet, das völlige Scheitern des 
nationalen Miteinanders in Böhmen zu rechtfertigen. Solche Zweifel sind in der 
Tat angebracht, denn der Verfasser unternimmt den Versuch, das deutsch-tschechi-
sche Verhältnis als bereits im Jahre 1848 gescheitert hinzustellen, volle neun Jahr-
zehnte vor der Katastrophe in der Geschichte beider Völker. Wenn schon von ver-
tanen Chancen die Rede sein soll, dann müssen jene in der Zeit Kaiser Franz 
Josephs I. und jene während der Ersten Tschechoslowakischen Republik wegen 
ihrer größeren Wirkung ebenso erwähnt werden wie die verpaßten Gelegenheiten 
bis 1848/49. 

Der Geist des Buches spricht aber auch aus einer ausführlich geschilderten Epi-
sode aus dem persönlichen Erleben des Verfassers: Da wirft dieser einem tschecho-
slowakischen Oberstleutnant „chauvinistische Voreingenommenheit" vor, weil der 
Militär die schwachen tschechischen Sprachkenntnisse des Verfassers kritisiert hatte. 
Ganz im Geiste jener Zeit (1937) kann es der Verfasser nicht einmal unterlassen, 
dem tschechischen Offizier seine niedere soziale Herkunft anzulasten. 

Diese einseitige Betrachtungsweise kehrt häufig wieder. So wird überflüssiger-
weise versucht, die von der Wissenschaft längst überholte „Legende vom Temno 
zu zerstören". In diesem Zusammenhang werden lange Passagen aus einer alten 
Quellenedition zitiert, welche lediglich beweisen, daß Kaiser Karl VI. im admini-
strativen wie seelsorgerischen Bereich die tschechische und deutsche Sprache an-
zuwenden wünschte, während Maria Theresia die Beamten instruierte, „die beim 
größten Teil der Landesbewohner übliche böhmische Sprache . . . wiederum empor-
zubringen". Solche Stellen beweisen weder die „Finsternis" der Barockzeit, noch 
belegen sie das Gegenteil, denn das Temno hatte kultur- und geistesgeschichtliche 
Dimensionen, welche den Stellenwert der Sprache auf dem Lande weit übertrafen. 
Dennoch schlägt sich der Verfasser mit Jiraseks tendenziösem Roman Temno aus 
dem Jahre 1915 herum — ohne zu erkennen, daß dieser doch hauptsächlich ein 
Dokument über das geistige Klima vor dem Ersten Weltkrieg ist. 

Dementsprechend wird übersehen, daß die heutige Forschung die böhmische Ge-
sellschaftsgeschichte nicht mehr nach primär nationalgeschichtlichen Kriterien, son-
dern im Kontext europäischer Entwicklungen beurteilt: Nicht nur in Böhmen war 
die Barockzeit keine nationalliterarische Epoche, sondern eine Zeit religiöser Be-
trachtung oder Verinnerlichung, in welcher Gebet und Kirchenlied oder auch 
grammatikalische Arbeiten gedruckt wurden, in deutscher und tschechischer Sprache. 
Ferdinand Seibt hat beispielsweise (1974) darauf hingewiesen, daß die absolutistische 
Barockgesellschaft in Mitteleuropa und nicht nur in Böhmen zwischen 1620 und 
1780 umfangreiche soziale Gruppen, besonders Bauern und auch Bürger, „ins 
Dunkle verbannte" und ihnen rechtliche und ökonomische Positionen entzog — 
ohne Rücksicht auf damals ohnehin fragliche Nationalität. 

Auch im weiteren Teil des Buches verliert sich der Verfasser im Detail, und es 
gelingt ihm nur selten, seine Fakten in den Rahmen seines Gesamtthemas zu stellen. 
Selbst dort, wo er dies versucht, schießt er manchmal über das Ziel hinaus. So wird 
das antideutsche Verhalten des alten Palacký u. a. mit einem Hinweis auf dessen 
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Unterschätzun g der deutsche n Steuerleistunge n zu erkläre n versucht . Anschließen d 
heiß t es ohn e Übergang : „Bei einer solchen Einstellun g Palacký s konnt e es fried-
liches Nebeneinande r nich t geben, von einem Miteinande r gar nich t zu sprechen. " 

Auch bei der Behandlun g des Vereins der Deutsche n Österreichs , der von Löh -
nersche n Anträge un d des böhmische n Problem s in Frankfur t erfahre n wir zahl -
reiche Einzelheiten , zum Teil mi t Hilfe seitenlange r Zitate , doch geht der Zu -
sammenhan g leicht verloren . Es mu ß doch historisc h erklärbar e Gründ e für den 
„böhmische n Zentralismus " der Tscheche n auf der einen Seite un d für den ver-
hängnisvollen , auf die Monarchi e fixierten Zentralismu s der Deutsche n auf der 
andere n Seite gegeben haben . Di e Erklärun g hierfü r bleibt der Verfasser schuldig. 
Sicherlic h gab es keine genuin e deutsch-tschechisch e Zusammenarbei t im Jahr e 1848, 
ungeachte t der Tatsache , daß die politische n Forderunge n auf beiden Seiten von der 
bürgerliche n Oberschich t getragen wurden . Ein e erwähnenswert e Erklärun g hier -
für könnt e sein, daß sowohl Tscheche n als auch Deutsch e im Grund e ihres Herzen s 
bereit s 1848/4 9 ihre n eigenen Nationalstaa t wollten , un d da ß allein die noch 
imme r beträchtlich e Stärk e der Monarchi e ein Chao s wie 1789 in Frankreic h ver-
hinderte . Mangel s wirklicher Erkenntniss e schließt das Buch mi t der fragwürdigen 
Feststellung , „da ß der Umba u Österreich s in den Jahre n 1848 un d 1849 möglich 
gewesen wäre, wenn ma n nu r gewollt hätte , doch die hemmende n Kräft e waren 
zu stark". 

Münche n M a r t i n K. B a c h s t e i n 

Reinfeld, Barbara K.: Karel Havlíček (1821—1856). A national liberation 
leader of the Czech Renascence. 

Boulder , Ne w York 1982, 135 S. (East Europea n Monograph s 98). 

Thi s study of Havlíče k is no t surprisingly th e first in English to cover th e life 
of th e founde r of Czec h politica l journalism . Biographie s of prominen t Czech s in 
English have been limite d to a few politician s an d statesme n such as T . G . Masaryk , 
E. Beneš, an d A. Dubček , whose activitie s have someho w impinge d upo n th e 
Anglo-America n historica l consciousness . Seriou s English-languag e writin g on Hav -
líček exists in article s by M. Heim , S. E. Mann , an d T. V. Thomas , amon g others , 
an d in Thoma s G . Pesek' s unpublishe d doctora l dissertatio n (Indian a University , 
1970). (Non e of these author s is cited in Reinfeld' s bibliography , which thin s 
noticeabl y after th e 1960s.) Havlíček , th e co-architec t with Františe k Palack ý 
of Czec h Austro-Slavis m in 1848, has lacked a biograph y in book formá t in 
English , unti l now. 

Th e author' s intentio n is to examin e Havlíče k „a s a Journalis t an d politica l 
theoris t of th e Czec h Nationa l Renascence " (S. 8). Thi s require s a focus on his 
feverish journalis m an d civic activit y beginnin g in 1846 with his editorshi p of 
Pražské noviny, crestin g with Národní noviny in 1848 an d 1849, an d endin g 
in 1851 when Austrian official harassmen t forced th e closing of Slovan. Th e book' s 
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coverage is broade r tha n merel y th e journalisti c aspect . I t open s with a discussion 
of th e rise of cultura l awarenes s amon g th e Czech s in prio r decades , with emphasi s 
on key personalitie s in th e nationa l revival an d thei r writings. I t next takes up 
Havlicek' s educatio n an d youn g manhood , notin g th e influence s on him of wide 
reading , his dismissal from seminary , an d travels to Prague , Lwów, an d Moscow . 
Reinfel d credit s th e Russian journe y with decisively alterin g Havlicek' s per-
ceptio n of Slavic mutuality ; thereafte r he sharpl y rejecte d Kollar' s romanti c 
Pan-Slavis m an d Tyl's Czech sentimentalism . She migh t also have note d tha t 
Havlíče k „th e realist " saw mor e clearly tha n most contemporarie s tha t circum -
stance s of geograph y an d populatio n in East Centra l Europ e migh t limit Czec h 
strivings for complet e politica l independence ; henc e his relianc e upo n a reforme d 
Austria for Czec h survival. Hi s masterfu l presentatio n of these views throug h 
news reports , epigrams , an d article s on th e paralle l Irish struggles mad e him , as 
Reinfel d relates , th e most talked abou t Czec h Journalis t of th e era . 

Reinfeld' s chronologica l narrativ e Stresses th e literary-cultura l forces in th e 
Czec h nationa l movement . She ignores th e powerfu l new current s in socioeconomi c 
conditions , technology , an d empire-wid e nationalis m tha t accompanie d an d shape d 
th e Czec h movement . He r Havlíče k is an unsullie d her o if no t th e marty r of 
legend. Is it therefor e heresy to suggest tha t Havlicek' s famed „realism " deserte d 
him when he courageousl y continue d his journalis m after th e dar k nigh t of absolu-
tism ha d again descende d on Bohemi a with th e ebbing of th e revolutionar y tide? 
O r tha t he was too consistentl y self-righteou s in his views to allow thos e of his 
critic s a measur e of validity? Hi s exile an d early deat h prevente d him from fighting 
at a late r day as did some of his mor e pruden t colleague s in th e event s of 1848 an d 
1849. Yet such is th e stuff of martyrdo m on which th e Czech s an d othe r suppressed 
nationalitie s were able to subsist. 

Reinfeld' s intentio n is a worth y one ; she has scrutinize d th e contemporar y press, 
Havlicek' s publishe d writings an d correspondence , an d man y printe d secondar y 
works for her materiál . Unpublishe d archiva l source s seem to have been unavail -
able to her ; an d Kare l Kazbunda' s monumenta l 1,000-pag e handwritte n ma-
nuserip t on Havlíče k was no t deposite d in th e Pragu e archives unti l his deat h in 
Jun e 1982, when thi s book was alread y being published . I t is in th e implementatio n 
tha t th e book has shortcoming s characteristi c of th e unrevised dissertatio n pre -
maturel y set in type . Th e autho r sometime s settles for easy, superficia l phrase s 
such as her description s of Bernar d Bolzan o as „a populä r Germa n professor" 
(S. 86) an d Masary k as „a populä r philosoph y professor " (S. 99). He r referenc e to 
Ja n Šverma as „a contemporar y Czec h historian " (S. 41) mislead s reader s who 
are unawar e tha t Šverma was a dedicate d Communis t activist whose memor y 
was sanetified by th e part y after his deat h in Slovakia in 1944. Reinfeld' s mentio n 
of Palacky' s concep t of Czec h histor y as „a contes t between two irreconcilabl e 
principle s represente d by th e Czech s an d th e Germans " (S. 4) is simplistic . „Irre -
concilable " mean s impossible to compromis e or reconcile ; yet Palacky' s famou s 
idea was mor e subtle an d profound . H e saw tha t th e ceaseless associatio n an d 
conflic t between Slavs an d German s coul d lead no t onl y to triump h or subjugation 
for one or th e othe r but also to mutua l reconciliation . Havlíče k was thu s able to 
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foresee, alon g with Palack ý in 1848, a futur e for the Czech s alongside th e German s 
in a restructure d Austria tha t would admi t its Czech s and Illyrian s to fully equa l 
status . By overlookin g such nuances , th e autho r has missed an opportunit y to 
advanc e our understandin g of th e Czec h Renascence . 

An importan t insight is Reinfeld' s conclusio n tha t th e existing scholarl y literatuř e 
on Havlíče k offers „n o unifor m pictur e of the ma n . . . tha t he does no t easily fit 
int o one particula r politica l mold " (S. 101). He r oscillatio n between description s 
of Havlíče k as nationalist , pragmatist , and liberal ma y reflect thi s insight . 
Havlicek' s brief life, as she shows, cramme d enoug h activit y in it for several lives, 
especially durin g his six years of journalism , when he stood at th e f rontie r between 
old and new ideologies. Thi s monograp h will satisfactoril y acquain t th e generá l 
reade r with Havlicek' s eventfu l career . I t represent s a first step towar d a 
renewe d appraisa l of th e ma n an d his contribution s to th e Czech revival in th e 
nineteent h Century . 

Newark/Ne w Jersey S t a n l e y B. W i n t e r s 

Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848—1867. Abteilung III:  Das 
Ministerium Buol-Schauenstein.  Bd. 3 (11. Oktober 1853 — 19. Dezember 1854). 
Bearb. von Waltraud Heindl. Mit einem Vorwort von Gerald Stourzh. 

österreichische r Bundesverlag, Wien 1984, 499 S., DM 254,—. 

I n der Reih e der österreichische n Ministerratsprotokoll e von der Revolutio n des 
Jahre s 1848 bis zum österreichisch-ungarische n Ausgleich 1867 liegt nunmeh r der 
3. Ban d der I I I . Abteilun g mi t den Protokolle n des Ministerium s Buol-Schauenstei n 
vor. Wie alle bisher publizierte n Bänd e dieses groß angelegten Werks enthäl t auch 
dieser Ban d eine Füll e wichtigen , größtenteil s unbekannte n Material s zur Sozial- , 
Wirtschafts- , Rechts - un d Kirchengeschicht e der Donaumonarchie . 

Zentral e Theme n der 104 in diesem Band publizierte n Protokoll e sind etwa die 
Außenpoliti k währen d des Krimkriegs , die Vorbereitun g des Konkordats , die 
Refor m der Universitätsorganisatio n un d der Studienpläne , die Folgen der Miß -
ernt e des Jahre s 1853, die Wirtschaftskris e ode r die Schwierigkeite n des staatliche n 
Bergbau- un d Hüttenwesens . Di e Beamtenausbildun g für die gemischte n Bezirks-
ämter , mi t dene n erstmal s eine bürgernah e Verwaltungsorganisatio n geschaffen 
worden war, warf das Proble m der Amtssprach e auf, das Bach unte r dem Gesichts -
punk t der Verwaltungszentralisatio n un d der Versetzbarkei t der Beamte n inner -
halb der Gesamtmonarchi e im Sinn e einer einsprachige n deutsche n Verwaltun g 
lösen wollte, währen d Justizministe r Krau s für die Kennntni s der Landessprache n 
eintra t un d seine Ansicht durchsetzte . Nochmal s stellte sich diese Frag e bei der 
Beratun g der Notariatsordnung , bei der schließlich gleichfalls die Auffassung siegte, 
daß der Nota r der in seinem Sprenge l übliche n Sprache n kundi g sein müsse. 

Nebe n diesen sprachenrechtliche n Frage n sind für die Geschicht e der böhmische n 
Lände r in jenen Jahre n von Interess e z. B. die Organisatio n der Gerichtshöf e — 
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Oberlandesgerich t un d 14 Kreisgericht e — un d die Errichtun g von 207 Bezirks-
ämter n in Böhmen , die Einstellun g der Tätigkei t der Kriegsgericht e in Pra g un d 
in den Festunge n Königgrätz , Josefstad t un d Theresienstadt , der Berich t über die 
künftige Stellun g der Schulrät e als Gymnasial -  un d Volksschulinspektoren , von 
dene n vier für Böhmen , zwei für Mähre n un d einer für Schlesien vorgesehen waren , 
der Antra g des Justizministers , die Veröffentlichun g des gegen Han s Kudlic h ver-
hängte n Todesurteil s nach Aufhebun g des Belagerungszustande s zu unterlassen , 
der Plan , die Eisenbah n von Bodenbac h nach Pra g auf 90 Jahr e an ein französische s 
Konsortiu m zu übertrage n un d ihm Braunkohlenbergwerk e bei Aussig zu verkaufen 
u. dgl. Darübe r hinau s biete t der Band einen guten Einblic k in die Tätigkei t der aus 
den böhmische n Länder n stammende n ordentliche n un d außerordentliche n Mit -
glieder der Konferenz , nämlic h des Finanzminister s Andrea s von Baumgartner , 
des Unterrichtsminister s Leo Gra f Thun , des Chef s der Oberste n Polizeibehörd e 
Freiher r Kempe n von Fichtenstam m un d des Präsidente n des Reichsrat s Freiher r 
Kübec k von Kübau . Ma n mu ß sich freilich die Entmachtun g des Ministerrat s nach 
dem To d des Fürste n Schwarzenberg , die in der Bezeichnun g „Ministerkonferenz " 
seinen Niederschla g fand , in Erinnerun g rufen , um zu verstehen , daß die Protokoll e 
dieses Zeitraum s nebe n wichtigen Frage n der Reichspoliti k weitgehen d Meinungs -
verschiedenheite n zwischen den einzelne n Ministerie n un d Vorschläge für die Ver-
leihun g von Auszeichnungen , Gnadenpensione n un d Stipendie n zum Inhal t haben . 

Di e Bearbeiteri n des Bandes , W. Heindl , ha t der Textausgab e der Protokoll e 
einleitend e Ausführunge n über die Ministerkonferenze n im dargestellte n Zeit -
rau m un d die wichtigsten in den Konferenze n diskutierte n Frage n vorangestellt . 
Wie die frühere n Bänd e zeichne t sich auch der vorliegend e durc h eine einwand -
freie Editionstechni k un d die sorgfältige Erschließun g der gedruckte n Quelle n 
durc h Anmerkunge n un d Register aus. Irrtümlic h wird im Verzeichni s der ver-
altete n Ausdrücke der Justiziä r als „Gerichtsdiene r bei den Patrimonialgerichten " 
bezeichnet ; tatsächlic h handel t es sich um den Gerichtsverwalter , der über die 
Befähigun g zum Richteram t verfügte. 

Gra z H e l m u t S l a p n i c k a 

Matěj cek, Jiří: Vývoj uhelného průmyslu v českých zemích po průmyslové 
revoluci (do roku 1914) [Die Entwicklung des Kohlenbergbaues in den böhmischen 
Ländern nach der industriellen Revolution (bis 1914)]. 

Academia , Prag 1984, 255 S., Kčs 40,— (S. 243—247 deutsch e Zusammenfassung) . 

I m Zusammenhan g mi t einem größere n Forschungsprojek t des schlesischen In -
stitut s der Akademi e der Wissenschaften über die Geschicht e der Industrieregio n 
stellt der Sozial-  un d Wirtschaftshistorike r Matějče k erstmal s zusammenfassen d 
die Geschicht e des Kohlenbergbaue s un d Kohlenhandel s in Böhmen , Mähre n un d 
Schlesien für die Epoch e zwischen 1870 un d 1914 dar . Obwoh l der Kohlenverbrauc h 
als ein wichtiger Indikato r der industrielle n Entwicklun g gilt un d die böhmische n 
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Lände r etwa 75 Prozen t der Kohlenproduktio n in Österreich-Ungar n lieferten , 
fehlte bisher eine solche Branchengeschicht e für die zweite Hälft e des 19. Jahr -
hunderts . Matějček s Arbeit führ t die Studie n von L. Kárníkov á mi t einer stärke r 
wirtschaftshistorische n Ausrichtun g fort un d setzt mit dem End e der „industrielle n 
Revolution " ein, die nach Pur š für diesen Rau m zwischen 1850 un d 1873 stattfand . 

Nac h der Einführun g in die Gesamtentwicklun g der „Kohlenindustrie" , in der 
nich t nu r Produktion , Verbrauch , Im - un d Expor t der verschiedene n Kohlenarten , 
sonder n auch die Abhängigkeite n vom europäische n un d besonder s vom deutsche n 
Kohlenmark t un d seinen Veränderunge n beton t werden , folgt die Beschreibun g der 
verschiedene n Stein - un d Braunkohlenreviere . Währen d die Jahr e 1850, 1870 un d 
1901 als wesentlich e Einschnitt e der Branchengeschicht e gelten können , sind kon -
junkturell e Krisen um 1875, 1882/4 , 1892 un d 1909 festzustellen , die jedoch nu r 
für die auf Ländereben e aggregierte Marktsituatio n zutreffen . Fü r die einzelne n 
Reviere ergeben sich häufig abweichend e Zyklen . Di e regionale n Unterschiede , die 
der Auto r besonder s betont , werden durc h Angaben über Fördermengen , Absatz-
gebiete, Technisierungsgrad , Unternehmensstruktur , Preise , Löhne , Gewinn e un d 
Produktionskoste n veranschaulicht . Di e regionale n — meist durc h die Produzente n 
kontrollierte n — Märkt e der vorindustrielle n Zei t waren durc h den Ausbau der 
Bahnlinie n von neue n Absatzstrukturen , die bis zum End e der Monarchi e relati v 
konstan t blieben , abgelöst worden . Dabe i entstande n größere Unternehmensformen , 
die meist Förderung , Transpor t ode r Großhande l gleichzeiti g übernahme n un d 
danac h strebten , eine Preiskonkurren z auszuschalten . Exemplarisc h werden einzeln e 
Firme n wie die Brüxer Kohlenbergba u AG [Mosteck á uheln á společnost ] oder 
der Wiener Kohlen-Industrie-Verei n vorgestellt. Di e Analyse des Unternehmens -
bereich s un d der Besitzverhältniss e zeigt nich t nu r das Scheiter n eine r Kartellierun g 
im großen Umfang , sonder n auch , da ß aufgrun d der allgemeine n Konjunktu r kein 
Rückschlu ß auf den Geschäftserfol g einzelne r Unternehme n möglich ist. In weiteren 
Kapitel n werden die technische n Veränderungen , der Fakto r Arbeitskraft (Lohn -
kalkülation , Arbeitszeit , Arbeitsdisziplin un d Berufsbild) , die Organisatio n der 
Unternehmensleitun g sowie betriebs - un d volkswirtschaftlich e Paramete r (Pro -
duktionskosten , Rentabilität , Produktivität , Gewinn , Investitione n ode r der Bei-
tra g zum Nationaleinkommen ) behandelt . Ein Überblic k über die Arbeitskämpf e 
der Bergarbeite r schließt die Studi e ab. 

Von den zahlreiche n Einzelergebnisse n sollen hier nu r der durc h hoh e Fluktuatio n 
un d Saisonarbei t bedingt e latent e Arbeitskräftemangel , das Verschwinde n der vom 
Adel betriebene n Kohlengrube n um die Jahrhundertwend e un d die besonder e Si-
tuatio n des Kleinbergbaue s [malodoly] , der durc h niedriger e Produktionskoste n 
un d größer e Flexibilitä t im Beschäftigungsbereic h lange Zei t gegenüber den größere n 
Grube n konkurrenzfähi g blieb, erwähn t werden . Di e Grundthes e des Autor s ist, 
da ß der verhältnismäßi g hoh e Kohlenprei s un d die starke Abhängigkeit vom 
deutsche n Kohlenmark t die „verzögert e industriell e Entwicklung " der böhmi -
schen Lände r verursachten . Di e fehlend e Autarki e der Monarchi e bei Brennstoffe n 
seit den achtzige r Jahre n — selbst die böhmische n Lände r führte n Steinkohl e un d 
Koks vor allem aus dem ober - un d niederschlesisdie n Revier ein — sichert e der 
Branch e hoh e Gewinne , hemmt e aber gleichzeiti g einen preissenkende n Rationalisie -
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rungswettbewer b zwischen den Unternehmen . Matějče k weist in diesem Zu-
sammenhan g auch auf die fehlende Grubenmaschinenindustri e Österreich-Ungarn s 
hin . Faktore n für den hohe n Preis wären die hohe n Produktionskoste n (extensiver 
Abbau, niedrige Produktivitä t pro Arbeiter) , die im damaligen Europ a ungewöhn -
lich hohe n Unternehmenssteuer n und die monopolistische n Bahntarif e (z. B. war 
böhmisch e Kohle zeitweise in Wien billiger als in Prag) . Die ausschließlich e Be-
urteilun g der industrielle n Entwicklun g der böhmische n Lände r am deutsche n Maß -
stab muß aber in Frage gestellt werden ; der industrielle n Pionierroll e der böhmi -
schen Großregio n waren durch politische und ökonomisch e Bedingunge n in der 
Habsburgermonarchi e eindeutig e Grenze n gesetzt. De r Einfluß der Zollpoliti k und 
der wirtschaftsrechtliche n Gegebenheiten , die von denen des Deutsche n Reiche s 
grundlegen d abwichen , bleiben in der vorliegenden Arbeit offen. Auch die Be-
wertung der deutsche n Konkurrenz , die dem Kohlenprei s in Österreic h Grenze n 
setzte, andererseit s aber verhinderte , daß rückständig e Wirtschaftsforme n weiter-
entwickel t werden konnten , da ein Kapitalmange l bestand , der durch niedriger e 
Gewinn e verschärft wurde, ist nich t eindeutig . Deutlic h herausgearbeite t wird die 
bekannt e Dominan z der Banken und der spekulative Charakte r vieler Kapital -
anlagen in Bahn - und Kohlengesellschaften . Investitionen , meist nur in ertrag-
reichen Jahre n getätigt, wurden eher für Kapazitätsausweitunge n als für Rationali -
sierungs- oder Modernisierungsmaßnahme n verwendet . Die Dreihei t von Banken , 
Bahne n und Behörde n kann somit für die Preisentwicklun g verantwortlic h gemacht 
werden. Auf die Diskussion zur „take-off-Phase " in den böhmische n Länder n geht 
Matějče k nich t ein. Meh r Aufschluß über die Frage einer „verzögerte n Entwick -
lung" dürfte die durch Kohlen - und Eisenerzlage r bedingte Situatio n des Kladnoe r 
Reviers geben, das aber aufgrund der schlechte n Quellenlag e vom Autor nich t so 
gründlich bearbeite t wurde wie ander e Regionen . Die Bedeutun g der Kohlen -
industri e für die Entwicklun g einer „tschechisch-nationale n Wirtschaftsstruktur " 
wird nich t untersucht , nur der soziale Aspekt der Nationalitätenfrag e wird an 
einigen Stellen angedeutet . 

Der vorliegenden Arbeit gingen umfangreich e Archivstudien (Bergämter , Berg-
werksgesellschaften) und mehrer e Artikel voraus. Fü r weitere Forschunge n dürften 
die nich t benutzte n Wiener Archive (neben dem Ackerbauministeriu m die Bahnakten ) 
noch wichtige Materialie n enthalten . Der Forschungsstan d wurde im vorliegenden 
Buch nur bis 1973/4 berücksichtigt , obwohl vom Autor inzwischen neuer e Aufsätze 
— z. B. im Slezský sborník — erschiene n sind, die vor allem in der wirt-
schafts-geographische n Entwicklun g und in der Typologisierun g von Wirtschafts-
regionen weitergehend e Ansätze zeigen. Es sei dahe r gestattet , hinzuweisen 
auf Nachů m Th. Gross , Economi c Growt h and Consumptio n of Coa l in Austria 
and Hungar y (Journa l of Economi c Histor y 31 <1971> 898—916); die Arbeiten 
von Richar d L. Rudolp h u. a. Bankin g and Industrializatio n in Austria-Hungary . 
The Role of Banks in the Industrializatio n of the Czech Crownlands , 1873—1914 
(Cambridg e 1976); Max Türp , Die Entstehun g des Kohlenbergbau s im Braun -
kohlenrevie r Teplitz-Brüx-Komota u (Münche n 1975) und die sozialgeschichtlich e 
Studie von Norber t Englisch, Braunkohlenbergba u und Arbeiterbewegung. Ein Bei-
trag zur Bergarbeitervolkskund e im nordwestböhmische n Braunkohlenrevie r bis 
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zum End e der österreichisch-ungarische n Monarchi e (München-Wie n 1982). Fü r ein-
zelne Forschungsdesiderata , auf welche Matějče k mehrfac h hinweist , liegen in-
zwischen erste Ergebnisse vor wie z. B. die Materialsammlun g von Pavla Bílhová, 
Biografický slovník techniků , manažer ů a hospodářskýc h pracovníků , kteř í se 
zasloužil i o rozvoj ostravsko-karvinskéh o revíru před rokem 1918 [Biographi -
sches Lexikon der Techniker , Manage r un d Wirtschaftsführer , welche sich um die 
Entwicklun g des Ostrau-Karwiner-Revier s vor 1918 verdien t machten ] (Studi e 
o Těšínsku 7 <1979> 467—514 un d 8 <1980> 305—350), die eine soziobiogra -
phisch e Analyse der Angestellten ermöglicht . De r umfangreich e Materialanhan g in 
Matějček s Studi e (66 Tabellen , S. 202—227) enthäl t zu den angesprochene n 
Frage n viele Informationen , auch wenn die Benutzun g durc h mangelnd e Vergleich-
barkei t verschiedene r Angaben un d die unklar e Anordnun g der Tabelle n behinder t 
wird. Ein e Karte , die die verschiedene n Reviere un d die wesentliche n Bahnlinie n 
verzeichnet , ist zu vermissen . 

Trot z der kritische n Anmerkunge n ist die Studi e ein wichtiger Beitra g zur Wirt-
schaftsgeschicht e der Habsburgermonarchie , insbesonder e die Vielfalt der auf knap -
pem Rau m aufgegriffenen Fragen , die mikroökonomisch e Ausrichtun g sowie die 
dre i Kernbegriff e der Arbeit: Region (Revier) , Mark t un d Konkurren z verlangen 
eine entsprechend e Beachtung . 

Main z R o b e r t L u f t 

Glaser, Ernst: Im Umfeld des Austromarxismus. Ein Beitrag zur Geistes-
geschichte des österreichischen Sozialismus. 

Europaverlag , Wien-München-Züric h 1981, 592 S., DM 68,50 (Veröff. d. Ludwig-Boltz -
mann-Inst . f. Gesch . d. Arbeiterbewegung) . 

De r Auto r befaßt sich zunächs t mi t dem Proble m der Abgrenzun g des austro -
marxistische n Umfelde s un d mi t der Interpretatio n des Begriffes „Umfeld" , der 
auch den Kreis der Sympathisante n aus andere n politische n Lagern zuweilen mi t 
einbezieht . Seiner Gliederun g nach biete t das Buch im „Allgemeine n Teil " die 
Darstellun g der Denkstrukture n von den Vorläufern der Erkenntnistheori e bis zur 
Entwicklun g des Ideologiebegriffs . Ein e Deutun g der materialistische n Geschichts -
auffassung unte r Bezugnahm e auf die Denkmodell e Kar l Kautskys , Rudol f Hil -
ferdings un d Lud o Morit z Hartmann s schließt sich an . Besonder s hervorzuhebe n 
wäre die kritisch e Auseinandersetzun g mi t der Geschicht e der Arbeiterbewegun g 
un d eine eingehend e Charakteristi k von Hartmann s übernationale r Historio -
graphie , die den Rahme n der damalige n österreichische n Geschichtsschreibun g in 
thematische r Hinsich t bei weitem überschritt . 

Im „Spezielle n Teil " finden wirtschaftstheoretisch e Frage n eine umfassend e 
Erörterung . Nac h der Behandlun g ethische r Problem e berichte t Glase r über den 
Konflik t der Marxiste n mi t den Vertreter n der Wiener Grenznutzenlehre . Von 
dieser Schule  stamm t die schärfste Kriti k des Marxismus . De r Austromarxismu s ge-
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wann in jenen profunden Auseinandersetzungen seinen spezifischen Charakter als 
geistesgeschichtliches Phänomen der Arbeiterbewegung in der zerfallenden Donau-
monarchie. Seine hervorragenden Repräsentanten gehörten vielfach dem Deutsch-
tum der böhmischen Länder an und blieben diesem Raum auch durch ihr weiteres 
Wirken verbunden, sie vermittelten der sozialistischen Bewegung bei den slawischen 
Nachbarvölkern wichtige Impulse. 

Die Haupttendenz des Buches ist es, die Einflußbereiche des Austromarxismus in 
vielen gesellschaftlichen Bereichen festzustellen und im Rahmen der Geschichte der 
Arbeiterbewegung aufzuweisen. Die Einflüsse dieser Bewegung erstreckten sich auf 
alle Bevölkerungsschichten, und manche ideologische Grundprinzipien wurden 
z. B. auf dem Feld der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte auch von bürgerlichen 
Historikern rezipiert. Die Darstellung setzt sich mit den typischen Erscheinungs-
formen der groß- und kleinösterreichischen Entwicklung auseinander. Nach der 
Charakteristik der gesellschaftlichen Situation zur Franz-Josef-Zeit skizziert der 
Autor die Grundzüge der pazifistischen Bewegung und im Gegensatz dazu den ver-
hängnisvollen Kriegsabsolutismus; die beigegebenen Karikaturen sind zeittypisch 
sehr wirkungsvoll. Der Akzent des Buches liegt auf der Entwicklung in der Republik 
Österreich. Das entspricht wohl der Thematik, wird aber dem Aktionsbereich des 
Austromarxismus, der vor 1918 bis weit in die deutschen Gebiete der böhmischen 
Länder reichte, nicht ganz gerecht, abgesehen von der Bedeutung, die der austro-
marxistischen Ideologie in der nachfolgenden Ära bei den Sudetendeutschen zukam. 
Glasers Arbeit geht intensiv auf biographische Details ein und stellt eine große 
Anzahl von Repräsentanten vor. Man vermißt jedoch hier manch einen bedeuten-
den Vertreter der sudetendeutschen Sozialdemokraten, vor allem Josef Seliger. 
Die „Umfelder" an der Peripherie, die dem Einfluß dieser nicht unumstrittenen, 
aber bedeutsamen österreichischen Ausprägung des Marxismus offenstanden, wer-
den angemessen gewürdigt. So entsteht in umfassender Zusammenschau ein in-
struktives Bild vom Einflußbereich des österreichischen Sozialismus. 

Fürth H a r a l d B a c h m a n n 

Opitz, Alfred: Zeitenwende im Donauraum. Von der Doppelmonarchie zu den 
Nachfolgestaaten. 

Styria, Graz-Wien-Köln 1983, 276 S. 

Der Zeitraum von 1867 bis 1933 gilt, auch nach dem einleitend gefällten Urteil 
des Verfassers, als eine Epoche, die von der „forschenden Zunft" aufs intensivste 
bearbeitet wurde. Das vorliegende Werk soll eine „Art Lesebuch" für den Nicht-
fachmann sein, der sich über die wichtigsten Entwicklungen rasch und zuverlässig 
orientieren will. Der gestellten Aufgabe, eine Zusammenfassung mit publizistisch 
wirksamen Untertiteln der einzelnen Abschnitte zu bieten, wird das Buch, auch 
Standpunkt und Tendenz betreffend, in abwägendem Urteil gerecht; wünschens-
wert wäre vielleicht noch eine sachliche und objektiv wirkende Darstellung der 
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politischen Kräfte im böhmischen Raum gewesen. Der Verfasser bemüht sich auch 
um eine Ergänzung der zahlreichen Urteile über die Zerfallserscheinungen im Be-
reich der Donaumonarchie und zieht hierbei die Gesandtschaftsberichte reichsdeut-
scher Diplomaten aus Wien heran. 

Eine Auswahlbibliographie ist dem Band beigegeben, leider vermißt man jedoch 
ein Personenregister. Für die Erklärung der Sudetenfrage führt der Autor selten er-
wähnte Einzelheiten an, wie etwa die vergeblichen Versuche der sudetendeutschen 
Landesregierungen, ihre Wünsche nach Selbstbestimmung oder Autonomie zu reali-
sieren. Die politischen Tendenzen vor dem Zugriff der Großdiktaturen finden eine 
ausführliche Behandlung, wobei die innen- und außenpolitischen Fragen in ihren 
Verflechtungen dargestellt werden; es scheint jedoch, daß das Übergewicht auf den 
vielfältigen Projekten diplomatischer Art liegt, an denen die Ära der Mitteleuropa-
und Balkanpolitik zwischen den Weltkriegen so reich war. Der Verfasser hat nach 
gründlichen Studien der Literatur ein zutreffendes Bild von der Entwicklung der 
Nachfolgestaaten der Donaumonarchie entworfen für eine Zeit, die als die Phase 
der „Balkanisierung" des Donauraums bezeichnet wurde. Das Buch stützt sich auf 
solid erarbeitete Kenntnisse und wird seinem Ziel für eine breite Leserschaft gerecht 
— immer unter der Voraussetzung, daß eine Historiographie per Lesebuch nur 
Affirmationen bieten kann. 

Fürth H a r a l d B a c h m a n n 

K ov tun , George J.: The Czechoslovak Declaration of Independence. A History 
of the Document. 

Library of Congress, Washington 1985, 59 S. 

Der Verfasser schildert eingehend die politische Aktivität Masaryks in den USA 
in der entscheidenden Endphase des Ersten Weltkriegs. Im besonderen befaßt er sich 
mit der Entstehung der tschechoslowakischen Unabhängigkeitserklärung. Zu Recht 
führt daher die Abhandlung den Untertitel „die Geschichte des Dokuments". Der 
Verfasser hat nicht nur zahlreiche einschlägige Werke in englischer, tschechischer 
und deutscher Sprache berücksichtigt, sondern auch amerikanische Zeitungen und 
vor allem die Aufzeichnungen des Präsidenten Wilson und mehrerer Amerikaner 
ausgewertet, die an der Formulierung der Unabhängigkeitserklärung beteiligt waren. 
Diese Aufzeichnungen, die in verschiedenen Bibliotheken der USA verwahrt werden, 
sind auf einem Mikrofilm gesammelt, der von der Kongreßbibliothek in Washing-
ton angefertigt und vom Verfasser benutzt wurde. 

In der Vorgeschichte zur Deklaration der Unabhängigkeit berichtet der Ver-
fasser unter Bezugnahme auf Prof. George Herron die neben der Sixtus-Affäre 
wenig bekannte Tatsache, daß im Februar 1918 „der international bekannte öster-
reichische Pazifist" Prof. Heinrich Lammasch (ab 27. Oktober 1918 Minister-
präsident) mit Wissen des Kaisers in Bern mit dem Amerikaner Herron Friedens-
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Verhandlunge n angestreb t hat . Lammasc h soll angebote n haben , daß sich Öster-
reich-Ungar n aus dem Krieg zurückzieh e und den Staat umgestalte . Ein kaiser-
liches Dekret , das „autonom e Staate n für jede der österreichische n Nationalitäten " 
vorsah, soll damal s bereits vorbereite t zur Unterschrif t durch den Kaiser vorgelegen 
haben . Deutschlan d sei aber — wahrscheinlic h durch den österreichische n Außen-
ministe r Gra f Czerni n — informier t worden und habe ein Ultimatu m an Kaiser 
Karl gesandt. Dieser sei zu weich gewesen, um dem deutsche n Druc k zu widerstehen , 
und habe die inoffiziellen Kontakt e zu den Amerikaner n abgebrochen . 

Der Verfasser berichte t über die Kontakt e zwischen Masaryk in Washington , 
Beneš in Pari s und dem Prager  Nationalkomitee . Zweima l wurde Masaryk von 
Präsiden t Wilson empfangen , am 19. Jun i und 11. Septembe r 1918. Wilson habe 
wohlwollend die Ausführungen Masaryks zur Kenntnis  genommen , aber sich mehr 
g?gen Deutschlan d als gegen die Donaumonarchi e eingestellt gezeigt. Auch Staats -
sekretär Lansin g vermerkt e schon am 7. Septembe r 1918 in seinen privaten Notizen , 
daß Deutschlan d und Österreic h „require d different treatment" . Die scheinba r 
unschlüssige Haltun g Wilsons zur Frage der Auflösung Österreich-Ungarn s macht e 
Masaryk und seine Mitarbeite r nervös, denn sie vermutete n mehrer e Variante n der 
amerikanische n Politi k gegenüber Österreich-Ungarn . 

Als die zweite deutsch e Not e in Washington eintraf , entwar f Masaryk am 12. 
und 13. Oktobe r 1918 die tschechoslowakisch e Unabhängigkeitserklärung . Er wollte 
damit  noch rechtzeiti g die österreichische n Plän e einer Föderatio n für die zentral -
europäische n Völker durchkreuze n und den Amerikaner n klar machen , daß die 
Tscheche n auf der Errichtun g eines eigenen Staate s bestünden . Wie schon in mehre -
ren Zeitungsartikel n und Reden betont e Masaryk immer wieder, daß die Tscheche n 
große Sympathi e für die amerikanisch e demokratisch e Traditio n hätten , daß die 
tschechoslowakisch e Befreiungsbewegung ihr Vorbild in der amerikanische n Be-
freiungsbewegung habe und daß die amerikanisch e Unabhängigkeitserklärun g das 
Beispiel und Vorbild für die tschechoslowakisch e Unabhängigkeitserklärun g sei. 
Mit diesem Appell an die nationale n Gefühl e kam er bei den Amerikanern , die über 
die Verhältnisse in Böhme n wenig orientier t waren, gut an, und es gelang ihm, die 
Presse und dami t auch die öffentlich e Meinun g für sich zu gewinnen . 

Am 16. Oktobe r 1918 bat Masaryk den amerikanische n Soziologen A.Miller , 
den er schon seit 1911 kannt e und der mit einer soziologischen Studie über die 
Tscheche n in Chicago sein Interess e für die Problem e der Tscheche n bekunde t hatte , 
den von Masaryk konzipierte n tschechische n Entwur f der Unabhängigkeitserklä -
rung „pu t into good English". Miller war schon nach einer flüchtigen Lektür e der 
Überzeugung , daß die Deklaratio n „neede d extensive restructurin g and remodelin g 
of the phraseolog y so as to appea l to the American public". Noc h am gleichen 
Abend sammelt e Miller mehrer e Freund e um sich: den Bildhaue r Gutzo n Borglum, 
dessen Mitarbeite r Charle s W. Nichols , den Rechtsexperte n Rober t M. Calfee, 
Georg e W. Stearn , einen Juristen mit internationale r Erfahrung , und den Richte r 
Fran k E. J. Warrick. Weiter anwesend war Masaryks Sekretä r Jaroslav Cisař. 
Die sieben Männe r überarbeitete n Wort für Wort den Entwur f Masaryks, kürzten 
ihn erheblich , befreiten ihn von „verbal superfluity" und gliederten ihn neu auf. 
Die Arbeit war gegen ein Uh r nacht s abgeschlossen. 
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Die Tatsache, daß das von Wilson in seinem 14-Punkte-Programm vom 8. Januar 
1918 verkündete, von den Tschechen und Slowaken reklamierte Selbstbestimmungs-
recht der Völker Österreich-Ungarns den Deutschen in Böhmen vorenthalten wurde, 
spielte bei der Neufassung der Deklaration durch die Amerikaner offenbar keine 
Rolle, gerade als ob es die über drei Millionen Deutschen in Böhmen nicht gegeben 
hätte. Sie werden auch von Kovtun mit keinem Worte erwähnt. 

Der erste überarbeitete Entwurf Masaryks und das Original der Neufassung 
durch die Amerikaner befindet sich jetzt unter den Papieren Gutzon Borglums in 
der Kongreßbibliothek in Washington. Kovtun meint, daß es eine bemerkenswerte 
Tatsache sei, daß der authentische Text der tschechoslowakischen Unabhängigkeits-
erklärung englisch und nicht tschechisch oder slowakisch sei und daß die ersten 
tschechischen und slowakischen Versionen nur Übersetzungen aus dem englischen 
Original seien. Man wird dieser Auffassung nicht folgen können, denn die nach-
träglich noch korrigierte Version hat erst mit ihrer Veröffentlichung in tschechischer 
Sprache durch die vorläufige tschechoslowakische Regierung in Europa Rechts-
wirkung erlangt. Deshalb halte ich auch die Bezeichnung der tschechoslowakischen 
Unabhängigkeitserklärung als „Washingtoner Deklaration" für unrichtig. 

Masaryk und seine tschechischen Mitarbeiter Hurban und Pergier akzeptierten 
die überarbeitete Fassung und Übersetzung. Sie nahmen nur noch kleine Ände-
rungen vor. In der folgenden Nacht wurde die Deklaration telegraphisch an Beneš 
nach Paris durchgegeben. Er sollte sie am 8. November 1918, am Jahrestag der 
Schlacht am Weißen Berge, von welchem Tage ab Masaryk die „Unterdrückung 
der Tschechen" datierte, in London und Paris veröffentlichen. Am 18. Oktober 
1918 sandte Masaryk die Deklaration über Staatssekretär Lansing an Präsident 
Wilson und an das State Department, kurz darauf auch an die amerikanische Presse. 
Am folgenden Tage erschienen in der New York Times und in der Washington Post 
auf der gleichen Seite das Völkermanifest Kaiser Karls vom 16. Oktober und 
Masaryks Deklaration. 

Am gleichen Tage sandte Wilson seine Antwort auf die Note der österreichisdi-
ungarischen Regierung vom 7. Oktober ab. Damit wurden alle Hoffnungen der 
Donaumonarchie, daß Wilson ihre Integrität respektieren würde, zerstört. Auch der 
Traum von einem autonomen Deutschböhmen war damit zu Ende. 

Die Arbeit Kovtuns enthält Wiedergaben der tschechoslowakischen Unabhängig-
keitserklärung vom ersten Entwurf bis zu den letzten Fassungen in Englisch und 
Tschechisch und eine Fülle von bisher unbekannten Einzelheiten über die Ent-
stehung dieser Deklaration. Kovtun ist der Ansicht, daß die Geschichte der Dekla-
ration ein Teil der Geschichte des großen Krieges sei, in dem Amerika „became the 
most important peacemaker". Er meint, daß die Deklaration die Rolle der USA 
„as the moral leader of the world" zum Ende des Ersten Weltkriegs wider-
spiegle. 

Gernlinden E r i c h S c h m i e d 
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Sperling, Walter: Tschechoslowakei. Beiträge zur Landeskunde  Ostmittcl-
europas. 

Verlag Eugen Ulmer , Stuttgar t 1981, 343 S., 69 Abb., 71 Tab. (UT B Band 1107). 

De r Inhal t des Taschenbuche s gliedert sich in 25 Kapite l mi t 156 Unterteilungen . 
Davo n sind 30 wiederu m mit Untertitel n ausgestattet . De r Text umfaß t 303 Seiten , 
ein Literaturverzeichni s von 25 Seiten un d ein Ortsregiste r von 13 Seiten . 

I n seinem einleitende n Kapite l „Grundlagen , Aufgabenstellung , Perspektiven " 
setzt sich Sp. mit ersten un d spätere n Landeskunde n auseinander . Als eine der 
älteste n Publikatione n zum Them a erwähn t er die Wirtschaftsgeographi e der 
Tschechoslowakische n Republi k von Julie Moscheie s 1921. Di e Autori n war Assi-
stenti n am Geographische n Institu t der Deutsche n Universitä t unte r der Leitun g 
von F . Machatschek . Ih r Buch kan n ma n nich t als eine Länderkund e betrachten . Es 
ist auch abwegig, die bekannt e Darstellun g von Albert Penc k über das „Deutsch e 
Reich " 1887 als Vorarbei t zu bezeichnen . Den n diese Arbeit bildet in Wirklichkei t 
keine „Monographi e Mitteleuropas " un d wird auch von Moschele s nich t erwähnt . 
Ferne r zitier t Sp. H . Hassinger s „Di e Tschechoslowakei " von 1925. Hassinge r ist 
besonder s durc h sein klassisches Werk über „di e mährisch e Pfort e un d ihre be-
nachbarte n Landschaften" , Wien 1914, hervorgetreten , das Sperlin g aber nich t 
kennt . Di e Polemi k gegen sein Buch von 1925 kam daher , daß er die Politi k von 
Edvar d Beneš von Grun d auf kritisierte . Hassinge r sah sozusagen die Katastroph e 
von 1939 voraus. Sp. meint , Hassinger s Buch werde „heut e nich t meh r oft zitiert " — 
man mu ß hinzufügen , es wird aber noch sehr viel abgeschrieben . 

Aus der tschechische n Literatu r heb t Sp. besonder s die Wirtschaftsgeographi e von 
M. Blažek hervor , wahrscheinlich , weil sie auch in deutsche r Sprach e in Ost-
Berlin 1959 erschien . Mein e Besprechun g von Blažeks Buch (Zf O 1961) zeigt aller-
dings, daß Blažeks tschechisch e Ausgabe nich t mi t der deutsche n übereinstimmt . 
Ein sorgfältiger Auto r hätt e darau f hinweisen müssen . Noc h imme r ist das Gemein -
schaftswerk von Häufler , Korča k un d Krá l von 1960 in diesem Zusammenhan g 
von Bedeutung , auch wenn sich inzwischen die administrativ e Gliederun g veränder t 
hat . Da s ist jedenfalls kein Grund , es mi t Sp. zu ignorieren , schon gar nicht , weil es 
sich im übrigen gegen marxistisch e Direktive n wendete . Auch dazu dar f ich auf 
mein e Besprechun g in der ZfO von 1965 verweisen. Di e stat t dessen von Sperlin g 
zitiert e zehnbändig e Vlastivěda von V. Dědina , die zwischen 1929 un d 1936 er-
schien , wurde 1965 als bourgeoise s Werk von einem Autorenkollekti v nach marxisti -
schen Grundsätze n umgearbeitet . Daz u habe ich im Bohemia-Jahrbuc h 11 (1970) 
Stellun g genommen . De r Hinwei s fehlt bei Sperling . 

In den folgenden 13 Abschnitte n werden allgemein e Bemerkunge n zum System-
vergleich, zu dem Name n des Staate s un d der Länder , zur Behandlun g der Geo -
graphi e der Tschedho-Slowake i in den Geographiebücher n gebracht . In 22 Zeilen 
wird die sozialistische Statisti k angeführ t un d hierbe i auf die Verwendun g der In -
dexzahle n verwiesen, die diese Statisti k undurchschauba r machen . Leide r fehlten 
dazu die kartographische n Unterlagen , sie gelten als geheim un d sind unzugänglidi . 
De r Verlust kartographische r Unterlage n wird übrigen s auch von tschechische n 



176 Bohemia Band 27 (1986) 

Fachleute n beklagt. Selbstverständlichkeite n wie der Unterschie d zwischen „böh -
misch " un d „tschechisch" , „ungarisch " un d „madjarisch " ode r die Tatsach e ehe-
licher Verbindunge n über die nationale n Grenze n hinweg werden langatmi g be-
handelt . 

Da s zweite Kapite l des Buche s ist dem Territoriu m gewidmet . Schon die Über -
schrift verrät , daß hier die kommunistisch e Nomenklatu r der Rayonschul e 
N . N . Baranskijs un d B. P . H . Alampiews angewende t wird. Da s Territoriu m der 
Tschechoslowake i erschein t dabe i allerdings , verglichen mi t den Territorie n der 
Sowjetunion , als eine Zwergregion . Sp. versucht eine Flächengegenüberstellun g der 
Tschecho-Slowake i mit Europa , besonder s mit Mitteleuropa , un d wählt sich dabei 
allerding s einen sehr schwankende n geographische n Begriff (zum Proble m mein e 
Zusammenfassun g in Neue s Abendlan d 4 <1949>) . De r Versuch schließlich un d 
endlich , auf 14 Zeilen die geographisch e Entstehun g der Tschechoslowake i von 1918 
bis zur „Raumwirksame n Staatstätigkei t der Gegenwart " darzustellen , mu ß als 
mißlunge n bezeichne t werden . 

I m nächste n Kapite l beschäftigt sich der Autor mit der „Landesnatu r als Bezugs-
rahme n un d Kulisse", eine Bezeichnung , die ma n wohl meh r theatralisc h als geogra-
phisch nenne n muß . Diese s Kapite l ist wohl der schwächst e Teil des Taschenbuches . 
Da s grundlegend e geologische Werk von W. Petrasche k (1944) fehlt sogar im Lite -
raturverzeichnis . Unte r den Klimafaktore n vermiß t ma n schlich t die Behandlun g 
des Niederschlags . Nu r in dre i Klimakärtche n un d unte r dem Stichwor t „Gewässer " 
komm t er zur Sprache . Als Zusammenfassun g biete t Sp. die naturräumlich e Gliede -
run g nach Moscheles , Dědina , Machatsche k un d andere n in einer ohn e Zweifel all-
zu dürftigen Aussage. Zu m Them a gab es in Wirklichkei t einst eine lange, auch aus 
dem Zusammenwirke n von tschechische n un d deutsche n Wissenschaftler n geführt e 
Diskussion währen d der Zwischenkriegszeit , die Sp. offensichtlic h unbekann t ge-
blieben ist. Da s Endergebni s war seinerzei t ein Kartenwer k im Maßsta b von 
1 : 200 000 über die natürliche n Landschaften . Ich habe dieses Ergebni s aus gemein -
samen tschechische n un d deutsche n Arbeiten im Atlas der Sudetenlände r unte r dem 
Maßsta b 1 :750 000 mit meine n Abänderunge n veröffentlicht . 1953 ha t danac h 
dan n K. H . Paffen in seiner Auswertun g „Di e natürlich e Landschaf t un d ihre 
räumlich e Gliederung " eine gründlich e Zusammenfassun g der Resultat e gegeben, 
die Sp. ebenfalls ignoriert . In dieser Zusammenfassun g wurden mein e eigenen Ar-
beiten ausdrücklic h anerkann t in der „Reih e namhafte r deutsche r Geographe n . . . " 
neben Hassinger , Klute , Brau n un d Overbeck . Da ß mich stat t dessen E. Nee f aus 
Leipzig kritisiert , wie Sp. vermerkt , ohn e freilich hinzuzufügen , an welcher Stelle, 
kan n ich mir im Hinblic k auf den Or t un d die Jahreszah l von 1967 leicht denken . 
Von wissenschaftliche m Gewich t ist so eine Angabe wohl nicht . 

Ein weiteres Kapite l widme t Sp. dem Mensche n in seiner Umwelt . Hie r wird vor 
allem der Eingriff in die harmonisch e Wechselwirkun g von Geofaktoren , also Schä-
den im biotische n Komple x im Hinblic k auf die Waldgrenze , auf Bodenerosion , auf 
Bergbauschäden , auf Luft-  un d Gewässerverschmutzung , rech t oberflächlic h be-
handelt . Gegenmaßnahme n in Natur - un d Landschaftsschut z sind angemerkt . De n 
vollen Umfan g der gerade in der Tschechoslowake i in dieser Hinsich t im europäi -
schen Vergleich katastrophale n Situatio n läß t Sperling s Darstellun g nich t erkennen . 
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Im Abschnitt „Das Beispiel einer Wüstung" wird die Wiederaufforstung in Süd-
mähren seit dem 17. Jahrhundert nach Malek 1966 erläutert, ebenso in einem ande-
ren Beispiel die „Wüstung Svidna" bei Schlan. Das wirkt grotesk. Denn die 
Wüstungen nach der Vertreibung der Deutschen aus ihren Wohngebieten nehmen 
im Landesganzen, wie man inzwischen aus der Literatur gut entnehmen kann, einen 
zumindest in Mitteleuropa beispiellosen Umfang ein. In diesen Gebieten sind nach 
R. Urban 349 Ortschaften als „eingegangen" (zaniklá) im Gemeindelexikon der 
Tschechoslowakischen Republik von 1955 angeführt. R. Urban gibt auch detailliert 
Angaben bezüglich der geographischen Lage dieser Wüstungen, so zum Beispiel 
146 in der Sperrzone, 14 in Streulage usw. Hier wäre Gelegenheit, die Wüstungs-
forschung H. Mortensens an modernen Beispielen fortzusetzen. Sp. gibt die Zahlen 
Urbans dann erst im 9. Kapitel unter der Überschrift „Zahl der Siedlungen" an. 

Das folgende Kapitel trägt die Überschrift „Die Bevölkerung als raumwirk-
samer Faktor". Nach allgemeinen Angaben über Volksdichte und ihre Variationen 
im Mittelalter (8 Zeilen) und im Dreißigjährigen Krieg (24 Zeilen), über Volks-
zählungen, Bevölkerungsbewegung, Altersstruktut und Lebenserwartung erscheint 
ein Abschnitt mit dem Titel „Der einfache .Abschub' der Deutschen und seine 
Folgen". Die Bezeichnung „Abschub" ist die Übersetzung des tschechischen Wor-
tes „odsun". Auf die interessante Etymologie dieses Wortes geht Sp. nicht ein. 
Nach deutscher Begrifflichkeit spricht man seit mehr als dreißig Jahren von „Ver-
treibung". Sp. bezieht sich auf eine Zahl von 3,633 Millionen Deutschen für den 
Mai 1945 (nach Bohmann) und stellt dieser die Angabe von Häufler (1968) für den 
August 1945 und 2,645 Millionen gegenüber. In der Zeit von 1945/46 sind nach 
deutschen Berechnungen lt. Sp. insgesamt 2,753 Millionen Deutsche „abgeschoben" 
worden. Den Höhepunkt erreichte die „Aktion" Anfang Mai 1946, als täglich 
sechs Transporte mit 7200 Menschen in die amerikanische Zone gebracht wurden. 
Angaben von anderen Zonen werden nicht erwähnt. Sp. gibt an, daß während der — 
hier doch — „Vertreibungsmaßnahmen" zahlreiche Menschen ums Leben kamen, 
aber das Ausmaß „läßt sich allerdings nicht aus der Differenz beider Summen ab-
leiten". Dies ist leider richtig, so daß die Zahl dieser Verluste bis heute nicht recht 
zu ermitteln ist. Daß etwa 30 000 bis 35 000 Menschen, die für die Tschecho-Slowa-
kei optierten und im Lande blieben, einen namhaften Einfluß auf diese Zahlen-
differenz hätten haben können, erscheint unwahrscheinlich. Sp. schätzt danach die 
„Vertreibungsopfer" auf 238 000, wobei es sich nach seiner Angabe allerdings in 
der Mehrzahl um „ungeklärte Fälle handelt". E. Franzel nannte statt dessen in 
seinem Buch „Die Vertreibung aus dem Sudetenland 1945—1946" (1967) min-
destens 240 000 ermordete Sudetendeutsche. Die Differenz zwischen der ersten An-
gabe von direkten und indirekten Vertreibungsverlusten und der zweiten, die regel-
recht von Mord an Ort und Stelle spricht, ist natürlich ungeheuerlich und sollte 
trotz aller statistischen Schwierigkeiten doch bald einmal geklärt werden. Die 
tschechische Emigration nach dem „Prager Frühling" wird im übrigen im Zu-
sammenhang mit den Bevölkerungsverlusten nicht erwähnt. Mit einer „Prognose 
für das Jahr 2000" schließt dieses Kapitel ab, wonach eine Bevölkerungszahl der 
Tschecho-Slowakei von 16,868 Millionen zu erwarten sei, hauptsächlich durch die 
Bevölkerungszunahme in der Slowakei. 

12 
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Da s nächst e Kapite l gilt den Nationalitäte n als sozialgeographisc h wirksamen 
Gruppen . Mi t sehr vielen Wiederholunge n wird hier die Geschicht e von Tschechen , 
Slowaken , Deutschen , Madjaren , Ukrainer n un d Pole n skizziert . De r deutsch-tsche -
chische n Frag e räum t Sp. einen besondere n Abschnit t ein un d will aufgrun d der 
bekannte n Ergebnisse von Valentin Mülle r betonen , daß es zwischen Deutsche n un d 
Tscheche n keinen Rassenunterschie d gibt. Da s ist eine Binsenwahrheit , die auch 
für ander e national e Mischgebiet e längst allgemein anerkann t ist, etwa für das 
Ruhrgebiet . 

Da s 7. Kapite l befaßt sich mi t den sozialen Gruppe n un d ihre r räumliche n 
Differenzierung . D a aber die marxistisch-lenistisch e Gesellschaftslehr e nu r einen 
Begriff von Klasse eruier t hat , nämlic h den Arbeiter , ohn e Untergliederungen , sind 
die Verhaltensweise n gegenüber dem Rau m nu r vage Beschreibunge n geblieben. 
Analogieschlüsse zu ähnliche n Entwicklunge n des Westens erscheine n „nich t statt -
haft" , wie Sp. richti g bemerkt . In diesem Zusammenhan g führ t er dan n einen 
besondere n Angriff gegen mein e Landeskund e der Tschechoslowake i mit der Fest -
stellung, sie entspräch e nich t dem Forschungsstand , weil ich die spezifisch marxi -
stische Begrifflichkeit dor t nich t führe . Sp. selber beschränk t sich allerding s auf 
gesellschaftspolitisch e Erläuterunge n auf historische r Basis, auch in seiner Gegen -
überstellun g der sogenannte n historische n Lände r un d der Slowakei ode r der Roll e 
der KPČ , des Prage r Februar s 1948, des Prage r Frühling s 1968. Auch die Konfes -
sionen sind nu r bis 1945 verfolgt, weil es darübe r einfach keine neuere n statistische n 
Date n gibt. Ähnlich vage Angaben begleiten auch ander e Betrachtungspunkte , un d 
ma n kan n sich denken , welchen Wert die unte r einem verheißungsvolle n Mante l 
dan n derar t inhaltsleere n Ausführunge n eigentlich besitzen . Ein Wort zur Universi -
tätsgeschicht e kan n ich mir in diesem Zusammenhan g nich t ersparen : Di e tschechische n 
Universitäte n wurde n im Novembe r 1939 geschlossen. Aber auch die deutsch e Pra -
ger Universitä t verlor in dieser Zei t an Niveau , namentlic h durc h Berufunge n unte r 
nationalsozialistische m Vorzeichen , un d schließlich auch durc h eine Zuwanderun g 
von ausgewählte n Studente n aus dem „Reich" . Di e deutsch e Universitä t hört e 1945 
auf zu existieren , die tschechisch e wurd e neu eröffnet , aber sie erlit t bald einen 
neue n un d nachhaltige n Niveauverlust . 

Di e Genes e der ländliche n un d städtische n Kulturlandschaf t im 8. Kapite l um -
faßt beinah e ein Viertel des Taschenbuches , ein Gebiet , das den Auto r anspricht . An-
fangs beklagt er die Wissenslücken auf diesem Gebie t mi t dem bekannte n Bild von 
den „böhmische n Dörfern" . Ich mein e freilich, diese Unkenntni s liegt weniger am 
Mange l an Literatu r als am Mange l an Sprachkenntnisse n unte r den deutsche n 
Autoren . Es gibt genug siedlungsgeographisch e Arbeiten , mit dene n ma n ihm ab-
helfen könnte . Zu r „heutige n Siedlungsstruktur " im 9. Kapite l heb t Sp. hervor , 
daß die freiwirtschaftlich e Siedlungsstruktu r der liberalen Wirtschaf t bis heut e 
noc h nich t ausgeglichen wurde , sonder n unte r dem Zwan g der zentrale n Planwirt -
schaft sich eher noch vertiefte . Ein „Begriff Siedlung " wird augenscheinlic h nu r 
für die Zei t bis 1862 definiert . „Zah l der Siedlungen " müßt e durc h die Wort e 
„un d Wüstungen " ergänz t werden . 

Es erübrig t sich, die restliche n 10 Kapite l in voller Breite vorzuführen . Sie 
bringen im großen un d ganzen nu r allzu Bekannte s un d sind außerstande , selbst das 
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eindringlich zu profilieren. Banalitäten über den insgesamt doch geringen Anteil 
von Land- und Forstwirtschaft am Nationaleinkommen (ein Zehntel) konkurrieren 
mit einer späteren Angabe im 11. Kapitel über „Die Tschechoslowakei als hochent-
wickelten Industriestaat mit guter landwirtschaftlicher Grundlage", ohne hier oder 
da die Probleme zu sehen. Im Grunde weiß heute jeder halbwegs informierte Jour-
nalist viel mehr zu sagen über die tiefreichenden Wirtschaftsprobleme dieses einst 
tatsächlich hochentwickelten Industriestaates und seine ständige Defizienz in den 
Abhängigkeiten. 

COMECON: Schon Wannenmachers Buch über „Das Land der Schreibtisch-Pyra-
miden" (1956) lieferte hier eine fundamentale Kritik. Es ist immerhin bemerkens-
wert, wie Sperlings Ausführungen in diesem Zusammenhang Farblosigkeit und 
Schönfärberei ergänzen. 

In ähnlicher Form sind auch Probleme der Verkehrswirtschaft, des Tourismus, 
des Bildungswesens usw. freundliche Deskriptionen geblieben, ohne die tiefgreifende 
Problematik in den gegebenen Zusammenhängen aufzureißen. 

Sperling beklagt am Schluß die Unkenntnis über sein Thema in unseren Medien. 
Sein „Taschenbuch" hat kaum dazu beigetragen, diese Unkenntnis zu beheben. In 
seiner Oberflächlichkeit, immer wieder einmal durch banale Schulmeisterei unter-
strichen, wird man auch keinen besonderen Anreiz zur Lektüre finden. 

Brannenburg K a r l A d a l b e r t S e d í m e y e r 

S chmid-E gger, Hans I Nittner, Ernst: Staffelstein, Jugendbewegung 
und katholische Erneuerung bei den Sudetendeutschen zwischen den Großen Krie-
gen. 

Aufstieg-Verlag, München 1983, 384 S. 

Unter den deutschen katholischen Jugendverbänden der ersten Tschechoslowakei 
war nach dem Urteil Augustin Hubers, der sie in der Festschrift für Hans Schütz 
behandelt hat, der Bund Staffelstein mit Abstand der interessanteste. Es ist daher 
zu begrüßen, daß aus der Feder von zwei als Historiker ausgewiesenen Mitgliedern 
dieser Gemeinschaft diese Darstellung erschien, wobei der nun 80jährige Schmid-
Egger die Jahre 1920—1929 und der zehn Jahre jüngere Ernst Nittner die Zeit-
spanne von 1930—1938 behandelt. 

Ausgangspunkt des Staffelstein war, wie bei anderen Jugendbewegungen auch, 
die neue Weltlage, die plötzliche Auflösung der Donaumonarchie in ein Mosaik 
von Nationalstaaten, die das ehemalige Kernvolk Altösterreichs zu einer Minder-
heit mit beschränkten Chancen und Möglichkeiten werden ließ. Auf die ältere 
Generation der altösterreichischen Deutschen mußte die Niederlage von 1918 wie 
ein Schock wirken, der länger vorhielt und lähmender war als für die Generation 
danach die totale Niederlage 1945 und die Teilung Europas. Die Deutschen Alt-
österreichs hatten im Ersten Weltkrieg Blutopfer gebracht, die denen der Reichs-
deutschen nicht nachstanden, ja sie oft sogar noch übertrafen. Nun waren sie plötz-
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lieh nicht mehr Reichsvolk, sondern ungefragt tschechoslowakische, polnische, ru-
mänische oder jugoslawische Staatsangehörige geworden und als Minderheiten der 
Herrschaft der neuen Staatsvölker ausgeliefert. 

Die nach der Jahrhundertwende Geborenen, die schon in der Not der Kriegs-
jahre die versinkende Welt der „Feudalität und Kirche", wie es in der ersten 
Tschechoslowakei offiziell hieß, nur vom Hörensagen kannten, waren eher bereit, 
sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Sie hielten sich an den sozialen 
Aspekt der Revolution, als welche die Staatsgründer der Tschechoslowakei ihr Werk 
durchaus verstanden. „Weltrevolution" hat Th. G. Masaryk den Bericht über 
seinen Beitrag zur Zerstörung der Donaumonarchie überschrieben. Dabei war die 
Tschechoslowakei unter den Nachfolgestaaten Altösterreichs sicherlich der bürger-
lichste. Die meisten Gesetze und Einrichtungen aus dem Habsburgerreich wurden 
übernommen, und man hielt sich im großen und ganzen sogar daran. Urteils-
fähigen Beobachtern der damaligen mitteleuropäischen Szene wie Otto Forst-Bat-
taglia erschien diese Tschechoslowakei wie eine Insel der Geborgenheit im wan-
kenden Gefüge des cordon sanitaire. 

Diese Revolution kam auch nicht blutbefleckt einher, wenn man von den März-
gefallenen absieht. Die Tschechoslowakei hatte die entwickeltsten Länder der Do-
naumonarchie geerbt, sie zählte zu den Siegermächten, sie blieb von Bürgerkrieg, 
Inflation, politischen Mordwellen und Umsturzversuchen verschont. Zurückblickend 
läßt sich sagen, daß es sich leben ließ in diesem zusammengestückelten, wurmartig 
langen politischen Gebilde, in dem die Tschechen, das damals sozial fortschritt-
lichste der slawisch sprechenden Völker, ihre bequeme demokratische Mehrheit 
der Fiktion eines tschechoslowakischen Volkes verdankten, die noch heute in 
deutschen Köpfen herumspukt, obwohl sie die Kommunisten schon vor 40 Jahren 
abgeschafft haben. 

Erst nach dem Zusammenbruch von 1918 wurde die heranwachsende deutsche 
Generation der Tschechoslowakei von der Jugendbewegung erfaßt, die über die 
Grenzen hinweggriff und mit der von den Umständen erzwungenen Erneuerung 
zusammenfiel, da die alten „Hauptstädte" dieser deutschen Randbevölkerung, 
Wien, Breslau, Leipzig, Regensburg, Linz, nun Ausland geworden waren. Es galt 
daher, für die vier heterogenen sudetendeutschen Stämme, die vielen Kleinland-
schaften neue übergreifende Organisationsformen zu finden; gleichzeitig mußten 
die deutschen politischen Parteien sowie die schon lange vor dem Kriege ent-
standenen nationalen Selbstschutzorganisationen neue Zentralen erhalten. In ge-
wissem Sinne holten erst jetzt die Sudetendeutschen eine Entwicklung nach, der die 
Tschechen seit 1850 ihren eindrucksvollen nationalen Aufstieg verdankten. 

Die Gründung des Bundes Staffelstein war die Idee zweier Studenten, die zu-
nächst unabhängig voneinander aus der schon vor dem Kriege bestehenden katho-
lischen Schülerorganisation unter den Gymnasiasten eine Elite ansprechen und 
schulen wollten, die den böhmischen Katholizismus erneuern und verinnerlichen, 
zum tschechischen Staatsvolk ein erträgliches Verhältnis suchen und den Interessen 
des eigenen Volkes dienen sollte. Die Parole Kirche-Vaterland-Volk grenzte den 
Kreis gegen ähnliche bürgerlich-christlich orientierte Jugendgruppen ab. Zur sozial-
demokratischen Arbeiterjugend bestand keine Verbindung. 
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Alfred Grimm, der eigentliche Gründer des Bundes Staffelstein, schied, nachdem 
er die Lehramtsprüfung abgelegt hatte und sogleich eine Lehrerstelle in der Pro-
vinz antreten konnte, nach einem Jahre Gründungsarbeit aus. Die Leitung lag 
nun ganz bei dem Theologen Eduard Winter, der mit kurzer Unterbrechung bis 
zur Auflösung 1938 an der Spitze des Bundes stand, ihm Richtung und Impulse gab, 
ihm die erstaunlich weitgespannten Verbindungen knüpfte und außerdem als Prie-
ster und Erzieher seinen Charakter so nachhaltig zu prägen vermochte, daß keine 
der besonderen Begabungen in diesem auf Auslese angelegten Kreis neben seiner 
überragenden Gestalt besonders hervortreten konnte. 

Keine Würdigung des Bundes Staffelstein kann daher von der Persönlichkeit 
Eduard Winters absehen. Bei aller Organisationsfreude, die sowohl Tschechen 
wie Deutsche der böhmischen Länder auszeichnete, war es eine außerordentliche 
Leistung, ohne finanziellen Rückhalt an einer Partei oder leistungsfähigen Organi-
sation einen alle fünf Jahre wechselnden jugendlichen Kreis zwei Dezennien zu-
sammenzuhalten. Winter ist dies durch die Gründung des Hochschulrings gelungen. 
Zunächst vermochte er seinen Wohnsitz in Prag zu behaupten, wo er sich früh 
habilitierte. Gleichzeitig knüpfte er als Studentenpfarrer ein Netz nicht nur für 
ihn selbst förderlicher Verbindungen zu einflußreichen und wohlwollenden Per-
sönlichkeiten, sogar in tschechischen Kreisen. Er vermochte auf diese Weise seinen 
im Hochsdiulring zusammengeschlossenen Studenten eine Tagesstätte mit Wohn-
heim zu schaffen und seiner Organisation in Schloß Schwoika einen Schulungs-
ort, der zu einem Treffpunkt fruchtbarer Begegnungen wurde. 

So war für eine intensive Begegnung des Freundeskreises gesorgt; Eugen Lem-
berg, nach Winter die bedeutendste Gestalt, die aus diesem Jugendbund her-
vorgegangen ist, hat in seiner Autobiographie ein liebevolles, wenn auch nicht un-
kritisches Bild von dem studentischen Leben in der Kleinseitner Thomasgasse ge-
zeichnet. Zu den besonderen Verdiensten Eduard Winters zählt sicherlich auch, daß 
er durch sein priesterliches Wirken über 100 junge Sudetendeutsche bewog, gleich-
falls in den geistlichen Stand zu treten. Gewiß werden auch andere Gründe hinzu-
gekommen sein; nachdem die Kriegslücken gefüllt waren, wurden die Berufs-
aussichten für deutsche Jungakademiker in der Tschechoslowakei immer schlechter. 
Die Sudetendeutschen litten schon im 19. Jahrhundert an Priestermangel, so daß 
tschechische Priester in verwaiste deutsche Pfarreien eingewiesen werden mußten, 
die im Zuge der wachsenden nationalen Spannungen von den Gemeinden abgelehnt 
wurden und zur religiösen Indifferenz der deutschen Bevölkerung beitrugen. Im 
vorliegenden Bande wird darüber wiederholt etwas undifferenziert geklagt; die 
Verhältnisse waren regional sehr unterschiedlich, in Böhmen insgesamt schlechter 
als in Mähren-Schlesien; insgesamt war bei den Tschechen die Kirchenfeindlichkeit 
größer, sonst wäre es nach 1918 nicht zu der riesigen Abfallbewegung von Rom 
gekommen. 

Aber darin hat Ernst Nittner uneingeschränkt recht: Die Intensivierung katho-
lischen Gruppenlebens, wie sie vor allem im Bund Staffelstein gepflegt wurde, hatte 
gerade in seiner Berichtszeit einen wahren deutschen Priesterfrühling zur Folge, 
so daß in den dreißiger Jahren die Zahl der deutschen Theologiestudenten die der 
tschechischen überstieg. Und zu Recht weist er darauf hin, daß die Greuel der 
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Vertreibung uns vielleicht noch mehr und schwerere Opfer abgefordert hätten, wenn 
nicht treue Priester bei ihren Gemeinden ausgeharrt und auch nach der Austreibung 
Mittelpunkte gebildet hätten, um die sich die zerrissenen Familien, die zerstreuten 
Nachbarschaften wieder sammeln konnten. Die Kirchen waren in jener Zeit die 
ersten, die diesen heute vielfach vergessenen Kriegsopfern beistanden und die huma-
nitäre Hilfe der Welt mobilisierten. 

Wie stark Winters Charisma gewesen sein muß, geht schon daraus hervor, daß 
weder seine Apostasie im Jahre 1941 noch sein Übergang ins kommunistische Lager 
nach dem Kriege die persönlichen Bindungen zu seinem ehemaligen Kreis unter-
brochen hat. Gleichzeitig wirft aber diese merkwürdige Konversion Probleme auf, 
mit denen sich jeder, der dieses Stück Zeitgeschichte miterlebt hat, schon um seines 
eigenen Selbstverständnisses willen auseinanderzusetzen hat, wobei erwähnt wer-
den muß, daß es eine ganze Anzahl von ehemaligen Staffelsteinern in der Bundes-
republik zu einflußreichen und ansehnlichen Positionen brachte. Die Ackermann-
gemeinde, die man mutatis mutandis als Nachfolge-Organisation des Bundes Staf-
felstein betrachten kann und die vielen alten Staffelsteinern zur geistigen Nach-
kriegsheimat wurde, hat allerdings die beiden Grundfehler dieses Bundes, die in 
Winters Natur angelegt waren, unter der umsichtigen Führung von Hans Schütz 
nicht wiederholt — den Abstand zur Amtskirche und den zu den politischen Par-
teien. Und sie hat sich der verfolgten tschechischen Priester nachhaltig angenommen. 
Der Bund Staffelstein gedieh in der Windstille zwischen zwei Stürmen, die Europa 
endgültig verändern und vom ersten Platz in der Geschichte, den es seit dem 
Zeitalter der Entdeckungen eingenommen hatte, verdrängen sollten. Es waren 
Jugendliche lauterer Gesinnung und guter Vorsätze, die sich in dem kurzen Inter-
vall im Bund Staffelstein zusammenschlössen, um den ausgedörrten Glauben ihrer 
Väter wiederzubeleben und mit dem tschechischen Nachbarn in Frieden zu leben, 
aber ohne daß ihr Volk dabei Schaden nähme. Sie bereisten die vergessenen 
deutschen Sprachinseln, die durch die groteske West-Ost-Ausdehnung des neuen 
Staates plötzlich in ihren Gesichtskreis gerieten, sie pflegten Sitten und Gebräuche 
der Jugendbewegung, die sicherlich löblicher und gesünder waren als die Betrieb-
samkeit unserer Massentouristik und unseres Jugendkultes. 

Sie waren Schüler und Studenten zu einer Zeit, da nicht jeder vierte Jugendliche 
zur Hochschule drängte, sondern das Studium ein Privileg von 2—3 •/• eines Jahr-
gangs war. Man verlor damals sein Gesicht, wenn man die vorgesehenen Studien-
zeiten um zwei Semester überzog, ganz abgesehen davon, daß sich viele Studenten 
den Lebensunterhalt selbst verdienen mußten. Dies vorausgesetzt, war das Studien-
angebot im damaligen Prag groß. Es befremdet, daß der nach Gundolfs Tod damals 
bedeutendste Germanist, Herbert Cysarz, in dem Buche nicht vorkommt, daß außer 
Winter und Lemberg von dem Angebot hochrangiger tschechischer Historiker, 
Slawisten und Germanisten anscheinend niemand aus diesem Kreis Gebrauch 
gemacht hat, daß für den Bund Staffelstein die große deutsche Literatur im Prag 
jener Jahre nicht existierte. Dies soll kein Vorwurf sein, kein Rechten und Richten, 
es zeigt lediglich, wie sehr damals auch in einem solch ausgezeichneten Kreis in 
abgeschotteten Räumen gedacht und gelebt wurde, auf deutscher wie tschechischer 
Seite, trotz gegenteiliger Versicherungen. 
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In einem möcht e der Rezensen t Erns t Nittne r widersprechen . In seiner Ab-
schlußbilanz , die gleichzeitig eine Art Selbstkritik ist, denn Nittne r war einer der 
Aktiven dieses Kreises, wirft er den jungen Leuten mangelnde n Sinn für politische 
Mach t und Machtmißbrauc h vor. Aus der noch recht lebendigen Erinnerun g an 
jene Jahr e kann man da nur fragen: Woher sollten sie ihn haben ? Macht e nich t 
gerade ihre kurzbehost e und schillerkragentragend e Naivitä t ihre Stärke aus, ihr 
blauäugiger Glaube n an einen Völkerfrieden zwischen zwei Nationen , die mit-
einande r durch fast drei Generatione n nicht mehr sprachen ? Die deutsche n Politi -
ker jener Jahre , vor denen Eduar d Winter seine Zöglinge bewahrte , ja selbst die 
deutsche n Ministe r der sogenannte n aktivistischen Parteie n agierten in einem Va-
kuum ; ihre vornehmst e und fruchtbarst e Tätigkeit bestand darin , bei untergeord -
neten Behörde n für einen aus ihrer Kliente l wegen eines Briefträgerposten s zu 
intervenieren . Die politische n Entscheidunge n dieser mitteleuropäische n Muster -
demokrati e wurden nich t im Parlament , sonder n in den Konferenze n der Partei -
bosse der jeweils herrschende n tschechische n Koalitionspartne r getroffen. In einem 
derar t denaturierte n Klima konnt e nicht einma l die Existenzbedrohung , die mit 
Hitle r aufkam, Machtsin n vermitteln . Wie sagte selbst Beneš, der mit allen 
Winkelzügen und Lastern der großen und kleinen Politi k seit Jahrzehnte n Best-
vertraute , noch im Jahr e 1934: Lieber Hitle r als Habsburg ! 

Münche n K a r l J e r i n g 

F i c , Vladimír: Národní sjednocení v politickém systému Československa 1930— 
1938. Příspěvek ke kritice českého burzoazního nacionalismu [Nationale Ver-
einigung im politischen System der Tschechoslowakei 1930—1938. Beitrag zur Kri-
tik am tschechischen bourgeoisen Nationalismus], 

Academia, Prag 1984, 216 S., 16 S. Abb., kart. Kčs 42,—. 

Very little has been written about the short-live d Národní sjednocení — the 
Nationa l Unio n part y in the pre-Munic h Czechoslovaki a and the monograp h 
by Victor Fic attempt s to fill the gap. Fic does not preten d to be an objective scholar 
and his introductor y remark s reveal the tendentiou s natur e of his work. H e writes 
tha t the latte r "wants to deepen the portrai t of [the Czech bourgeoisie's] anti -
democratic , anti-peopl e and anti-nationa l politics" and tha t it is "a contributio n 
to criticism of the ideology of Czech bourgeois nationalism " (p. 8). Using jour-
nalistic language of Marxist Leninis t propagandists , Fic often quote s from pole-
mics published in Rudé právo, the chief organ of the Communis t part y of Czecho -
slovakia, in order to make his points , and labeis as "Fascistic " all rightwing and 
often also centris t politica l groups, withou t defining the term "Fascism", and 
ignoring their commitmen t to democrati c politica l processes. Indeed , ther e was 
only one tiny group, Národní obec fašistická — the Nationa l Communit y of 
Fascists, led by the former Genera l Radol a Gajda , tha t called itself Fascistic and 
represente d Czech organic nationalism . This group did not join the Nationa l Unio n 
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party . Therefore , th e book has to be read with considerabl e cautio n by th e uni -
nitiate d — by those who have limite d knowledge of th e pre-Worl d War I I politica l 
development s in Czechoslovakia . 

I n his monograp h Fic discusses th e "extreme " Czec h politica l right in th e years 
1930—1934, before th e establishmen t of th e Nationa l Unio n party , th e formatio n 
of th e part y an d its programmati c orientation . Program s of th e right-win g poli-
tica l groups, notabl y th e Nationa l Democrati c party , indicate d tha t the y were 
socially progressive middl e class partie s an d tha t the y fought corruptio n an d 
abuses of politica l power in Czechoslovakia . Th e thre e politica l partie s — th e 
Nationa l Democratic , th e Nationa l League Against Fixed-Orde r Lists of Candi -
date s an d th e Nationa l Fron t — forme d th e Nationa l Unio n part y tha t did very 
poorl y in th e 1935 parliamentar y elections . Durin g th e next few years it broke up 
int o its several components . 

A carefu l an d knowledgeabl e studen t of Czechoslova k histor y will find large 
numbe r of interestin g quotation s from archiva l source s in th e book . He/sh e ma y 
notic e th e tragic role played by th e selfless an d hones t patriot , Dr . Kare l Kramář , 
Chairma n of th e Nationa l Democrati c party , th e leader of th e pre-Worl d War I 
Czech politic s in Vienna . Kramá ř was unawar e of being surrounde d by intrigue s 
an d scheemin g individual s whose motive s were questionabl e an d who trie d to 
destro y th e Gran d Old Ma n an d his politica l party . 

Indeed , th e KramáP s politica l part y was targete d by "Th e Castle " (T . G . Ma -
saryk, Eduar d Beneš an d thei r supporters) ; it is indicate d in Masaryk' s lette r to 
Beneš of August 23, 1926. Masary k wrot e tha t it was necessar y " to finish the m off 
for good " (dorazit je na dobro) an d " to publish materiá l against Hlaváček" . (See 
Jarosla v Pecháček : Masaryk , Beneš, Hrad . Masarykov y dopisy Benešovi. České 
Slovo, Münche n 1984, p. 41.) Františe k Hlaváče k was th e Secretar y Genera l of 
th e Nationa l Democrati c part y at tha t time . Fic quote s from his lette r of Octobe r 
13, 1931 to Kramá ř in which Hlaváče k warns th e Chairma n of his part y against 
Františe k Hodá č whom he considere d a secret supporte r of "Th e Castle " and a 
plan t in th e part y whose task was to weaken it from within (pp . 12—13). I t too k 
a very long tim e for Kramá ř to také steps against Hodá č an d onl y in Januar y 
1937 th e forme r asked th e latte r to relinquis h his post as th e Vice-Chairma n of 
th e Nationa l Unio n (p . 125). Shortl y afterward , on Ma y 26, 1937, Kramá ř died 
an d his deat h speeded up th e dissolutio n of th e Nationa l Unio n party . 

Th e book is equippe d with nam e index , extensive riotes an d bibliography , ab-
stract s in Russian an d German , an d carrie s a large numbe r of photographs . Th e 
listing of archiva l sources , publishe d document s an d materials , newspaper s an d 
periodical s is helpfu l to researchers . 

Leaving aside th e semantic s an d rhetoric s ušed by Fic , his work shows ho w 
disunite d th e Czech (or Czechoslovak ) politica l right was, ho w persona l problem s 
an d rivalries plagued these politica l groups, an d ho w th e squables contribute d to 
its politica l ineffectiveness . As a correctiv e to his book, a serious studen t of histor y 
should read Rudol f Kopecky' s unpublishe d "Memoirs " — Vzpomínky starého 
novináře, especially vol. VI. (Available on microfil m from th e Archives, Uni -
versity of Nebraska-Lincoln , Lincoln , Nebraska , USA) . Unlik e thi s reviewer, 
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Rudolf Kopecký, a Journalist by profession, was a member of the Kramar's politi-
cal party and knew its leaders and their problems. Yet, despite its shortcomings, 
the monograph by Fic is a useful source of information for those who know how to 
separate facts from Communist propaganda. 

Avon/Connecticut J o s e f K a l v o d a 

Hasenöhrl, Adolf (Hrsg.): Kampf, Widerstand, Verfolgung der sudeten-
deutschen Sozialdemokraten. Dokumentation der deutschen Sozialdemokraten aus 
der Tschechoslowakei im Kampf gegen Henlein und Hitler. Mit Geleitworten von 
Willi Brandt und Bruno Kreisky. 

Verlag Die Brücke, Stuttgart 1983, 650 S., Ln., Sonderpreis DM 40,—. 

Der Verfasser ist geschäftsführender Vorsitzender des Stuttgarter Seliger-Archivs 
und Bundesvorsitzender der Seliger-Gemeinde, der Gesinnungsgemeinschaft sude-
tendeutscher Sozialdemokraten. Das vorliegende Buch ist die dritte große Quellen-
veröffentlichung des Seliger-Archivs. Im Jahre 1972 erschien die Dokumentation 
„Weg, Leistung, Schicksal" über die Geschichte der sudetendeutschen Arbeiter-
bewegung; 1974 der Band „Menschen im Exil" über die Emigration der sudeten-
deutschen Sozialdemokraten; und das vorliegende Werk befaßt sich hauptsächlich 
mit dem Schicksal und Verhalten der großen Zahl von Genossen, die nicht ins Aus-
land gingen und die oft für ihre Gesinnung Tod, Lagerhaft oder anderen Schaden 
auf sich nehmen mußten. 

Adolf Hasenöhrl stammt aus dem Böhmerwald. Zusammen mit seinem Vater 
wurde auch er als Sozialdemokrat nach der Angliederung des Sudetenlandes an 
das Deutsche Reich in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. Nach seiner 
Entlassung und anschließendem Militärdienst trat er nach der Vertreibung in 
Baden-Württemberg in den Staatsdienst. Er beendete seine Tätigkeit als Mini-
sterialdirigent im Stuttgarter Innenministerium. Hasenöhrl hat jahrzehntelang 
beruflich und ehrenamtlich an der Eingliederung der Heimatvertriebenen und auch 
in ihren politischen Verbänden mitgearbeitet. Das Schicksal seiner Landsleute ist 
ihm deshalb vertraut. 

Das große Problem einer Arbeit wie der vorliegenden ist zugegebenermaßen die 
(historiographisch gesehen) schwierige Situation der sudetendeutschen Sozialdemo-
kraten, die bis zum Ende des ersten tschechoslowakischen Staates für ihre demo-
kratische und staatstreue Haltung von den Parteigängern Henleins und nach 1938 
von den Anhängern Hitlers bekämpft und verfolgt wurden, und die auch nach 
1945 trotz ihrer demokratischen Vergangenheit unter den sudetendeutschen Ver-
triebenen in der Bundesrepublik weiterhin eine manchmal umstrittene Minderheit 
blieben. Die geschichtlichen Gründe für das negative Verhalten vieler Sudeten-
deutscher gegenüber ihren sozialdemokratischen Landsleuten werden in dem Buch 
Adolf Hasenöhrls eindringlich dargelegt. 

Es ist sicherlich selbst nach mehr als vier Jahrzehnten für viele nicht einmal 
direkt beteiligt gewesene Menschen problematisch, die Bilanz einer solchen Kon-
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frontation zwischen Landsleuten zur Kenntnis nehmen zu müssen. Manch einer, 
der „dabeigewesen" ist, wird deshalb dazu neigen, die Verfolgung der Sozial-
demokraten zu verdrängen und zu bagatellisieren oder die Politik der sudeten-
deutschen Sozialdemokraten zu entwerten oder in Zweifel zu ziehen. Dies dürfte 
jedoch nach der Lektüre des vorliegenden Buches zumindest schwerfallen. Denn 
Hasenöhrl weist u. a. nach, daß selbst nach unvollständigen Erhebungen, d. h. ohne 
Berücksichtigung nicht verfügbarer Archive in der DDR und in der Tschechoslowa-
kei, nahezu 8000 sudetendeutsche Sozialdemokraten von 1938 bis 1945 inhaftiert 
wurden. Weitere 766 Personen aus dem Umfeld der Sozialdemokratie fanden den 
Tod durch Hinrichtung, Selbstmord, oder sie ließen ihr Leben in den Konzentra-
tionslagern. 

Der Verfasser belegt auch anhand von Archivdokumenten und von nachgedruck-
ten Artikeln und Aufsätzen die aufklärend warnende Rolle der Deutschen Sozial-
demokratischen Arbeiter-Partei (DSAP) und ihrer Presse angesichts der Bedrohung 
des tschechoslowakischen Staates durch Organe Hitlerdeutschlands und deren Hel-
fershelfer, die teilweise mit der Sudetendeutschen Partei verbunden waren. Wir 
lesen u. a. Wenzel Jakschs Leitartikel aus dem Jahre 1935 im Sozialdemokrat mit 
dem Titel „Henleins Weg führt in die Katastrophe" sowie Dokumente über die 
Finanzierung der Sudetendeutschen Partei durch die reichsdeutsche Botschaft in 
Prag. In dem Buch werden auch zum ersten Mal ausführlich Belege über die Tätig-
keit der sozialdemokratischen Ordnergruppe „Republikanische Wehr" veröffent-
licht. Berichte und Quellen über den Verlust des Parteivermögens, über die Flucht 
der am meisten gefährdeten DSAP-Funktionäre ins Ausland, über den antihitleri-
schen Widerstand daheim und über den Kampf der Exilführung der DSAP gegen 
die Aussiedlungspläne des tschechoslowakischen Präsidenten Beneš vervollständigen 
den Band. 

Dem Verfasser wurde gelegentlich vorgehalten, ein allzu subjektives Bild des 
oft bürgerkriegsähnlichen Konflikts zwischen Landsleuten gezeichnet zu haben. 
Diese Kritik ist zurückzuweisen. Das Buch entstand sicherlich in erster Linie als 
Rechenschaftsbericht sudetendeutscher Sozialdemokraten, das heißt „in eigener 
Sache". Der Verfasser belegt aber den Opfergang seiner Partei mit derart über-
zeugenden Fakten und Dokumenten, daß ihm allenfalls Zurückhaltung zu be-
scheinigen ist. Das Buch ist deshalb ein willkommener Beitrag zur Geschichte der 
Sudetendeutschen. 

München M a r t i n K. B a c h s t e i n 

Calic, Eduard: Reinhard Heydrich. Schlüsselfigur des Dritten Reiches. 

Droste, Düsseldorf 1982, 578 S., Ln. DM 56,—. 

Calic ist ein extremer Verfechter der These, daß die Hitlersche Außen- und 
Innenpolitik ausschließlich von der Rassenideologie bestimmt wurde. Zufälle und 
Improvisationen läßt er nicht gelten. Provokationen bereiteten die jeweils nächsten 
blutigen Schritte bei der Verwirklichung des Lebensraum-Programms vor. Der 
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Reichstagsbrand , das Bürgerbräukeller-Attentat , das Attenta t auf den Botschafts-
sekretär Rat h u. v. m. reiht Calic aneinande r zu einer Kett e von Verschwörungen . 
Dadurc h wird der Chef des Reichssicherheitshauptamt s zur „Schlüsselfigur des 
Dritte n Reiches". Die Biographie Reinhar d Heydrich s bietet Calic die Basis für 
die Auseinandersetzun g mit den Gegner n seiner Thesen . 

Die Schwäche n seines Buches lassen sich an den kurzen Kapitel n über Heydrich s 
Tätigkeit im Protektora t Böhme n und Mähre n zeigen. Er verläßt sich auf Dušan 
Hamšík/Jiř í Pražá k (Ein e Bombe für Heydrich . Berlin 1964), Miroslav Ivano v 
(L'attenta t contr e Heydrich . Pari s 1972) und Gusta v v. Schmolle r (Heydric h im 
Protektorat . Vierteljahrsheft e für Zeitgeschicht e 27 <1979) 626—45) und scheint 
weder Vojtěch Mastný s Darstellun g (The Czechs unde r Naz i Rule. The Failur e 
of Nationa l Resistanc e 1939—1942. New York 1971) noch die meine (Di e Tsche-
chen unte r deutsche m Protektorat . Besatzungspolitik , Kollaboratio n und Widerstan d 
im Protektora t Böhme n und Mähren . Münche n 1969,1975) zu kennen . 

Ausführlich zitier t er aus Heydrich s Antrittsred e vor der versammelte n Protekto -
ratsbeamtenschaf t am 2. Oktobe r 1941, in der dieser mit erstaunliche r Offenhei t die 
nationalsozialistische n Endziel e in Osteurop a (und auch im Protektorat ) und seine 
Nahziele , die kriegsbedingte Tschechenpolitik , formulier t hat . Die Authentizitä t 
dieses Schlüsseldokument s nicht nur für Heydrich s Vorstellungen geht auch darau s 
hervor , daß Václav Král (Di e Vergangenhei t warnt . Dokument e über die Ger -
mänisierungs - und Austilgungspolitik der Naziokkupante n in der Tschechoslowakei . 
Prag 1960) für die damalige Zeit typische Kürzunge n vorgenomme n hat . So hat er 
bei Heydrich s Beschreibun g der tschechische n Widerstandsbewegun g den Einschu b 
„durchgesteuer t von der Londone r Propaganda , geduldet und gefördert von der 
Protektoratsregierung " (S. 128) weggelassen. Auch Heydrich s Aussage, „Es dürfte 
nicht passieren, daß durch die harte n Maßnahme n der Staatspräsiden t oder die 
Regierun g zurücktrete n wollen", paßt e nicht in das Bild, das die tschechisch e Nach -
kriegshistoriographi e von der Fasson Králs von diesen tschechische n Institutione n 
gezeichne t hatte . An andere r Stelle fehlt Heydrich s Hinwei s auf die polnisch e 
Widerstandsbewegung : „Wenn ich in der Presse von Widerstandsgruppe n und 
Einzeltäter n spreche , dann tue ich das nur , um dem tschechische n Volk den Gedanke n 
nah e zu bringen : Da ß Du dich [sie] nich t identifizierst . Hie r müßt e man gegen das 
ganze Volk angehen , aber das paßt im Momen t in die Nahkriegsaufgab e nich t 
hinein . Un d es ist schon eine Organisatio n gewesen, die der polnische n nich t nach -
steht und die polnisch e hat es tatsächlic h in sich im Generalgouvernement. " Král 
hielt es auch für angebracht , Heydrich s Aussagen über seine Politi k gegenüber den 
Arbeitern zu kürzen : 

„Da s weitere wird sein, daß wir auf der einen Seite die Arbeiterschaf t und die 
wirklich für uns wichtigen arbeitende n Mensche n in einer gewissen Form zur Ruh e 
bringen . Wir könne n das tun durch gewisse propagandistisch e Mätzchen , durch 
kleine Verlautbarunge n über Versorgungsfragen, über Kontroll e dieser Dinge z. B., 
wobei ich ganz ehrlich sage, daß viele böhmisch-mährische n Verbände tatsächlic h 
einer ausgesprochene n Kontroll e und Prüfun g bedürfen . Schließlich durch das Her -
anziehe n aller Berufe, durch Hineingreife n in bestimmt e Kreise zur Standgerichts -
verurteilun g . . . " 
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Diese Abweichungen vom Original mindern aber nicht die Bedeutung der 
Rede vom 2. Oktober 1941 als Heydrichsche Version des Generalplans Ost. 
Calic denunziert v. Schmoller als einen derjenigen Historiker, die Heydrichs 
Aktion im Protektorat „als eine Art Wohltätigkeitswerk (— höhere Arbeits-
löhne, bessere Witwen- und Waisenversorgung —) interpretieren". Das hat nun 
aber v. Schmoller keineswegs getan. Allerdings hat er Heydrichs rassenideologische 
Endziele (Vernichtung der „Schlechtrassigen") zu einer eher traditionellen Ger-
manisierungspolitik herabgestuft. Indem Calic Heydrich dämonisiert, verpaßt er 
die Auseinandersetzung mit v. Schmollers Versuch, die Protektoratsbeamtenschaft 
auf Kosten Heydrichs und Franks zu exkulpieren und v. Neurath als „Ausgleichs"-
politiker darzustellen. Statt dessen gerät Calic durch sein Dogma vom Provokateur 
Heydrich in Widerspruch zu den Tatsachen. Heydrich war pragmatisch genug, um 
wegen des Nahziels der ungestörten Kriegsproduktion gerade im Protektorat „die 
Verwirklichung seiner Vorstellungen in ihrer ganzen Grausamkeit" zu vertagen, statt 
sie sofort in Angriff zu nehmen. Deshalb lief die Eindeutschungsaktion hier nicht 
„auf vollen Touren". Durch seine Überschätzung Heydrichs versperrt er sich den 
Weg, in diesem einen Mann zu sehen, der keine eigene Tschechenpolitik für die 
Kriegszeit entwickelte und durchsetzte, sondern nur die Vorstellungen seines Ver-
treters Karl Hermann Frank verwirklichte. Besonders nach den ersten militärischen 
Rückschlägen vor Moskau im Dezember 1941 traten die Langzeitplanungen noch 
weiter in den Hintergrund. 

Ebenso wie v. Schmoller führt Calic die Entsendung Heydrichs ins Protektorat 
auf dessen und Franks „Kabalen" zurück. Die Verschwörungstheorie hat den 
Nachteil, daß die Verschwörer im tschechischen Untergrund aus dem Blickfeld ge-
raten. Das Protektorat stand zwar nicht vor einem Aufstand, wie Heydrich be-
hauptete, doch mußten die deutschen Polizeibehörden nach einem erfolgreichen 
einwöchigen Zeitungsboykott einen demonstrativen Rücktritt der Protektorats-
regierung und weitere Manifestationen der Bevölkerung auf Anweisung der Exil-
regierung befürchten. Todesurteile und Verhaftungen konnten nicht verhindern, 
daß tschechische Fallschirmspringer mit Unterstützung der Widerstandsbewegung 
dem langjährigen Wirken des Chefs der Sicherheitspolizei und des Sicherheits-
dienstes und seiner nur achtmonatigen Amtszeit als amtierender Reichsprotektor 
am 27. Mai 1942 ein Ende machten. Wenigstens dieses Attentat hat Heydrich auch 
nach Calic nicht selbst inszeniert. 

Berlin D e t l e f B r a n d e s 

Kaplan, Karel: Das verhängnisvolle Bündnis. Unterwanderung, Gleichschal-
tung und Vernichtung der Tschechoslowakischen Sozialdemokratie 1944—1954. 

POL-Verlag, Wuppertal 1984, 280 S., Abb., kart. 

Mit der zusammenfassenden Darstellung einiger z. T. in tschechischer Sprache 
publizierter Vorarbeiten hat Karel Kaplan sich einem der schwierigsten, aber auch 
wichtigsten Themen der Kriegs- und Nachkriegsgeschichte der Tschechoslowakei 
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zugewandt . In seiner engagierte n Aufarbeitun g der neueste n Geschicht e der ČSR 
bzw. ČSSR konzentrier t er sich dami t auf jene Dekad e in der langen Entwicklun g 
der tschechoslowakische n Sozialdemokratie , die den scheinba r triumphale n Höhe -
punkt , zugleich jedoch den tiefsten Niedergan g dieser traditionsreiche n Parte i 
markiert . 

Zu m zeitliche n Ausgangspunk t seiner Betrachtunge n wählt Kapla n das Jah r 
1944. Es ist dies das Jahr , in dem nach Benešs Beistands - un d Freundschaftspak t 
mit der Sowjetunio n un d der dami t vorweggenommene n Grundentscheidun g über 
die außen - un d innen - sowie bevölkerungs - un d gesellschaftspolitisch e Nachkriegs -
entwicklun g der ČSR die Moskaue r ,Linke ' unte r Fierlinge r in der Tschechoslo -
wakischen Sozialdemokratische n Parte i sich eindeuti g durchzusetze n beginnt . Di e 
enorm e Metamorphos e sowohl der Sozialdemokrati e als auch der KPTsch , welche 
für das später e Zusammengehe n in der Politi k des Sozialistische n Blocks un d der 
Nationale n Fron t eine wesentlich e Voraussetzun g bildete , deute t Kapla n nu r in 
großen Linie n an . Nac h dem Verlust zahlreiche r führende r Köpfe währen d der 
NS-Zei t — so war der ehemalig e Parteivorsitzend e A. Hamp l im K Z umgekomme n 
— un d nach der Rekonstruktio n der ČSR als einer Volksdemokrati e mit der 
Sowjetunio n als der bestimmende n Schutz - un d Ordnungsmach t war die tschecho -
slowakische Sozialdemokrati e als ,neu e Partei ' in die politisch e Landschaf t der 
Nachkriegszei t eingetreten . De r Parteita g vom Oktobe r 1945, auf dem sich die 
Sozialdemokrate n in revolutionäre r Aufbruchstimmun g zum wissenschaftlichen So-
zialismus bekannten , sich demonstrati v auf Marx , ja sogar Leni n beriefen , doku -
mentiert e diese Wandlun g un d dami t eine Annäherun g an die Positione n der 
KPTsc h auch im Programmatischen . 

Eine n radikale n Positionswechse l hatt e allerding s auch die KPTsc h hinte r sich ge-
bracht . Aus der prinzipielle n Anti-Staatspartei , welche die Republi k Masaryk s un d 
Benešs einst als bürgerliche s Instrumen t sozialer un d nationale r Repressio n rigo-
ros negier t hatte , war die tschechoslowakisch e Staats-Parte i par excellenc e gewor-
den . Di e Zerschlagun g der ČSR durc h das nationalsozialistisch e Deutschland , der 
.Verrat ' der Westmächt e in der Münchne r Krise un d die .Befreiung ' durc h die 
Sowjetunio n un d die dami t verbunden e bevölkerungsmäßig e un d politisch-gesell -
schaftlich e Umgestaltun g des Lande s sowie dessen mit stillschweigende r Billigung 
der US A un d Großbritannien s vollzogene Einbeziehun g in die pax sovietica ver-
schafften der KPTsc h in ihre r neue n Roll e eine geradezu optimal e Operations -
basis. Angesichts des revolutionäre n Szenario s der unmittelbare n Nachkriegszei t 
war mit der explosiven Mischun g eines extreme n Nationalismu s mi t gleichzeitigem 
Anspruc h auf Verwirklichun g des Sozialismu s ein Konsensu s hergestellt , in dem 
alle die National e Fron t tragende n Parteie n sich trafen — welch unterschiedlich e 
Motiv e sie auch imme r dabe i bewegen mochten . 

Di e Hinwendun g zur Volksdemokratie kam jedoch für die nichtkommunistische n 
Parteie n — un d dami t insbesonder e auch für die Sozialdemokrati e — gegenüber 
ihrem schon seit End e der zwanziger Jahr e bolschewisierte n un d unmittelba r von 
Stalin gestützte n un d gesteuerte n Bündnispartne r in doppelte r Weise einer Selbst-
preisgabe gleich: zum einen impliziert e sie eine radikal e Abkehr von der Traditio n 
pluralistisch-parlamentarische r Demokrati e westlichen Stils, wie sie für die Vor-



190 Bohemia Band 27 (1986) 

kriegszeit kennzeichnend war; zum andern vermochte die KPTsch ihre Partner und 
Konkurrenten in der Nationalen Front gleichsam auf eigenem Felde mit deren 
eigenen Mitteln und Waffen zu schlagen. Sie tat dies, indem sie sich an Nationalis-
mus nicht überbieten ließ — und diesen auch in der Frage der tschechisch-slowaki-
schen Beziehungen als Machthebel immer wieder blendend zu nutzen verstand — 
und indem sie sich mit der Propagierung sozialistischer Forderungen in bezug auf 
Nationalisierung und Verstaatlichung zunächst betont zurückhielt. Solange die 
neue Volks-Demokratie auf Kosten der ,Deutschen, Ungarn, Kollaborateure und 
Verräter' realisiert wurde, blieb der Konsensus von größeren Friktionen weit-
gehend verschont und die KPTsch vermochte sich in den Wahlen vom Mai 1946 mit 
Abstand als stärkste Partei zu etablieren. Nachdem jedoch die Revolution der 
Nationalausschüsse und Präsidenten-Dekrete zu einem Abschluß gekommen war 
und sich die Parteien im Kampf um die politische Macht formierten, begannen die 
Gegensätze innerhalb des so ungleich konstituierten Machtkartells der Nationalen 
Front und damit auch in der auf die Bildung eines Sozialistischen Blocks hin aus-
gerichteten besonderen Partnerschaft zwischen der Sozialdemokratie und der 
KPTsch bereits deutlich hervorzutreten. 

Es ist dieser Punkt, an dem Kaplan mit seiner systematischen Untersuchung 
eigentlich einsetzt. So kritisch er sich nämlich gleich zu Beginn seines ersten Kapitels 
mit dem ,System der Volksdemokratie' auseinandersetzt und so nachdrücklich er 
auch dessen im Ansatz undemokratischen Charakter — Fehlen funktionierender 
Gewaltenteilung, keine legale Opposition, Polizeistaatlichkeit etc. — verurteilt, 
so bildet die Analyse der offenkundig a priori totalitär deformierten Volksdemo-
kratie nicht das eigentliche Kriterium, den zentralen Ausgangspunkt seiner Dar-
stellung. In zumindest partieller Affirmation der ,ersten Phase der Revolution', 
die mit dem ,Abschub' der Sudetendeutschen vor allem als eine Revolution radi-
kaler nationaler bzw. nationalistischer ,Reinigung' vollzogen wurde, reproduziert 
er trotz gewisser Vorbehalte jenes Denkmodell, das für die Nationale Front und 
damit auch für das Bündnis der tschechoslowakischen Sozialdemokratie mit der 
KPTsch die gemeinsame Grundlage abgegeben hatte. „Zwei Eckpole der früheren 
kapitalistischen Gesellschaft waren verschwunden", so resümiert er: „die Gruppe 
auf dem Gipfel — Finanzkapital und Großgrundbesitzer — und die Gruppe ganz 
unten, nämlich die Habenichtse aus Landwirtschaft und Industrie, also die land-
wirtschaftlichen Arbeiter und die ungelernten Arbeitskräfte in den Fabriken. Diese 
Gruppen hatten ihre soziale Stellung durch ihren Umzug ins Grenzgebiet wesent-
lich verbessert. Denn dort erwarteten sie Familienhäuser, Landwirtschaftsbetriebe, 
Gewerbebetriebe, weit bessere Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten" (S. 29). Im 
Sinne einer solchen Auffassung der ,ersten Phase der Revolution' ist es nur kon-
sequent, wenn die vertriebenen bzw. bestraften oder auch entrechteten ,Deutschen, 
Ungarn, Kollaborateure und Verräter' nur ganz am Rande, sozusagen kommen-
tarlos in der besagten Schablone der Präsidenten-Dekrete wahrgenommen werden 
und dieser in die Millionen gehende Teil der Bevölkerung allenfalls als Abfall-
produkt des revolutionären Prozesses thematisiert wird. Und es entspricht auch 
dieser Logik, daß die Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei (DSAP), die als 
einzige bedeutende Partei der Republik Masaryks in der Heimat und im Exil jeg-



Buchbesprechungen 191 

licher, von welcher Seite auch immer ausgehenden Versuchung der .Totalität' 
widerstanden hatte, mit keinem Wort erwähnt wird. 

Wenn Georg J. Loewy als Herausgeber in seinem Vorwort betont, daß mit der 
Studie Kaplans das komplexe Thema keinesfalls restlos erschöpft sei, und wenn er 
in Übereinstimmung mit dem Autor deren Diskussionscharakter hervorhebt, so 
scheint dies vor allem für das Defizit einer kritischen Analyse der prinzipiellen 
Voraussetzungen des verhängnisvollen Bündnisses zu gelten. Besonders evidente 
Einseitigkeiten sucht Loewy übrigens in einem für eine Neuveröffentlichung an sich 
ungewöhnlichen Verfahren in speziell gezeichneten Fußnoten wenigstens andeu-
tungsweise zurechtzurücken. Was die Untersuchung indessen so wert- und ver-
dienstvoll macht — und hier ist dem Herausgeber gleichfalls zuzustimmen —, ist 
Kaplans exzellent dokumentierte Rekonstruktion der komplizierten Entwicklung 
der Beziehungen der tschechoslowakischen Sozialdemokratie und der KPTsch auf 
der Ebene der partei- und machtpolitischen Auseinandersetzungen. Auf der Grund-
lage heute unzugänglichen Quellenmaterials aus den Archiven der beiden Parteien 
und staatlicher Institutionen liefert er gleichsam den Beitrag zu einer Kratologie des 
so schicksalsschweren Abschnitts der tschechischen und slowakischen Parteiengeschichte 
unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es war ein ungleicher Kampf 
von vornherein. Angesichts der bereits im Exil vollzogenen Inthronisation der 
.Linken', die wie eine Partei in der Partei fungierte, von der KPTsch als einzig 
legitimer Ansprechpartner akzeptiert und gleichzeitig bedenkenlos als Instrument 
innerparteilicher Manipulation gebraucht, war aus der antikommunistischen Partei 
der Vorkriegszeit nun ein bestenfalls geduldeter Bundesgenosse zweiter Klasse 
geworden. Mit ihrem Versuch, die in der Befreiungs-Euphorie von 1945/46 demon-
strativ nationalistisch agierende KPTsch gleichsam links zu überholen, waren die 
Sozialdemokraten aus den Wahlen von 1946 schließlich als schwächste Partei 
hervorgegangen. 

Demgegenüber stand die straff organisierte Kaderpartei der KPTsch, die ihr 
letztes Ziel der „totalen Machtergreifung", wie Kaplan bündig formuliert, seit 
1947 unter Einsatz aller einer totalitären Partei zur Verfügung stehenden Mittel 
anstrebte. So wie die KPTsch zunächst einen extremen, d. h. vor allem „kompro-
mißlosen antideutschen Nationalismus" (S. 42) als Instrument ihres skrupellosen 
Machtstrebens eingesetzt hatte, so nutzte sie von nun an um so gezielter den 
Sozialismus, d. h. einen Katalog je nach Bedarf beliebig zu steigernder Forde-
rungen nach Nationalisierung und Verstaatlichung etc. als demagogischen Hebel, 
um ihre Konkurrenten zu paralysieren und schließlich zu eliminieren. In dem 
Maße, in dem in der zweiten Phase der volksdemokratischen Revolution die realen 
politischen und gesellschaftlichen Gegensätze schärfer zutage traten, machte die 
KPTsch immer unverhohlener von totalitären Methoden direkter innerparteilicher 
und außerparlamentarischer Beeinflussung Gebrauch, um sich gegen die unüberseh-
bar mißtrauischen und oppositionswilligen Bundesgenossen durchzusetzen. 

Angefangen von dem im Januar 1946 am Einspruch der tschechischen und slo-
wakischen Kommunisten gescheiterten Versuch einer Neugründung der Tschecho-
slowakischen Sozialdemokratischen Partei in der Slowakei, bietet die Darstellung 
Kaplans das Muster eines mehr oder weniger ständig sich wiederholenden Konflikt-
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Verlaufs: die in allen Auseinandersetzungen mit der KPTsch sichtbar wachsende 
Bereitschaft der Sozialdemokratie zu Kritik, Widerspruch und Opposition kulmi-
niert in keinem Fall in einer Politik dezidierter Konfrontation, einer Konfronta-
tion, die im goldenen Käfig der Pax sovietica freilich zusehends illusorischer wer-
den mußte. Gewiß wuchs von der sozialdemokratischen Basis her bis in die Füh-
rungsgremien ganz offenkundig der Widerstand gegen das den gemeinsamen Pakt 
in der Nationalen Front so eklatant verletzende Vorgehen der KPTsch. So machten 
sich sehr bald Tendenzen bemerkbar, die Sozialdemokratie wieder als eigenständige 
politische und gesellschaftliche Kraft zu etablieren und sich nicht nur nach rechts, 
sondern auch eindeutiger nach links abzugrenzen. Wenn es trotzdem nicht gelang, 
eine geschlossene Handlungsfähigkeit herzustellen und gegenüber der KPTsch einen 
klaren Kurs einzuschlagen, so lag dies nicht nur an der Spaltung der Partei in 
divergierende Flügel und der wie auch immer raffiniert angewandten Taktik der 
außengesteuerten Fraktionsbildung durch die KPTsch. Die tiefere Ursache hierfür 
beruhte vielmehr darauf, daß die Partei mehr oder weniger in ihrer Gesamtheit 
in jenen beiden Grundannahmen befangen blieb, welchen die tschechoslowakische 
Volksdemokratie von 1944/45 ihre Entstehung verdankte: der unter dem Dach 
des Sozialismus prinzipiell bekundeten Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der 
KPTsch, was eine Regierung ohne oder gar gegen diese von vornherein ausschloß, 
sowie der tabuisierten außen- und sicherheitspolitischen Ausrichtung auf die Sowjet-
union. 

In ihrer Handlungsfreiheit solchermaßen gelähmt, war das Verhalten der tsche-
choslowakischen Sozialdemokratie gegenüber dem traumatischen ,big brother' der 
KPTsch durch eine einzige Kette von Zwiespältigkeiten und Inkonsequenzen ge-
kennzeichnet. Wenngleich Kaplan die mit dem Marshall-Plan und der Komin-
formgründung 1947 einsetzende Vereisung zwischen Ost und West explizit als 
einen entscheidenden ,Bruch' verstanden wissen will, so belegen seine Ausführungen 
freilich anschaulich genug, daß dieser in den Beziehungen der Sozialdemokratie 
zur KPTsch keinen qualitativen Sprung zur Folge hatte. Dies mochte in gewisser 
Weise wohl für die KPTsch und ihre die Strategie der Kominform nachvollziehende 
Politik gelten. Je mehr sie in ihrem kaum kaschierten Streben nach der Alleinherr-
schaft gegenüber den Bundesgenossen in der Nationalen Front, aber ganz offen-
sichtlich auch in den Wählermassen, in Isolierung geriet und die Chancen auf einen 
regulären Gewinn der absoluten Mehrheit in den kommenden Wahlen spürbar 
schwanden, desto systematischer baute sie ihre konspirativen Methoden der Unter-
wanderung und unmittelbaren innerparteilichen und außerparlamentarischen In-
tervention aus. Kaplans Studie entfaltet die gesamte Palette taktischer Varianten, 
unterminierender und manipulativer Techniken sowie die intensivierte Mobili-
sierung der ,Massen' bis hin zum unverhüllten Terror, d. h. das Spektrum jener 
Mittel, mit denen die KPTsch seit dem Herbst 1947 das ausschließliche Macht-
monopol direkt anzusteuern begann und mit denen sie gerade auch ihre sozialistische 
,Bruderpartei' für ihre Zwecke dienstbar zu machen suchte. 

Die im Rahmen der Kominform-Politik verfolgte Taktik zielte auf die Spaltung 
der Bundesgenossen in der Nationalen Front in eine jeweilige fortschrittliche Linke' 
und reaktionäre Rechte', eine Taktik, die vor allem auf eine noch direkter als 
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bis dahin betriebene Spaltung der Sozialdemokratie hinauslief. Kaplans Schilderung 
der Ende 1947 von der KP-Führung gegründeten Kommission für die Arbeit in 
anderen Parteien sowie der zielbewußt vorangetriebenen Formierung einer .offi-
ziellen Linken' und daneben einer noch unmittelbarer nach den Richtlinien der 
KPTsch arbeitenden .ultralinken' Gruppe läßt jene bizarre politische Wirklichkeit 
erahnen, die George Orwell zu seiner säkularen negativ-utopischen Version von 
1948/1984 gerinnen ließ. 

Die mit dem Marshall-Plan und der Gründung der Kominform eingetretene 
Verhärtung der Ost-West-Beziehungen schlug sich auch sehr schnell in einer ver-
schärften Abgrenzung der Sozialdemokratie gegenüber der KPTsch nieder, damit 
zugleich aber auch in einer Eskalation der Gegensätze zwischen ihren so hetero-
genen Flügeln. Angesichts der unverhüllten Macht-Politik der KPTsch begannen 
Vertreter einer betont eigenständigen Linie wie O. Berger deren „konservativen 
und reaktionären Charakter" anzuprangern oder, wie V. Bernard, den Vorwurf 
zu erheben, daß es die KPTsch war, die einer weiteren Entwicklung des demo-
kratischen Sozialismus im Wege stand (S. 132). V.Majer, von der KPTsch kon-
sequent als .Rechter' und .Reaktionär' bekämpft, sollte sich bis zum Schluß als 
härtester Vertreter einer solchen auf Eigenständigkeit bedachten Linie erweisen. 
Kaplans Darlegungen zur Kominform, zur Wiederherstellung der Zweiten Sozia-
listischen Internationale bzw. zur COMISCO, zur Demokratischen Partei der 
Slowakei und zum gesamten Komplex der slowakischen Frage, zur sog. Millionärs-
steuer, dem September-Abkommen und vor allem zum Brünner Parteitag vom No-
vember 1947 mit der Ablösung Fierlingers durch B. Laušman als Parteivorsitzen-
den demonstrieren freilich die fortdauernde Zwiespältigkeit der Sozialdemo-
kratie und ihre daraus resultierende Ohnmacht nur allzu augenfällig. Während sie 
in dieser Schlußphase der gemeinsam getragenen Volksdemokratie in Fragen poli-
tischer Natur sich mehr und mehr den übrigen nichtkommunistischen Parteien 
zuwandte und auf die Bewahrung der .Demokratie' rekurrierte, blieb sie hin-
sichtlich sozio-ökonomischer Reformen und des Sozialismus, aber auch in bezug 
auf die Bildung und Zusammensetzung der Regierung, trotz aller innerparteilichen 
Spannungen und Kritik, auf die KPTsch hin ausgerichtet. Gegenüber der im Ver-
gleich monolithischen und souverän-zielbewußten KPTsch war und blieb die Tsche-
choslowakische Sozialdemokratie wie das sprichwörtliche Kaninchen auf die Schlange 
fixiert. Die .Vereinigung', d. h. de facto die rabiate Einverleibung in die KPTsch 
vom Juni 1948, nur wenige Monate nachdem diese praktisch ohne nennenswerten 
Widerstand auf quasi legalem Wege das ausschließliche Machtmonopol an sich 
gerissen hatte, stellte in dieser Hinsicht nur die verhängnisvolle Konsequenz eines 
in der Tat verhängnisvollen Bündnisses dar. 

Was von der Volksdemokratie von 1944/45 schließlich blieb, war das absolute 
Machtmonopol einer Partei im Namen des Volkes unter fast gänzlicher Aus-
schaltung des Volkes als des eigentlichen politischen Willensträgers und damit die 
völlige Liquidierung der Demokratie. Am Ende stand damit auch der Kampf 
gegen .Sozialdemokratismus' als .Erscheinungsform der Reaktion', folgte die De-
gradierung der Gewerkschaften, kam es zu politischen Prozessen gegen die ein-
stigen Bundesgenossen. 

13 
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Für die politischen Methoden, taktischen Varianten und ideologischen Schablo-
nen, mit welchen der ungleiche Machtkampf zwischen der Sozialdemokratie und 
der KPTsch ausgetragen wurde, ist die Untersuchung Karel Kaplans von para-
digmatischer Bedeutung. Darüber hinaus stellt sie nicht nur einen wichtigen Beitrag 
zum Studium der tschechoslowakischen Nachkriegsentwicklung, sondern auch einen 
bedeutsamen Baustein für eines der schwierigsten und problematischsten Kapitel 
der Geschichte der tschechoslowakischen Sozialdemokratie insgesamt dar. Den 
Band vervollständigt ein kurzer dokumentarischer Anhang sowie ein Schlußwort 
des Herausgebers G. J. Loewy, der das Wiederaufleben der eigenständigen 
Tschechoslowakischen Sozialdemokratie vom neuerlichen Exil über den Prager 
Frühling bis in die unmittelbare Gegenwart skizziert und deren Versuche resümiert, 
sich auf der Basis eines von den Schlacken der historischen Erfahrung gereinigten 
demokratischen Sozialismus zu regenerieren. 

München R o l a n d J. H o f f m a n n 

B onw e t s c h , Bernd (Hrsg.): Zeitgeschichte Osteuropas als Methoden- und For-
schungsproblem. 

Berlin Verlag Arno Spitz, Berlin 1985, 192 S., kart. DM 28,— (Osteuropaforschung 13). 

Diese für den Druck überarbeiteten Referate einer Tagung der Deutschen Ge-
sellschaft für Osteuropakunde stellen Berichte aus der Forschung dar, in deren Mit-
telpunkt die Sowjetunion steht: Margareta Mommsen-Reindl diskutiert politik-
wissenschaftliche Interpretationsmodelle zu Struktur und Geschichte der Sowjet-
union, Eberhard Müller prüft die Tauglichkeit der zeitgenössischen sowjetischen 
Literatur als sozialgeschichtliche Quellen, Stephan Merl schildert „Probleme des 
Umgangs mit sowjetischen Statistiken der 20er und 30er Jahre"; Gerhard Simon 
bietet methodologische Überlegungen zum Problem des Nationalismus in der 
UdSSR, den es offiziell bekanntlicherweise nicht gibt. Polen (Dieter Bingen über-
prüft den Wert polnischer Massenmedien als zeitgeschichtlicher Quelle, Andreas 
Lawaty untersucht polnische Auffassungen zur Deutschlandfrage nach 1945) sowie 
Jugoslawien (Wolfgang Höpken unter dem Gesichtspunkt der Krisentheorie zur 
„Kroatischen Krise" 1970/71; Jutta de Jong zur „Erfassung nationaler Träger-
gruppen am Beispiel Makedoniens") folgen. Peter M. Kuhfus bietet eine Neu-
bewertung des chinesischen Faktors bei der Entstehung des „Ostblocks" an. Pro-
bleme der Theorieanwendung stehen im Mittelpunkt der Darlegungen. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Tschechoslowakei. Manfred Alexander 
gibt mit „Die Erste Tschechoslowakische Republik als Problem der Zeitgeschichte" 
(S. 178—188) eine knappe Übersicht der wichtigsten Veröffentlichungen sowie der 
Forschungsprobleme und -desiderata. Außer auf die wegen der Unzugänglichkeit 
der tschechoslowakischen Archive schwierige Ausgangslage verweist Alexander mit 
Recht auf die „hohe Emotionalisierung [ . . . ] , die sich in Reizwörtern wider-
spiegelt" als außerwissenschaftliche Komponente, die die Forschung erschwert. 
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Wesentlich e neu e interpretatorisch e Akzent e setzt Pete r Heumo s mi t seinem 
Beitra g „De r Februarumstur z 1948 in der Tschechoslowakei . Gesichtspunkt e zu 
einer strukturgeschichtliche n Interpretation " (S. 121—135). Heumo s verknüpf t 
den Februarumstur z 1948 — anregen d un d problematisc h — mi t Entwicklunge n 
in der Erste n Tschechoslowakische n Republik : Ausgehend von eine r Kriti k der 
meist politologische n ode r auch politische n Darstellunge n der kommunistische n 
Machtübernahm e im Februa r 1948, die zumeis t ein einheitliche s Model l von „Sow-
jetisierung " in Ostmittel -  un d Südosteurop a impliziere n (ode r es beweisen wollen) , 
konzentrier t sich Heumo s auf das „eigentlic h erklärungsbedürftig e Phänome n der 
kommunistische n Machtübernahm e in der Tschechoslowakei" , das „vergleichsweise, 
gemessen an andere n osteuropäische n Ländern , beträchtlich e Ausmaß legitimer 
kommunistische r Machtbeschaffun g un d -ausübung " (S. 124). Heumo s vergleicht 
die politische n Strukture n der Jahr e 1945 bis 1948, die — wie er nachweis t — in 
der „westlichen " Literatu r nich t historisch-analytisch , sonder n nach einem ideal-
typkch-abstrakte n Model l von parlamentarische r Demokrati e gesehen werden , un d 
findet erstaunlich e Parallele n un d Kontinuitä t eingeschränkte r parlamentarische r 
Demokrati e (Ämterpatronage , Entscheidungsfindun g außerhal b des Parlament s im 
„Fünferausschuß " [Pětka] , Proporz ) zur Erste n Republi k (S. 128): „Di e tsche-
choslowakische n Kommuniste n waren zwischen 1945 un d 1948 mi t Sicherhei t keine 
Freund e der Institutione n der parlamentarische n Demokratie . Ebens o sicher ist, 
da ß sie sich der Notwendigkei t enthobe n sahen , das Parlamen t zu .entmachten'. " 
Di e demokratische n Element e der tschechische n un d slowakischen Demokrati e un d 
politische n Kultu r entfaltete n sich nach 1945 vor allem auf den untere n Ebene n 
der Organisationshierarchi e in Betriebsräten , Nationalausschüsse n usw.: „Charak -
teristisch für dieses patrizipatorisch e Potentia l war eine strukturgeschichtlic h er-
klärbare , durc h breitere s Materia l sicherlich noc h besser begründbar e Indifferen z 
gegenüber institutionelle n Arrangement s höhere r Ordnun g — ein Phänomen , aus 
welchem der .weiche ' Übergan g zum kommunistische n Machtmonopo l in der 
Tschechoslowake i zum guten Teil hergeleite t werden kann " (S. 135). Gege n die 
Mehrhei t kaum noc h wissenschaftlich fruchtbare r politologische r Erklärungsversuch e 
biete t Heumo s unte r Einbeziehun g politologische r un d soziologische r Ansätze eine 
überzeugende , wenn auch in Einzelheite n noc h zu vertiefend e historische Deutun g 
an , die unser Verständni s (auc h gegen liebgeworden e Denkschemata ) weiterführt . 

Marbur g W o l f g a n g K e s s l e r 

Integration im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW): Das Beispiel Polens 
und der ČSSR.  Mit Beiträgen v. Horst Br e z in ski, Wilhelm Wöhlke  u.a. 

Johann-Gottfried-Herder-Institut , Marburg/Lah n 1982 (Wirtschafts - und sozialwissen-
schaftliche Ostmitteleuropa-Studie n 3). 

De r zu besprechend e Ban d besteh t aus vier Beiträgen einer Tagun g der Fach -
grupp e Wirtschafts - un d Sozialwissenschafte n des J . G . Herder-Forschungsrates , 
die sich im Jahr e 1980 mit Probleme n der Integratio n Ost-Mitteleuropa s im Ra t 

13* 
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für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) befaßt hat. Nachträglich wurde noch 
ein Beitrag über Wachstumszyklen und Wirtschaftsreformen in Polen in die Publi-
kation aufgenommen. Dadurch wurde die ohnehin große Heterogenität der be-
handelten Problematik noch weiter erhöht. 

Im ersten Beitrag befaßt sich H . Brezinski mit der Auswirkung der internatio-
nalen Planung im RGW auf die polnische und tschechoslowakische Wirtschaft. Die 
Untersuchung erstreckt sich auf die 70er Jahre, die durch gestiegene Aktivität im 
Bereich der zwischenstaatlichen Planung gekennzeichnet sind. Obwohl der Autor 
viele Informationen und Daten zusammengetragen hat, ist es ihm doch nicht ge-
lungen, „ein eindeutiges Votum darüber abzugeben, ob der Ausbau der zwischen-
staatlichen Planungsaktivitäten im RGW der entscheidende Faktor war, der zu 
dieser Entwicklung (überproportionales Wachstum des Intra-RGW-Handels — J. S.) 
geführt hat" (S. 19). 

W. Wöhlke untersucht die Rohstoffproblematik in der Tschechoslowakei und 
Polen. Dabei beschränkt sich der Verfasser nicht nur auf Fakten, die die Rohstoff-
defizite beider Länder charakterisieren und zugleich die Notwendigkeit der um-
fangreichen Rohstoff importe andeuten, sondern erläutert die tektonischen Ursachen 
dieser Situation. „Die Tektonik entscheidet, ob die Basis des Wirtschaftens (Roh-
stoffe) im Inland liegt oder — als Folge von Industriewachstum — ins Ausland 
verlegt werden muß" (S. 48). Dieser Beitrag liefert zugleich ein überzeugendes 
Beispiel für die Bedeutung der fachübergreifenden Sicht bei der Betrachtung vieler 
Wirtschaftsprobleme. 

Der Aufsatz von A. Uschakow ist der Stellung Polens im RGW gewidmet. Der 
Autor befaßt sich mit der Gründung des RGW im Jahre 1949 und mit seiner Ent-
wicklung in den nachfolgenden drei Jahrzehnten. Dabei stellt er den Wandel in 
den Inhalten und Methoden der Zusammenarbeit fest (vom Außenhandel über 
Abstimmung der Wirtschaftspläne zur Spezialisierung und Integration der be-
teiligten Volkswirtschaften). Eigentlich nur am Rande des recht kurzen Beitrags 
(12 Druckseiten) wird die Rolle Polens und die Preisbildung im RGW behandelt. 

A. Schüller befaßt sich mit der Produktionsspezialisierung im RGW. Dabei stellt 
er das dirigistische Integrationsmodell des RGW dem liberalen Integrationsmodell 
der EG gegenüber. Anhand seiner ausführlichen Analyse der Methoden zur Mes-
sung der Effektivität der sozialistischen Kooperation und Spezialisierung weist er 
die Hemmnisse und die kaum zu überwindenden Schwierigkeiten nach, die bei der 
Durchführung der Spezialisierung im RGW notgedrungen entstehen. Im weiteren 
zeigt er die Dominanz der UdSSR im RGW und ihre nachteiligen Folgen für die 
Wirtschaft der übrigen RGW-Länder. Schließlich widmet sich der Verfasser der 
Möglichkeit der Verknüpfung der Intra-RGW Spezialisierung mit der Ost-West 
Kooperation. 

Der letzte Beitrag von P.-M. v. d. Lippe untersucht die ordnungspolitischen Ur-
sachen von Wachstumszyklen in Polen und das Scheitern von Wirtschaftsreformen. 
Gestützt auf empirische Arbeiten aus Ost und West, die die Wirtschaftszyklen in 
Osteuropa beschrieben und interpretiert haben, geht er den Fragen der Zyklen in 
der polnischen Volkswirtschaft nach. Dabei untersucht er den Zusammenhang 
zwischen den Zyklen auf der einen Seite und den Investitionen, der Planung und 
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den Reforme n auf der andere n Seite. Obwohl die These von G. Gutman n im Vor-
wort, daß die „erfolgreich e Integrationspoliti k in hohe m Maß e vom Grad e der 
wirtschaftliche n Stabilitä t der beteiligten Lände r abhängig ist" (S. 8) unumstritte n 
ist, liefert der Beitrag v. d. Lippes leider keine ausdrücklich e Vertiefung dieses 
Gedanken s anhan d der polnische n Entwicklung . 

Es dürfte klar sein, daß die vorliegende Publikatio n keine Gesamtdarstellun g 
der Integratio n im RG W bietet und daß ihre Beschränkun g nich t nur regional — 
wie in ihrem Titel angegeben ist —, sonder n auch thematisc h ist. Trotzde m bringt 
sie gute Einblicke in einige Teilfragen dieses Bereichs. 

Münche n J i ř í S l á m a 

Tigrid, Pavel: Arbeiter gegen den Arbeiterstaat. Widerstand in Osteuropa. 
Aus dem Tschechischen übersetzt von Friedrich Uttitz. 

Bund-Verlag , Köln 1983, 157 S. 

Der in Pari s lebende tschechisch e Journalis t und Herausgebe r der renommierte n 
Exilzeitschrif t „Svědectví " hat sich in seinem letzten Buch dem Proble m der 
Arbeiterrevolte n in Osteurop a zugewandt . In sechs Kapitel n bemüh t sich der 
Autor um eine historisch e Übersich t der wichtigsten autonome n Aktivitäten und 
Konfrontatione n der osteuropäische n Arbeiter mit den vermeintliche n Arbeiter-
staaten im realsozialistische n Block seit den frühen fünfziger Jahre n bis zur 
Niederschlagun g der „Solidarnosc"-Gewerkschaf t im Dezembe r 1981. Es ist 
verständlich , daß sich das Interess e des Autors auf Polen konzentriert , das als 
einziges Land so etwas wie eine Traditio n der Arbeiterkämpf e aufweist. Die 
Darstellun g der Erfahrun g der polnische n Arbeiter bis zu ihrem historische n Sieg 
durch die Entstehun g der „Solidarnosc " steht im Mittelpunk t des Buches und 
wird in drei Kapitel n (3, 4, 5) behandelt . Die im ersten Kapite l geleistete Übersich t 
der bisher bekannte n Streiks, Unruhe n und Arbeiterrevolte n in Osteurop a geriet 
dadurc h nur zu einer kurzen Aufzählung der bisher registrierten Arbeiterunruhe n 
seit 1953. So wird die Darstellun g und Analyse sowohl der Aktionen der ungari -
schen als auch der tschechoslowakische n Arbeiter 1956 und 1968 zu Unrech t knap p 
gehalten . Das mach t sich im zweiten Kapite l bemerkbar , in dem der Autor, um 
eine Ortsbestimmun g der Arbeiter im Gesamtgefüg e der Gesellschaf t bemüht , zu 
einigen Generalisierunge n über das Arbeiterverhalte n in Osteurop a gelangt, die 
zu hinterfrage n sind. So muß seine Diagnos e des geringen Interesse s der Arbeiter 
an der betriebliche n Selbstverwaltun g und der Mitwirkun g in Arbeiterräte n (S. 34) 
als fragwürdig angesehen werden. Es waren keineswegs nur linke westliche „Schwär -
mer" (S. 35), die zu gegenteiligen Schlußfolgerunge n gelangten , sonder n auch 
solche Autoren wie H . Arendt in ihrer Analyse der ungarische n Revolutio n 1956. 
In der Tat wurden in allen bisherigen tiefen Systemkrisen in Osteurop a Arbeiter-
räte oder Selbstverwaltungsorgan e gebildet, die allein durch ihre Existenz , meist 
jedoch auch programmatisch , die Frage nach der innerbetriebliche n Organisatio n 
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stellten . D a der Autor an keine r Stelle erläutert , was er unte r Arbeiterselbst -
verwaltun g versteht , zugleich aber den Han g der Arbeiter , Rät e un d unabhängig e 
Selbstverwaltungsorgan e zu bilden , mehrfac h konstatier t un d lobt (S. 92), hätte n 
solche Generalisierunge n einer sorgfältigeren Begründun g bedurft . Zu seiner kennt -
nisreiche n Beschreibun g der Voraussetzun g un d des Entstehungsprozesse s der „So -
lidarnošč " wäre nu r anzumerken , daß er die Roll e der katholische n Kirch e bei 
seiner Rekonstruktio n des historische n Bündnisse s — Arbeiter , Kirche , Intelligen z 
— zu geradlini g un d bruchlo s zeichnet . Di e Entdeckun g der Arbeiterfrage durc h die 
katholisch e Kirch e war nich t so schmerzlo s vor sich gegangen, wie es der Auto r 
schildert . Ma n brauch t sich nu r jener von den Arbeitern un d der katholische n 
Basis abgelehnte n Red e des Kardinal s Wyszyňski vom 25. August 1980 zu erinnern , 
als er die „prudenti a gubernativa " un d die politisch e Mäßigun g der Arbeiter 
predigte . 

Di e im sechsten Kapite l gezogene Bilanz des Autor s über die Erfolge un d 
Niederlage n der Arbeiterrevolte n fällt trot z der Niederschlagun g der Gewerk -
schaft „Solidarnošč " im Dezembe r 1981 positiv aus. Di e Grundfrag e danach , 
warum es bisher weder gelang, das System in Osteurop a zu stürzen , noc h es zu 
transformieren , bleibt für den Auto r zwar kein Rätsel , die Zukunftsoptio n läßt 
er jedoch weitgehen d offen. Nu r die Art der gestellten Frage n un d Antworte n 
läß t die Hoffnun g des Autor s sichtba r werden , da ß die bisherigen Arbeiterrevolte n 
in den (sicher)  kommende n Krisen in Osteurop a zu einem Durchbruc h un d zu 
einer Systemveränderun g führe n werden . Wie imme r auch die künftigen Konstel -
latione n der am Konflik t beteiligten Kräft e sein mögen , die soziale Kraf t der 
Systemtransformatio n steh t für den Auto r bereit s fest — die Arbeiter im Bündni s 
mi t der Intelligen z (S. 143). Di e Entdeckun g der Relevan z der Arbeiterfrage — 
auch eine persönlich e durc h den Autor , der mitunte r (S. 128 ff.) wie ein gestandene r 
Rätetheoretike r argumentier t — gehör t zu den wichtigsten Ergebnissen des Buches . 

Ohn e auf die Qualitä t der Übersetzun g aus dem Tschechische n eingehe n zu 
wollen, soll angemerk t werden , daß der im Origina l verwendet e Begriff „Ost -
europa " durchgehen d mißverständlic h mi t „Ost - un d Mitteleuropa " übersetz t 
wird, womi t wohl das im Buch fast ausschließlic h behandelt e Ostmitteleurop a 
gemein t ist. Obwoh l der Auto r auch die neueste n Forschungsergebniss e aus dem 
englisch- un d französischsprachige n Rau m berücksichtigt , ist die beigefügte Aus-
wahlbibliographi e eher beliebig, in manche n Fälle n (DDR ) sogar dürftig . Da s ist 
schade , da es sich um eine gute Einführun g in die thematisiert e Problemati k handelt . 
Trot z einiger kritische r Einwänd e gegen manch e Verallgemeinerunge n mu ß ma n 
dem Auto r bestätigen , ein lebendi g formuliertes , lesenswertes Buch über ein Them a 
geschrieben zu haben , das allzu häufig langatmige n un d trockene n soziologischen 
Gutachte n zum Opfer fällt. 

Hambur g J a n P a u e r 
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Halkiotis, Christine Marie: Peasants and Peasant Political Behavior in an 
Industrial Socialist State: The Case of Czechoslovakia. Ph. D. Diss. 

Columbi a Universit y Press, Columbi a 1982, 256 S. 

De r Tite l dieser Dissertation , zu deren Betreuer n u. a. so prominent e Ost-
mitteleuropa-Spezialiste n wie J. Rothschil d un d Th . Bernstei n zählten , häl t nich t 
im entferntesten , was er verspricht . Die s zunächs t schon deshalb , weil die Hälft e 
der Darstellun g aus einer ganz un d gar unergiebige n Zusammenstellun g von längst 
bekannte n Tatsache n zum Nationalitätenproble m un d zur Entwicklun g der politi -
schen Ordnun g in der Tschechoslowake i besteht , wobei beide Komplex e eher assozia-
tiv als systematisch mit dem langfristigen Wande l der politische n un d insbesonder e 
genossenschaftliche n Strukture n der Bauernschaf t verknüpf t werden . Fü r die eigent -
liche Fragestellun g der Untersuchung , nämlic h den Zusammenhan g zwischen 
„tradition , state-buildin g an d modernization " herauszuarbeite n un d zu klären , 
wie die Bauer n auf diese Prozesse reagier t habe n (2 ff.), bleibt dahe r von vornherei n 
zu wenig Raum . Erschweren d komm t hinzu , daß sich der Untersuchungszeitrau m 
von 1918 bis in die Gegenwar t erstreckt , also höchs t verschieden e gesellschaftlich-
politisch e Formatione n zusammenfaßt , die sich konzeptionel l un d begrifflich nich t 
ohn e weiteres integriere n lassen. 

Es ist nich t das Ergebni s der Arbeit, das Anlaß zur Kriti k gibt. Den n daß die 
Bauer n heut e in weit geringerem Maß e als etwa die Industriearbeiterschaf t mi t dem 
politische n System unzufriede n sind, ist auch bei nu r oberflächliche r Kenntni s der 
tschechoslowakische n Verhältniss e unschwe r zu erkennen : Di e Spure n der Kollekti -
vierun g sind längst verweht , wie 1968 deutlic h wurde , als nieman d zum land -
wirtschaftliche n Privateigentu m zurüc k wollte; die Kommuniste n habe n inzwischen 
eingesehen , daß ihr Motivationsmanagemen t mi t der stärkere n Berücksichtigun g 
bäuerliche r Traditione n an Wirkun g gewinnt , un d die Bauer n selbst sind sich offen-
bar bewußt , da ß sie langfristig, d. h . seit den frühe n fünfziger Jahren , sozial un d 
ökonomisc h dazugewonne n haben . 

U m Kriti k komm t ma n jedoch nich t herum , wenn es um das begriffliche Instru -
mentariu m der Untersuchun g geht, um Erklärungsversuch e un d die Frage , was aus 
dem Fundu s des Wissens, das die Literatu r über die Tschechoslowake i angehäuf t 
hat , für diese Erklärungsversuch e herangezoge n wird. 

H . versteh t unte r „Modernisierung " — hieri n unterscheide t sie sich allerding s 
nich t vom Gro s derer , die sich diesem entwicklungsgeschichtliche n Konzep t ver-
schriebe n habe n — de facto einen Prozeß , der j e d e Art von Wande l einschließt . 
Wenn aber praktisc h das Fehle n des Wandel s Nichtmodernisierun g ist, kan n ich mi t 
Hilfe des Begriffs „Modernisierung " Wande l selbst nich t erklären ; nach den 
herrschende n Sprachregel n ha t dieser Begriff dan n keine n Informationswert . In 
der Tat : Wenn man , wie H . es tut , die quantitativ e Zunahm e von Mähdrescher n 
un d die langfristigen Veränderunge n soziokultuťelle r Strukture n der Bauer n leicht -
hin un d undifferenzier t unte r „Modernisierung " subsumiert , brauch t ma n sich am 
End e nich t darübe r zu wundern , daß ma n keine Erklärun g dafür findet , weshalb 
diese ode r jene bäuerliche n Traditione n überwinter t haben , ander e dagegen ver-
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schwunden sind. H. macht sich auch nicht ansatzweise Gedanken darüber, daß die 
einzelnen Bereiche der sozialen Lebenswelt des Bauern und seiner ökonomischen 
Situation gegenüber Wandlungsanstößen unterschiedlich resistent sind. Technischer 
Modernisierungsdruck (Mähdrescher), sei er markt- oder planwirtschaftlich begrün-
det, muß noch lange nicht — wie mit der Vorstellung einer gleichsam ubiquitären 
synchronen Modernisierungsbewegung unterstellt wird — Veränderungen der sozio-
kulturellen Sphäre implizieren. 

Auch andere zentrale Begriffe, die H. verwendet, erweisen sich als viel zu 
vage, um die tschechoslowakischen Verhältnisse erhellen zu können. Das sei etwas 
ausführlicher an den Begriffen des politischen Verhaltens und der politischen Kultur 
der Bauern erläutert; beide spielen bei H. eine große Rolle, da die relativ glatte 
Eingliederung der Bauernschaft in das kommunistische Herrschaftssystem — Wider-
stand und Proteste gegen die Kollektivierung erreichten nicht das Ausmaß einer 
Massenbewegung — die Vermutung nahelegt, daß die Bewahrung bestimmter 
soziopolitischer Strukturen diesen Umbruch erleichterte. H. nimmt an, daß hierbei 
zwei Momente den entscheidenden Einfluß ausübten: die Kontinuität eines relativ 
dichten sozialen Interaktionsnetzes („face-to-face communication") auf dem Lande 
Und die Aufrechterhaltung eines spezifischen Musters informeller Beziehungen zu 
den Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft auf niedriger institutioneller Ebene, 
die — teils auf wechselseitigen „do ut des "-Arrangements beruhend — die 
Versorgung mit knappen Gütern sichern und die H. unter dem Begriff der „protec-
tion" zusammenfaßt, einem Synonym für (inoffiziell geduldete) Formen von Kor-
ruption. Weder das eine noch das andere ist indessen eigentümlich für den tschecho-
slowakischen bäuerlichen Bereich und ließe sich für Polen, Ungarn oder Rumänien 
ebenfalls nachweisen. H. glaubt denn auch, auf der Grundlage ihrer Begriffe nahe-
zu beliebige Analogien zu anderen Ländern herstellen zu können, bis hin zu perua-
nischen, ägyptischen und indonesischen Bauern (196 ff.). 

Die Krux besteht darin, daß H. schon die Spezifika der politischen Kultur der 
Ersten Tschechoslowakischen Republik nicht auf den Begriff bringt und so spätere 
Entwicklungsphasen notwendigerweise nicht adäquat interpretiert werden können. 
Es ist ein bis zum Überdruß reproduziertes Ritual zumal der amerikanischen Tsche-
choslowakei-Literatur, daß sie politische Kultur und demokratische Strukturen der 
Ersten Republik in der andächtigen Feier großer Männer, die die Geschichte machen, 
umstandslos aus dem Kopfe Masaryks entspringen läßt. Auch H. schwimmt im 
breiten Strom dieses quasi-hagiographischen Trends, und da sie sich im übrigen 
jede Konkretisierung des tschechoslowakischen Realtypus von Demokratie erspart, 
entläßt sie den Leser mit dem Eindruck, als habe auch noch der ärmste slowakische 
Zwergbauer, der die Krisen unterhungerte und heute nicht wußte, wovon er mor-
gen seine Kinder ernähren sollte, ganz im Bannkreis der Sozial- und Demokratie-
philosophie des Präsidenten der Ersten Republik gelebt. 

Zunächst ist wichtig, daß die soziale und politische Integration der Bauern in die 
gesellschaftliche Ordnung der Ersten Republik über Klientelbeziehungen vollzogen 
wurde, insbesondere im Rahmen der mehr als 1 Million Mitglieder zählenden 
Agrarpartei. Es ergibt sich per definitionem, daß ein personaler Integrationsmodus 
partizipatorische Elemente vermeidet; deutlich ist auch, daß dieser Modus mit 



Buchbesprechungen 201 

geringer bzw. sehr allgemein gehaltene r Programmati k auskommt , seine Wirkung 
vielmehr in erster Linie aus der Autoritä t dessen bezieht , der die Interesse n seiner 
Kliente l in das politisch e System vermittelt , die Patronag e über sie ausübt . Die Kon -
sequenz aus alledem liegt auf der Hand . Wenn Interesse n Vermittlun g (im weitesten 
Sinne des Wortes) unabhängi g oder weitgehend unabhängi g von den politisch -
organisatorische n Formalstrukture n des Systems geschieht , dann könne n wir bei 
den Bauern Indifferen z gegenüber diesen Strukture n voraussetzen , ander s aus-
gedrückt : Ih r politisch-soziale s Verhalten ist mit einer Abfolge v e r s c h i e d e -
n e r gesellschaftlicher Systeme vereinbar.  Der hohe Stimmenanteil , den die tsche-
choslowakische n Kommuniste n bei den Parlamentswahle n 1946 auf dem Land e 
einheimsten , und zwar unte r den bäuerliche n Wählern , die vor dem Kriege ihre 
politische Heima t bei der Rechte n hatten , muß in diesem Zusammenhan g gesehen 
werden ; darau f hat vor einigen Jahre n eine ebenfalls an der Columbi a Uni -
versity entstandene , von H . nicht berücksichtigt e Dissertatio n überzeugen d hin-
gewiesen *. 

Das Vorausgegangene sollte nicht mehr als ein knappe r Hinwei s darau f sein, daß 
die Frage nach den Gründe n für die offensichtlich relativ mühelos e Integratio n 
der tschechoslowakische n Bauern in das kommunistisch e Herrschaftssyste m eine 
sehr viel genauere Analyse ihrer politische n Traditione n und sozialstrukturelle n 
Beschaffenhei t erfordert . Mir will nicht scheinen , daß diese Analyse mit den Leit-
begriffen der „Modernisierung " oder des „state-building " überhaup t halbwegs 
zufriedenstellen d zu leisten ist. 

1 L a z n a , M.: Causes of the Communis t Victory in the 1946 Czechoslovak Election . 
Ph. D. Diss. Columbi a Universit y 1971. 

Bochum P e t e r H e u m o s 

Wie den , Fritz: Kanadas Sudetendeutsche. 

Verlag Seliger-Archiv, Stuttgar t 1984,109 S., DM 18,—. 

Verfasser dieser Arbeit ist der aus Komota u stammend e Germanis t Frit z Wieden 
von der Universitä t Windsor, Ontario . De r Text ist eine erweitert e Übersetzun g 
seiner anläßlic h des 40. Jubiläum s der sudetendeutsche n Einwanderun g erschienene n 
Festschrif t The Sudeten Canadians (Toront o 1979). 

Beiträge wie der vorliegende, welche ein nich t unerhebliche s Them a aus der 
Geschicht e der Sudetendeutsche n erstmals behandeln , sind nützlich e Baustein e für 
das allmählic h entstehend e Gebäud e einer sudetendeutsche n historiographische n 
Gesamtdarstellung . Wiedens Buch erinner t wieder einma l daran , daß der Exodus 
der deutsche n Bevölkerun g aus der Tschechoslowake i nicht erst im Jahr e 1945, 
sonder n bereits nach dem Münchne r Abkommen begann , als mehr ak? 3000 Per-
sonen aus dem Umkrei s der Deutsche n Sozialdemokratische n Arbeiter-Parte i 
(DSAP ) ihre Heima t in the ČSR verlassen mußten , um der Verfolgung durch die 
Schergen Hitler s zu entgehen . Etwa ein Dritte l dieses Personenkreises , 1053 Man -
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ner, Frauen und Kinder, wanderte im Sommer des Jahres 1939 von Großbritannien 
aus weiter nach Kanada, wo ihnen die Siedlungsgesellschaften der beiden großen 
kanadischen Eisenbahnen CPR und CNR in der Gegend von Tupper im nord-
östlichen Teil der Provinz Britisch Kolumbien sowie in der Nähe von St. Walburg 
im nördlichen Bereich von Saskatchewan unbebautes Land zur landwirtschaftlichen 
Nutzung zur Verfügung stellten. Finanziert wurde das Projekt mit Hilfe der briti-
schen Anleihe an die Tschechoslowakei in Höhe von 8 Millionen Pfund sowie aus 
einer Schenkung von vier Millionen Pfund zur Unterstützung und Neuansiedlung 
von Flüchtlingen aus der Tschechoslowakei. 

Wieden schildert nicht nur die schwierigen Anfangsjahre, als zahlreiche sudeten-
deutsche Flüchtlinge — unter ihnen waren nur wenige Landwirte — die unwirt-
schaftlichen Farmen aufgaben und in die Industriestädte des kanadischen Süd-
ostens abwanderten, sondern auch die in jedem Exil wohl unvermeidlichen politischen 
Querelen, welche schließlich zur Spaltung der sozialdemokratischen Flüchtlings-
gruppen führten. Heute besteht der sozialdemokratisch orientierte Zentralverband 
sudetendeutscher Organisationen in Kanada, der im wesentlichen die fünf „Sudeten-
klubs" in Tomslake, B. C , Edmonton, Hamilton, Toronto und Montreal repräsen-
tiert, während die Westkanadische Arbeitsgemeinschaft der Sudetendeutschen in 
Tomslake sich von der alten Partei mehr oder weniger entfernt hat. Wiedens Buch 
läßt auch erkennen, wie leicht Landsleute im fernen Ausland das Gespür für poli-
tische Entwicklungen in der Heimat bzw. in der Bundesrepublik verlieren. Die 
Reaktion eines Teils der ehemaligen Genossen auf die Ostpolitik der Bundes-
regierung in den frühen siebziger Jahren ist ein deutliches Beispiel hierfür. 

Man könnte dem Verfasser vorwerfen, daß er ein Buch mit dem neutral klingen-
den Titel Kanadas Sudetendeutsche mit etwas mehr politischer Zurückhaltung 
hätte schreiben sollen. Dem steht entgegen, daß es sich um eine vom sozial-
demokratischen Zentralverband in Auftrag gegebene Festschrift handelt, in welcher 
so auch im wesentlichen die Ansichten dieser mit Abstand größten sudetendeutschen 
Organisation in Kanada im Vordergrund stehen. Die ausführlichen Anmerkungen 
des Buches sind wegen ihrer Angaben über Archivbestände zur Geschichte der Su-
detendeutschen in Kanada besonders hervorzuheben. Der Leitung des Seliger-
Archivs muß man für diese Veröffentlichung danken. 

München M a r t i n K. B a c h s t e i n 



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

Antimilitarismus in Osteuropa. Mit Beiträgen aus der DDR, ČSSR,  Sowjetunion, 
Ungarn und Polen. Hrsg. vom Sozialistischen Osteuropakomitee, Junius Verlag, 
Hamburg 1982, 95 S. (Osteuropa-Info 3). 

Die ersten dreißig Seiten dieses Bändchen s bringen den Wortlau t einiger bekann -
ter Erklärunge n Prager  Dissidente n zu Fragen , die die sogenannt e Friedens -
bewegung im Westen aufwirft. Wegen der sich anbietende n Vergleiche in Hal -
tungen und Gedankengänge n einzelne r Gruppe n in den osteuropäische n Länder n 
untereinande r sowie zwischen ihnen und ihren westlichen Gesprächspartner n wird 
dieses sicherlich primä r propagandistisc h intendiert e Buch zu einer Lektüre , interes -
sant auch für alle, die sich um eine seriöse Analyse unserer politische n Gegenwar t 
bemühen . 

Aschenbrenner, Viktor: Böhmen — Herzland Europas. Zeugnisse in der 
deutschen Literatur. Verlag Weidlich,  Würzburg 1984, 279 S. 

Die Zeugnisse deutsche r Literatu r über die böhmische n Länder , über ihre 
Geschichte , Geistes - und Lebenswelt , Landschafte n und Menschen , würden viele 
Bände füllen, wollte man sie nur annähern d umfassend dokumentieren . Viktor 
Aschenbrenne r hat sich mit dem „Mu t zur Lücke", wie er selbst sagt, auf einen 
handliche n Band beschränk t und eine exemplarisch e Auswahl von Texten zu-
sammengestellt , die wenig Bekannte s ebenso wie Vertraute s berücksichtigt . Der 
literarisch e Streifzug — historisch e Skizzen, Erinnerungen , Erzählungen , Gedichte , 
Reisebericht e — reicht von Kaiser Karl IV. und Johanne s von Tepl über Goethe , 
Schiller, Brentano , Stifter, Laube, Bertha von Suttner , Rilke, Kubin und viele 
ander e bis zu Johanne s Urzidil . Auch eher zufällige Besucher des Lande s komme n 
zu Wort, so der unbefange n parlierend e Gottfrie d Seume oder Theodo r Fontane , 
der 1866 als Kriegsberichterstatte r in Prag war und der Stad t beileibe keinen Pane -
gyrikus zu singen wußte, sonder n die Paläste „monoto n und langweilig" fand, 
gar das Fehle n „hervorragen d schöne r Kirchen " bedauerte : ein interessante s Do -
kumen t für den merkwürdi g verstellten Blick des 19. Jahrhunderts . Sorgfältigere 
editorisch e Betreuun g durch den Verlag, etwa Datierunge n der Texte oder Autoren -
hinweise, hätt e der vielfältigen Anthologie gut angestanden . 

Aulach, Harindar: Britain and the Sudeten Issue, 1938. The Evolution of a 
Policy. Journal of Contemporary History 18 (1983) 233—259. 

Die Verf. verfolgt die Meinungsbildun g in der englischen Diplomati e vom Mär z 
1938 bis zum Münchene r Abkommen . Der Weg nach Münche n erschein t als ein 
Schwanken zwischen passivistischen und aktivistischen Phasen , verursach t durch 
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die Unsicherhei t über Hitler s Absichten hinsichtlic h der Tschechoslowake i un d über 
die Frage , inwieweit Frankreic h zu seinen Verpflichtunge n stehen würde . 

Balcerak,  W.  (Hrsg.): Stosunki polsko-czechoslowackie a revolucje ludowo-
demokratyczne [Die polnisch-tschechoslowakischen Beziehungen und die volks-
demokratischen Revolutionen]. Breslau 1980, 208 S. 

Trot z umfangreiche r Literatu r zum Them a polnisch-tschechoslowakische r Be-
ziehunge n gehen die meisten Arbeiten in ihre r Problemati k nich t über das Jah r 
1948 hinau s un d beschränke n sich vornehmlic h auf die Zwischenkriegszei t ode r auf 
einige Frage n aus dem Zweite n Weltkrieg, z. B. die Errichtun g einer polnisch -
tschechoslowakische n Nachkriegsförderation . Ein e Ausnahm e bildet die vorliegend e 
Publikation , die als Resulta t der Zusammenarbei t polnische r (6) , tschechische r (3) 
un d slowakischer (1) Historike r zu sehen ist. Sie besteh t aus thematisc h unter -
schiedlichen , synthetisc h abgefaßten Beiträgen , in dene n die Entwicklun g polnisch -
tschechoslowakische r Beziehunge n auf der diplomatischen , politische n un d wirt-
schaftliche n Eben e für den Zeitrau m von 1918—1975 untersuch t wird. 

B al o g h, Jola: Die Anfänge der Renaissance in Ungarn. Matthias Corvinus 
und die Kunst. Akademische Druck-  u. Verlagsanstalt, Graz 1975, 453 S. (For-
schungen und Berichte des Kunsthistorischen Institutes der Universität Graz. Hrsg. 
v. H. G. Franz). 

Da s Buch ha t ein großes Verdienst . Zu m ersten Ma l wird übersichtlic h gezeigt, 
was Matthia s Corvinus , der Parven ü aus der Hunyadi-Dynasti e auf dem ungari -
schen Thron , für die Entwicklun g von Renaissance-Kuns t in Ungar n bedeutete . 
Nu r ist dabe i nicht s andere s entstande n als ein großes Inventa r seiner Mäzenaten -
tätigkeit . 

B ar c iak,  Antoni: Biskup olomuniecki Bruno z Schauenburga a Polska [Der 
Olmützer Bischof Bruno von Schauenburg und Polen]. Šl. Kw. Hist. Sobotka 36 
(1981) 69—75. 

In dieser Abhandlun g wird vor allem die besonder e Roll e des Brun o von 
Schauenbur g bei der Aufnahm e von Beziehunge n zu den polnische n Herrscher n un d 
zur polnische n Kirch e währen d der Regierungszei t Ottokar s I I . unterstrichen . Er 
beteiligte sich nich t nu r an der Beilegung von Streitigkeite n zwischen den weltlichen 
Machthaber n un d der polnische n Kirche , sonder n auch unte r den Fürsten . Es wird 
hervorgehoben , daß eine Reih e von Maßnahme n seitens Ottokar s I L gegen Pole n 
auch auf die Anregun g des Bischofs hinweist , der als politische r Berate r dieses 
Monarche n zum Sachwalte r seiner Politi k zählte . 

B ar ciak , Antoni: Ideologia polityczna monarchii Przemysla Otokara II.  Stu-
dium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej polowie 13 wieku [Die 
politische Ideologie des Königtums Přemysl Ottokars II.  Studie zur Geschichte der 
böhmischen Außenpolitik in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts]. Kattowitz 
1982, 125 S. (Prače Naukowe Uniwersytetu Šlqskiego w Katowicach 465). 
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Im Gegensat z zu früheren polnische n historiographische n Arbeiten , in denen 
der böhmisch e Herrsche r vorwiegend im schlesischen Kontex t der siebziger Jahr e 
des 13. Jahrhundert s dargestellt wurde, untersuch t der Autor sein politische s Pro -
gramm und dessen Realisierun g aus böhmische r Perspektive . Auf Grun d des 
Quellenmaterial s erläuter t er die charakteristische n Merkmal e der Außenpoliti k 
Přemysl Ottokar s IL und beton t deren Vorrangstellung . Der letzte Teil ist den 
politische n Berater n gewidmet, die einen direkte n Einfluß auf Gestaltung , Reali-
sierung und Auswirkungen seiner Politi k hatten . 

Bartošek, Luboš: Náš film. Kapitoly z dějin (1896—1945) [Unser Kinofilm. 
Kapitel aus der Geschichte (1896—1945)]. Mladá fronta, Prag 1985, 420 S. 

Das vorliegende Buch ist Teil eines insgesamt zweiteilig geplante n Werkes. Es 
bringt eine ausführlich e und an Detailinformatione n reiche chronologisch e Übersich t 
der Geschicht e der Filmindustri e und -kuns t in den böhmische n Ländern . Zwar für 
das allgemeine Publiku m bestimmt , stamm t das Werk von einem anerkannte n 
tschechische n Filmhistoriker . Es ist mit einer ausführliche n Bibliographie , einem 
Personen - und einem Register der Filmtite l versehen und eignet sich besonder s auch 
zum Nachschlagen . 

Benešová, Marie: Česká architektura v proměnách dvou století [Böhmische 
Architektur im Wandel  zweier Jahrhunderte]. Státní pedagogické nakladatelství, 
Prag 1984, 480 S. + Abb. 

Es geht um eine zusammenfassend e Darstellun g der architektonische n Ent -
wicklungen in den böhmische n Länder n seit dem ausgehende n 18. Jh . bis zur Gegen -
wart. Es handel t sich um ein bisher vernachlässigte s Gebie t der Kunstgeschichte , auf 
dem vorwiegend nur Detailuntersuchunge n unternomme n wurden . In ihrem chrono -
logisch gegliederten Buch stellt die Autorin die Epoche n des Historismus , Jugend -
stils, Kubismu s und Funktionalismu s bis zur gegenwärtigen Bauweise vor und geht 
dabei auf breite europäisch e Zusammenhäng e sowie allgemeine kunsttheoretisch e 
Fragen ein. In zahlreiche n Abbildungen wurde die Studie um interessant e und 
gewöhnlich wenig beachtet e Ansichten bereichert . 

Beránková,  Milena: Dějiny československé žurnalistiky. Bd. 1: Český perio-
dický tisk do roku 1918 [Geschichte des tschechoslowakischen Journalismus. Bd. 1: 
Die tschechische periodische Presse bis zum Jahre 1918], Novinář,  Prag 1981, 274 S. 
+ Abb. 

Die Dozenti n der Prager  Universitä t und namhaft e Pressehistorikeri n legt hier 
den ersten Band des vierbändig geplante n Werkes für Studienzweck e an den 
Universitäte n vor. Ih r Buch ist in vier Teile chronologisc h gegliedert, kaum mit 
Anmerkunge n versehen, aber mit einem Register der zitierte n Zeitungs - und Zeit -
schriftentite l sowie einem kurzen biographische n Anhan g ergänzt . In der Bilder-
beilage sind die Titelblätte r einiger wichtiger Periodik a abgedruckt . Überraschen d 
ist dabei die offensichtlich e Bemühung , den Hochschulstudente n Tatsachendar -
stellungen vorzulegen, ohne dabei zur selbständigen Arbeit mit Quellen anzuregen . 
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B le ssing, Werner K.: Anspruch und Wirkung einer Grenze. Der westböhmisch-
nordbayerische Grenzraum im frühen 20. Jahrhundert. In: Die böhmischen Länder 
zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. 
Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg Verlag, München-Wien  1983, 259—275 (Ver-
öffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

B. untersuch t die reale Bedeutun g der seit 1918 existierende n tschechoslowakische n 
Staatsgrenz e für den durch Sprache , Volkskultur, Wirtschafts- und Verkehrs-
verbindun g eng verflochtene n böhmisch-bayerische n Berührungsraum , insbesonder e 
den nördliche n Teil, das Gebie t um Asch und Eger. Dabe i ist wesentlich , daß die 
tschechisch-deutsch e Sprachgrenz e mit der Staatsgrenz e zu konkurriere n begann 
und die Grenzzon e dadurc h an die Natio n jenseits der Staatsgrenz e band — auch 
oder gerade wegen deren zunehmende r Verhärtung . 

B onw e ts ch , Bernd (Hrsg.): Zeitgeschichte Osteuropas als Methoden-  und 
Forschungsproblem. Berlin Verlag Arno Spitz,  Berlin 1985, 192 S. (Osteuropa-
forschung 13). 

Siehe Rezensio n BohZ 27/1 (1986) 194 f. 

Bylina,  Stanislaw: Laicy w iyciu košcielnym Czech u schylku 14 w. w šwietle 
žrádel wizytacyjnych [Die Laien im kirchlichen Leben Böhmens am Ausgang des 
14. Jahrhunderts im Lichte der Visitationsberichte]. Šl. Kw. Hist. Sobotka 36 
(1981) 95—101. 

In dieser Studie werden Visitationsbericht e über Pfarrkirche n Mittelböhmen s 
für den Zeitrau m von 1374—1382 ausgewertet . Auf Grun d der Zeugenaussage n — 
in der Mehrzah l Handwerke r und Bauern — läßt sich in der vorhussitische n Zeit 
das Anwachsen von Aktivitäten der Laien im kirchliche n und religiösen Leben 
Böhmen s beobachten . Der Autor weist vor allem auf das stärkere Verantwortungs -
bewußtsein der Laien für das religiöse Leben sowie auf ihre Kritik an Zustände n 
in den Pfarrgemeinde n und am Verhalten des Klerus hin . Diese Aktivitäten 
blieben jedoch auf einzeln e Gemeinde n beschränkt . 

Bylina,  Stanislaw. Heretycy w spoleczenstwie. Šwiadectwo czeskich žrádel 
inkwizycyjnych w 14 wieku [Häretiker in der Gesellschaft. Ein Zeugnis böhmischer 
Inquisitionsquellen aus dem 14. Jahrhundert]. Kw. Hist. 89 (1982) 105—117. 

Anhan d der Aufzeichnunge n von Inquisitionsverhören , die in den Jahre n 1338— 
1349 vom Dominikanermönc h Gallu s aus Neuhau s (Jindřichov y Hradec ) (Gallu s 
de Nova Domo ) durchgeführ t wurden , versucht der Autor nicht nur die Lebens-
bedingungen , berufliche Tätigkeit bzw. die Einstellun g gegenüber der katholische n 
Bevölkerung, sondern vor allem die ethnisch e Zugehörigkei t der angeklagten Häre -
tiker zu bestimmen . Der Überlieferun g nach gehörte die Mehrzah l der Angeklagten 
zu den Waldensern , die besonder s in Südböhme n einen bedeutende n Einfluß hatten . 
Sie rekrutierte n sich vorwiegend aus den deutsche n Siedlern in diesem Raum , 
worauf nich t nur die deutsche n Vorname n (tschechisch e Vorname n trete n nur 
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sporadisch auf), sonder n auch ihre familiären , nachbarschaftliche n und beruflichen 
Verbindunge n hinweisen . 

Bylina,  Stanislaw: Sind Häretiker Fremde in der Gesellschaft? Zeugnis der 
mitteleuropäischen Quellen der Inquisition im 14. Jahrhundert. Acta Poloniae 
Historka 50 (1984) 5—27. 

Der Autor versucht das im kirchliche n Schrifttu m des 14. Jahrhundert s funktio -
nierend e Stereoty p eines Häretiker s wiederzugeben . Insbesonder e befaßt er sich mit 
dem Moti v der Fremdhei t in der Gesellschaf t der Gläubigen , das einen wichtigen 
Bestandtei l im Model l eines Häretiker s darstellt . Um aufzuzeigen , daß dieses 
Motiv , das die Inquisitore n vermittel n wollten, nicht immer der wirklichen Ein-
stellung der katholische n Gesellschaf t gegenüber den der Häresi e Angeklagten ent-
sprach, untersuch t er die Protokoll e der Inquisitionsverhöre , die im 14. Jahrhunder t 
im südlichen Böhmen , in Westpommer n und der Mar k Brandenbur g durchgeführ t 
wurden . Sie beweisen, nach Meinun g des Verfassers, daß die Waldenser hier am 
Leben der lokalen Gemeinschaf t teilgenomme n haben , vor allem, wenn sie mit der 
katholische n Bevölkerun g ethnisc h verwandt waren. 

Československo-sovětské vztahy 1977—1982. Dokumenty a materiály [Tschecho-
slowakisch-sowjetische Beziehungen 1977—1982. Dokumente und Materialien]. 
Svoboda, Prag 1984, 615 S. 

Von den Außenministerie n der beiden genannte n Lände r werden hier 185 aus-
gewählte, chronologisc h geordnet e Dokument e zum Them a vorgelegt. Ergänzen d 
sind eine chronologisch e Übersich t der wichtigsten Ereignisse jenes Zeitraum s sowie 
ein Personen - und Sachregiste r im Anhan g zu finden . 

Chapters from the Slovák Historiography tili 1918. Hrsg. vom Historischen Insti-
tut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften. Veda Verlag, Preßburg 1984, 
488 S. (Studia  Historka Slovaca 13). 

Ein Sammelband , dessen Beiträge von sieben prominente n Historiker n vor-
wiegend von der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Preßbur g ver-
faßt wurden . Pete r Ratko š beschäftigt sich mit den Quellen zur Geschicht e des 
Großmährische n Reiches , Richar d Marsin a mit den ungarische n narrative n Quel-
len bis zum End e des 15. Jh. , Julius Sopko schreibt über die humanistisch e Historio -
graphie als Grundlag e für die Herausbildun g des slowakischen Nationalbewußt -
seins, Marsina s zweiter Beitrag ist dem Historike r Samue l Timo n gewidmet. 
Ján Tibenskýs Studie betrachte t die Historiographi e zwischen 1780—1830, Ján 
Hučk o skiziert das historisch e Werk der Generatio n um L'udovi t Štúr und 
schließlich wird F. V. Sasinek von Matú š Kučer a als „Begründe r der moderne n 
slowakischen Historiographie " vorgestellt. 

Chlebowczyk, Jazef: Idee niepodleglošciowe i ruchy odšrodkowe we 
wschodniej Europie šrodkowej na poczatku 20 wieku [Freiheitsideen und zentri-
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fugale Bewegungen in Ostmitteleuropa zu Beginn des 20. Jh.]. Kw. Hist. 88 (1981) 
605—628. 

Am Beispiel der einzelne n ostmitteleuropäische n Länder , unte r andere n Polen , 
Böhme n un d der Slowakei, untersuch t der Autor die Freiheitsbewegunge n zu 
Beginn des 20. Jh . un d stellt fest, daß die politisch e Irredent a hier von keine r 
größere n Bedeutun g war. Besonder s unterstreich t er den liberalen Charakte r sämt -
licher politische r Parteien , deren politische s Program m nich t über ein Autonomie -
Postula t hinausgeht . Ein e freilich nich t unerheblich e Ausnahm e bilden die Studen -
tenbewegungen . Ein e gewisse Radikalisierun g mach t sich, nach Meinun g des Ver-
fassers, dan n durc h den Einflu ß der Revolutione n von 1905—1907 bemerkbar . 

Chleb ow czy k,  Jazef: Poczatki emigracji politycznej ze wschodniej czq'sci 
Europy srodkowej w czasie pierwszej wojny swiatowej [Die Anfänge politischer 
Emigration aus dem östlichen Teil Mitteleuropas während des Ersten Weltkriegs]. 
Stud.  Hist. 27 (1984) 447—460. 

Einleiten d schilder t der Verfasser die politisch e un d wirtschaftlich e Situatio n 
in Ostmitteleurop a währen d des Erste n Weltkriegs, um danac h am Beispiel ein-
zelne r Länder , vor allem Böhmen s un d der Slowakei, auf die Ursache n un d An-
fänge einer langwierigen politische n un d wirtschaftliche n Emigratio n hinzuweisen . 
Außerde m werden die politische n Aktivitäten tschechische r un d slowakischer Emi -
grationsverbände , einzelne r Politike r (T . G . Masaryk , E. Beneš, M . R. Štefánik ) 
sowie deren politische s Program m untersucht . 

Dějiny Slovenského národného povstania 1944 [Geschichte des Slowakischen na-
tionalen Aufstands 1944]. 3 Bde. Hrsg. v. Ústav marxizmu-leninizmu  ÜV KSS. 
Verlag Pravda, Preßburg 1984, 376 + 648 + 680 S. 

Di e ersten dre i Bänd e des geplante n fünfteiligen Werks über den in der Tschecho -
slowakei viel gefeierten Slowakischen Aufstand wurde n zum vierzigsten Jahresta g 
als die bisher umfassendst e historisch e Bearbeitun g un d Dokumentatio n zum Them a 
herausgegeben . Di e beiden ersten Bänd e bieten eine Darstellun g der historische n 
Zusammenhäng e un d der Ereignisse , im dritte n Ban d liegt eine Editio n von run d 
500 ausgewählte n Quelle n vor. Weitere Archivalien sowie Memoirenliteratu r sol-
len in den angekündigte n beiden letzte n Bände n folgen. Elf slowakische Historike r 
unte r der Leitun g eines neunköpfige n Reaktionsrate s un d mit Viliam Plevza als 
wissenschaftliche m Hauptredakteu r verfaßten dieses Werk, das jedoch von An-
gehörigen der sog. unabhängige n tschechoslowakische n Geschichtsschreibun g in illegal 
verbreitete n Schrifte n wegen zahlreiche r Entstellunge n un d Manipulatione n schon 
heftig kritisier t wurde . 

Dějiny socialistického Československa [Zur Geschichte der sozialistischen Tschecho-
slowakei]. Studie a materiály, Sv.  5. Václav Peša a kol.: Československý lid v boji 
proti imperialismu a fašizmu v Evropě v letech 1933—1945 [Das tschechische Volk 
im Kampf gegen den Imperialismus und Faschismus in Europa in den Jahren 
1933—1945]. Ústav československých a světových dějin, Prag 1982, 479 S. 
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Diese Arbeit befaßt sich mit der politische n Tätigkeit der Tschechoslowakische n 
Kommunistische n Partei , besonder s mit ihrer Rolle im Kamp f gegen den „Faschis -
mus". Auch ihr Verhältni s zu den andere n „antifaschistische n Verbänden " wird 
erläutert . Um dies zu verdeutlichen , haben die Autoren die zeitgenössischen Zei-
tungsberichte , Resolutionen , parlamentarische n Reden usw. herangezogen . 

Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů [Dokumente 
und Materialien zur Geschichte der tschechoslowakisch-sowjetischen Beziehungen], 
Bd. 4. Tl.  1 u. 2. Academia, Prag 1984, 507 +  568 S. 

Nac h einer fünfjährigen Pause ist ein weiterer Band einer groß angelegten 
Quelleneditio n erschienen . Er umfaß t Quellen für den Zeitrau m Mär z 1939 bis 
Dezembe r 1943 im ersten Teil und Dezembe r 1943 bis Mai 1945 im zweiten Teil. 
In Zusammenarbei t von Historiker n beider Lände r wurden hier insgesamt rund 
700 Dokument e veröffentlicht , die, wenn man aus dem Vorwort auf die Inten -
tione n der Herausgebe r schließt , nicht primä r der Suche nach möglichst genauer 
Kenntni s der historische n Ereignisse dienen , sonder n als Dokument e zu eigenen 
Aspekten des Thema s aufgefaßt werden sollen. Diese Aspekte betreffen die span-
nungslosen Seiten der tschechoslowakisch-sowjetische n Zusammenarbei t sowie die 
sowjetische Unterstützun g von ihr freundlic h gesinnten tschechoslowakische n poli-
tischen Kräften . Die einzelne n Bände sind jeweils durch eine kurze Chroni k wich-
tigster Ereignisse und ein Personen - und Ortsnamenverzeichni s ergänzt . 

Drábek, Anna M.: Das Judentum der böhmischen Länder vor der Emanzi-
pation. In: Prag — Czernowitz — Jerusalem. Der österreichische Staat und die 
Juden vom Zeitalter des Absolutismus bis zum Ende der Monarchie. Hrsg. v. Anna 
M. Drábek, Mordechai Eliav, Gerald Stourzh. Eisenstadt 1984, 3—30 (Studia 
Júdaica Austriaca 10). 

Das Judentu m wird als Objekt wirtschaftlicher , administrative r und fiskalischer 
Interesse n des böhmische n Königs, der Landesbehörden , der Ständ e und der Städt e 
für die Zeit von 1620 bis 1780 vorgestellt. 

Drábek, Anna M.: Tschechen und Deutsche in den böhmischen Ländern.  Vom 
nationalen Erwachen der Tschechen bis zum Vorabend des Ersten Weltkrieges. In: 
Volk, Land  und Staat in der Geschichte Österreichs. Landesbewußtsein, Staatsidee 
und nationale Fragen in der Geschichte Österreichs. Hrsg. v. Erich Zöllner. Wien 
1984, 54—82. 

Ein problemorientierter , chronologische r Überblic k zur historisch-politische n Ent -
wicklung des tschechisch-deutsche n Verhältnisses in den böhmische n Ländern . Zeitlich 
werden Schwerpunkt e für die Jahr e 1848, 1860—1871 und die Zeit um die Jahr -
hundertwend e gesetzt. Die Einführun g in die wichtigsten Fakte n wird ergänzt 
durch Exkurse und kommentiert e Hinweise auf neuer e Literatur . 

Dudek,  František: Monopolizace cukrovarnictví v českých zemích do roku 
1938 [Die Monopolisierung der Zuckerindustrie in den böhmischen Ländern bis 
zum Jahre 1938]. Academia, Prag 1985, 226 S. 

14 



210 Bohemia Band 27 (1986) 

Di e vorliegend e Studi e konzentrier t sich auf die Entwicklun g des Zuckerkartell s 
un d der Banken-Zuckerkonzerne . Dabe i werden die Abhängigkeite n der böhmische n 
Zuckerindustri e vom weltweiten Zuckermark t sowie die Bindunge n zwischen dem 
Zuckerkartel l un d der Staatsadministratio n in besondere m Maß e berücksichtigt . 
Di e Studi e beruh t auf Archivquellen , zeitgenössische n Fachveröffentlichunge n so-
wie Berichterstattunge n un d biete t dem Leser im umfangreiche n Anhan g zahlreich e 
statistisch e Materialien . 

Engels, Heinz (Hrsg.): Sudetendeutsches Wörterbuch. Wörterbuch der deut-
schen Mundarten in Böhmen und Mähren-Schlesien.  Bd. 1, Lieferung 1—4 (A— 
Almosen). R. Oldenbourg Verlag, München 1982—1985, 1—288. 

Nac h jahrzehntelange n Vorarbeite n erschein t das Wörterbuc h der deutsche n 
Mundarte n in den böhmische n Ländern , das von der Forschungsstell e des Collegiu m 
Carolinu m in Gieße n erarbeite t wird, seit 1982 in 1—2 Lieferunge n pro Jahr . 
Da s Unternehmen , in der Germanisti k durc h die Vielfalt der erfaßte n Dialekt -
gruppe n eine Besonderheit , ist auf vier Bänd e angelegt . 

E s sl, Rupert (Hrsg.): Der Kreis Krummau an der Moldau. Die Heimat Adalbert 
Stifters. Im Selbstverlag des Heimatkreises Krummau a. d. M. Selbstverlag R. Essl, 
Unterhaching bei München 1983, 743 S.,  533 Abb. und Pläne, 1 Karte. 

De r als typisches „Heimatbuch " aufgebaut e Ban d erhäl t durc h die über hun -
der t Beiträge des Herausgeber s un d zahlreiche r andere r Autoren , das umfangreich e 
biographisch e un d statistisch e Materia l un d vor allem durc h die Füll e der Ab-
bildungen , Karten , Pläne , Skizzen etc . einen hohe n dokumentarische n Wert . 

F r olec, Václav (Hrsg.): Čas života. Rodinné a společenské svátky v životě 
člověka [Die Zeit des Lebens. Familiäre und gesellschaftliche Feste im Leben des 
Menschen]. Nakladatelství  Blok,  Brunn 1985, 262 S.,  34 schwarzweiße Abb., 
8 farbige Abb. (Lidová  kultura a současnost 10). 

Diese Sammelschrif t bringt 28 theoretisch e Abhandlunge n über Familienfest e 
un d gesellschaftliche Feier n mi t ihre n Rituale n zu den Grenzsituatione n im Leben 
des einzelnen , Gebur t un d Namengebung , Abitur un d Studienbeginn , Aufnahm e 
in eine Trampkolonie , To d un d Begräbnis , wobei alte religiöse Bräuch e un d neu e 
säkularisiert e Rite n berücksichtig t werden . Vorgetragen wurde n die Arbeiten 
bereit s auf dem 8. Symposio n in Strážnic e (Straßnitz) , 19.—21. Oktobe r 1982, 
von Volkskundler n un d Soziologen aus der Tschechoslowakei , aus Ungarn , Pole n 
un d der DDR . Jede m Aufsatz ist ein Resüme e in russischer , englischer un d deutsche r 
Sprach e beigegeben. 

G e{s ior ow sk i, Antoni: Husy ty Abrhama Zbaskiego dzialalnošč publiczna 
[Die öffentliche Tätigkeit des Hussiten Abraham Zbaski]. Šl. Kw. Hist. Sobotka 36 
(1981) 139—145. 

Abraha m Zba.ski (gest. 1441) war einer der eifrigsten Anhänge r des Hussitis -
mus in Polen . Nebe n seiner öffentliche n Tätigkei t als Richte r in Posen (seit 1432) 
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begann er nach dem Tod e Wladyslaw Jagiellos (1434) einen Kamp f gegen die 
Kirche , insbesonder e gegen die Bischöfe von Posen , die ihn deswegen mi t dem 
Kirchenban n belegten . De r Verfasser zeigt, daß trot z der Auseinandersetzun g mi t 
den Posene r Bischöfen Zbask i in seinem Amt als Richte r allgemein geachte t wurde 
un d zahlreich e Verbindunge n zu Persönlichkeite n sowohl Groß - als auch Klein -
polen s unterhielt . 

Gelles, Romuald (Hrsg.): Z zagadnieň o'swiaty i wychowania w Polsce i na 
Zaolziu [Zu Bildungs- und Erziehungsfragen in Polen und im Olsagebiet]'. Breslau 
1980, 199 S. 

Di e vorliegend e Publikatio n besteh t aus thematisc h unterschiedlichen , chrono -
logisch gegliederten un d nach Territorie n geordnete n Abhandlunge n zu diesem 
Them a für die Zei t von 1920 bis 1975. Beiträge , die dem Olsagebiet gewidmet sind, 
befassen sich unte r andere m mit den Lebensbedingunge n der polnische n Minder -
hei t in der Tschechoslowakei , mi t der Situatio n des polnische n Schulwesen s un d 
den Hintergründe n des polnisch-tschechoslowakische n Antagonismu s von 1920 bis 
1947. Vorrangig werden jedoch die Geschicht e un d Funktio n des polnische n Gym -
nasium s in Orlowa (Orlau ) von 1920 bis 1938 sowie die Aktivitäte n un d Ver-
dienst e des Polnische n Kultur - un d Bildungsverbande s (gegr. 1950) für die Ent -
wicklung des polnische n Kultur - un d Bildungswesens im Olsagebiet (bis 1975) 
untersucht . 

Gladkiewicz, Westyna: Droga do reformacji w historiografii wczesnorene-
sansowego Wroclawia na przykladzie Franciszka Fabera [Der Weg zur Refor-
mation in der Breslauer Historiographie der Frührenaissance am Beispiel von Fran-
ziskus Faber]. Šl. Kw. Hist. Sobotka 39 (1984) 517—530. 

Diese r Beitra g ist dem Breslauer Dichte r un d Historiographe n der Frührenais -
sance Franzisku s Fabe r (1497—1565) gewidmet . De r Einflu ß der Reformation , der 
sich sowohl in seinen literarische n als auch historiographische n Arbeiten wider-
spiegelt, wird hier besonder s unterstrichten . Nebe n den Chroniken , wo nich t nu i 
Faber s politisch e Ansichten , sonder n vor allem die neu e Techni k der Quellen -
benutzun g zum Vorschein kommt , befaßt sich die Verfasserin mi t dem vor 1520 
entstandene n Poe m „Sylva qua titulu s Bohemia" . In diesem Werk, das zu den 
früheste n zählt , ist nebe n geographische n un d historische n Informatione n auch eine 
negative Charakteristi k der Böhme n (Tschechen? ) als Volk enthalten . 

Glaser, Ernst: Im Umfeld des Austromarxismus. Ein Beitrag zur Geistes-
geschichte des österreichischen Sozialismus. Europa-Verlag, Wien-München-Zürich 
1981, 591 S. 

Siehe Rezensio n Boh Z 27/ 1 (1986) 170 f. 

Gmiterek, Henryk: Wymiana  duchownych i nauczycieli pomiedzy Kosciolem 
braci czeskich i kalwinskim w Rzeczypospolitéj do polowy 17 wieku. Z dziejów 
wzajemnych stosunków [Der Austausch von Geistlichen und Lehrern unter den 

14* 



212 Bohemia Band 27 (1986) 

Böhmischen Brüdern und der kalvinistischen Kirche in Polen bis Mitte des 17. Jahr-
hunderts. Aus der Geschichte wechselseitiger Beziehungen]. Rocz. Lub. 23124 (19811 
82) 47—64. 

Auf Grund zugänglicher Quellen untersucht der Verfasser die wechselseitigen 
Beziehungen zwischen den Böhmischen Brüdern und der kalvinistischen Kirche ab 
Mitte des 16. Jahrhunderts und befaßt sich dabei vornehmlich mit einer Form 
ihrer beiderseitigen Zusammenarbeit — mit dem Austausch von Geistlichen und 
Lehrern —, die vor allem in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Kleinpolen 
und Litauen weit verbreitet war. Wie aus einem beigefügten Verzeichnis der Geist-
lichen (Minister) hervorgeht, waren die Böhmischen Brüder am Leben der kalvi-
nistischen Gemeinden besonders beteiligt, was nicht ohne Einfluß auf die Ver-
änderungen in beiden Kirchen geblieben ist. 

Goncarczyk, Krystyna: W kwestii poczatkáw zákonu joannitáw na Šlqsku 
[Zur Frage der Anfänge des Johanniterordens in Schlesien]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 
40 (1985) 191—201. 

Neben Informationen zur Entstehungsgeschichte des Johanniterordens in Böhmen 
bietet der Beitrag vorwiegend seine Frühgeschichte in Schlesien und betont dabei 
die Initiative der Magistratur der böhmischen Provinz mit ihrem Zentrum in Prag 
(Priorat). Die Autorin stellt fest, daß die Expansion der Johanniter nach Schlesien 
im 12. Jh. von dort her gesteuert wurde. Außerdem weist die Autorin auf das 
lückenhafte Quellenmaterial und das Fehlen einer zusammenfassenden Arbeit 
zum gegebenen Thema hin. 

G r u c h al a , Janusz: Sprawa Slqska Cieszynskiego w polityce i dzialalnosci 
PPSD (Polskiej Partii Socialno-Demokratycznej) Galicji i Slaska Cieszynskiego 
(1897—1918) [Die Frage des Teschener Schlesiens in der Politik und den Aktivi-
täten der PPSD (Polnische Sozialdemokratische Partei) Galiziens und Teschener 
Schlesiens (1897—1918)]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 36 (1981) 279—291. 

Der Autor untersucht die Aktivitäten und das politische Programm der PPSD 
im Teschener Schlesien und im östlichen Teil Mährens und hebt ihr Engagement in 
der Nationalitätenfrage hervor. Er verweist auf eine gewisse Abhängigkeit der 
polnischen von den österreichischen und tschechischen Sozialdemokraten, die eben-
falls auf diesem Territorium einen bedeutenden Einfluß hatten und deren Stand-
punkt in dieser Angelegenheit berücksichtigt werden müßte. Ferner macht er auf 
die Ursachen und den Verlauf des polnisch-tschechischen Konflikts zu Beginn des 
20. Jahrhunderts und dessen Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der polnischen 
und tschechischen Sozialdemokraten nach dem Ersten Weltkrieg aufmerksam. 

Gruchala, Janusz: Kolo Polskie w austriackiej Radzie Paris twa wobec kwestii 
czeskiej i Slq-ska Cieszynskiego (1879—1899) [Der Polnische Kreis im österreichi-
schen Nationalrat angesichts der tschechischen Frage und der des Teschener Schle-
siens (1879—1899)]. Breslau 1982, 139 S. 

Auf Grund des polnischen und tschechischen Archivmaterials sowie nach Presse-
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berichte n untersuch t der Autor die politische Tätigkeit polnische r Abgeordnete r 
im österreichische n Nationalra t in den letzten 20 Jahre n des 19. Jahrhunderts . 
Es werden vorwiegend Politike r aus dem Polnische n Kreis in Betrach t gezogen, 
wobei ihr Verhältni s zur tschechische n Frage und zum Teschene r Schlesien mit 
dem damit  verbundene n Nationalitätenproble m in den böhmische n Länder n im 
Vordergrun d stehen . 

G  r uch ala , Janusz: Stosunki miedzy PPSD a socjalistami czeskimi i niemiecko-
austriackimi w koncu 19 i na poczatku 20 wieku (do 1914) [Die Beziehungen 
zwischen der PPSD (Polnische Sozialdemokratische Partei) und den tschechischen 
sowie deutsch-österreichischen Sozialisten am Ende des 19. und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts (bis 1914)]. Z pola walki 25 (1982) 27—41. 

Einleiten d verweist der Autor auf die enge Verbindun g der polnische n Arbeiter-
bewegung in Galizie n und im Teschene r Schlesien mit der Geschicht e der Arbeiter-
bewegung in andere n Teilen der Habsburge r Monarchie , um danac h die wechsel-
seitigen Beziehunge n zwischen der PPSD , SPÖ und ČSSS nähe r zu erläutern . 
Dabe i werden die Gemeinsamkeite n im politische n Programm , vor allem aber die 
Differenze n bezüglich der Nationalitätenfrag e hervorgehoben . 

G r u ch al a , Janusz: Wspalpraca Kola Polskiego ze staroczechami w ramach 
koalicji „zelaznego pier'scienia" (1879—1891) [Die Zusammenarbeit des Polnischen 
Kreises mit den „Alttschechen" im Rahmen der „Eisernen-Ring-Koalition" (1879— 
1891)]. Stud.  Hist. 26 (1983) 65—88. 

Geschilder t wird die politische und soziale Lage im österreichische n Teil der 
Doppel-Monarchie , in Zisleithanien , nach 1867, wobei die Auseinandersetzunge n 
zwischen den Liberalen und Förderaliste n im Vordergrun d stehen . Nebe n den 
Ursache n für die unterschiedlich e Haltun g tschechische r und polnische r (galizischer) 
Politike r gegenüber der Wiener Regierun g erläuter t der Verfasser Diskrepanzen , 
die seiner Meinun g nach eine engere politisch e Zusammenarbei t verhinder t haben 
(z. B. wegen prorussische r Sympathie n bei den „alttschechischen " Politikern) . Im 
Mittelpunk t steht jedoch die Zusammenarbei t einiger Förderaliste n aus dem Pol-
nischen Kreis um J. Czartorysk i und Fr . Šmolka mit den „Alttschechen" , die 
trot z Differenze n von 1879 bis 1891 dauerte . 

G r uch ala , Janusz: Sprawa przynaleinosci politycznej Slqska Cieszynskiego 
w latách 1 wojny swiatowej [Das Problem der politischen Zugehörigkeit des Te-
schener Schlesiens während des Ersten Weltkriegs]. Šl. Kw. Hist. Sobotka 38 (1983) 
352—363. 

Geschilder t wird hier die Einstellun g polnische r und tschechische r Politike r zur 
Frage der politische n Zugehörigkei t des Teschene r Schlesiens vor 1914, währen d des 
Ersten Weltkriegs und danach . Der Verfasser stellt die unterschiedliche n Meinunge n 
der polnische n und tschechische n Politike r in und außerhal b Schlesiens sowie im 
Ausland zusammen . 
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Gruchala, Janusz: Sytuacja polityczna na ziemiach polskich na poczatku 20 
wieku (do 1914) w ocenie czeskich stronnktw politycznych [Die politische Situation 
in Polen zu Beginn des 20. Jahrhunderts (bis 1914) in der Bewertung durch die 
tschechischen politischen Parteien]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 39 (1984) 351—364. 

In diesem Beitra g wird die Haltun g tschechische r politische r Parteie n zur Lage 
der Pole n unte r russischer , österreichische r un d preußische r Herrschaf t dargestell t 
un d auf die Ursache n für deren unterschiedliche s Verhalte n im Laufe der Jahr e 
hingewiesen : von einer gewissen Gleichgültigkei t zu End e des 19. Jh . bis zu wach-
sendem Interess e zu Beginn des 20. Jh . Nac h Ansicht des Verfassers habe n die 
bedeuten d positivere Einstellun g der tschechische n Politike r zu den polnische n 
Angelegenheiten , vor allem im russischen Teil, un d eine objektivere Beurteilun g 
der zaristische n Politi k nich t zu gravierende n Veränderunge n in den polnisch -
tschechische n Beziehunge n beigetragen . 

Grüner, Wolf D.: Großbritannien und die Überlegungen zur politisch-wirt-
schaftlichen Neuordnung im Donauraum 1931—1937. In: Die böhmischen Länder 
zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. 
Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg Verlag, München-Wien  1983, 283—296 (Ver-
öffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

Plän e zu einem „Ne w Centra l Europea n Commonwealth " gab es in Englan d 
seit 1918. G . behandel t hier die Neuordnungsversuch e der dreißige r Jahr e (Zoll -
union , Donauföderation) , darunte r die Plän e un d Vorstellunge n Mila n Hodžas . 
In all diesen Pläne n un d Überlegunge n wies sich die ČSR selbst für die Neu -
ordnun g im Donaurau m eine tragend e Roll e zu — wobei die Großmächt e quasi 
Statiste n bleiben sollten . 

Halkiotis, Christine Marie: Peasants and Peasant Political Behavior in an 
Industrial Socialist State: The Gase of Czechoslovakia. Columbia University Press, 
Columbia 1982, 256 S. 

Siehe Rezensio n Boh Z 27/ 1 (1986) 199—201. 

Hasenöhrl, Adolf (Hrsg.): Kampf, Widerstand,  Verfolgung der sudeten-
deutschen Sozialdemokraten.  Dokumentation der deutschen Sozialdemokraten aus 
der Tschechoslowakei im Kampf gegen Henlein und Hitler. Seliger-Archiv, Stutt-
gart 1983, 650 S. 

Siehe Rezensio n Boh Z 27/ 1 (1986) 185 f. 

Hassenpflug-Elzholz, Eila: Toleranzedikt und Emanzipation. In: Die 
Juden in den böhmischen Ländern.  Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg Verlag, 
München-Wien  1983,145—159 (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum). 

De r Beitra g untersuch t die Bedeutun g der Toleranzpatent e Kaiser Josefs I L 
(1781/82 ) für die Lebensumständ e der Jude n un d die Frage , wieweit die Patent e 
die Menschenrechts- , Humanitäts - un d Toleranzforderunge n der Aufklärun g er-
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füllten; die Verf. komm t zu dem Schluß , daß die Edikt e keinen Umbruc h herbei-
führten , da die realen Voraussetzunge n dafür erst geschaffen werden mußten . 

Havel,  Václav: O lidskou identitu [Um die menschliche Identität]. Rozmluvy, 
London 1984, 397 S. 

Hie r liegt eine Editio n der an verschiedene n Stellen veröffentlichte n Aufsätze, 
Erklärunge n und Interview s des namhafte n tschechische n Dramatiker s und führen -
den Prager Dissidente n aus den Jahre n 1969—1979 vor. Sie gibt einen Einblick 
nicht nur in seine vielfältigen Tätigkeite n und Schicksale sowie in sein Denken , 
sondern bietet auch Materia l zum Studiu m der CHART A 77. 

H e f fn er , Krystian: Koncepcje kanálu  Odra-Dunaj na polsko-czeskim odcinku 
granicznym (1900—1980) [Die Projekte für den Oder-Donau-Kanal  im polnisch-
tschechischen Grenzabschnitt (1900—1980)].  Stud.  Sl. 43 (1984) 107—126. 

Eine Übersich t über die Bauprojekt e für den Oder-Donau-Kana l im Grenz -
abschnit t zwischen Ratibo ř und Jesenik im 20. Jahrhundert . Wegen der geographi-
schen und politisch-wirtschaftliche n Voraussetzunge n wurden im Laufe der Jahr e 
am Bauvorhabe n dieses Kanal-Abschnitt s zahlreich e Änderunge n vorgenommen , 
bei denen , nach Meinun g des Verfassers, sowohl die Anforderunge n moderne r 
Techni k als auch die Industrieentwicklun g in Betrach t gezogen wurden . 

Hemmerle, Rudolf: Sudetenland-Lexikon  für alle, die das Sudetenland lieben. 
Adam-Kraft-Verlag,  2. erw. Aufl., Mannheim  1985, 512 S.,  656 Abb., 2 Land-
karten. 

Siehe Rezensio n BohZ 27/1 (1986) 146. 

Herman,  Karel: Trente-cinq ans détudes slavistes historiques tchécoslovaques 
(1945—1980).  Historka 23 (1983) 227—259. 

Es handel t sich hier um die französische Fassun g des Forschungsberichts , der 
tschechisc h im ČSČ H 30 (1982) 236—261 erschiene n ist. Siehe Anzeige in BohZ 
25/1 (1984) 201. 

Heumos, Peter: Organizacje rolnicze a odrodzenie narodowe c Czechach od 
schylku 18. w. do wyborów do Rady Paňstwa w 1891 roku [Landwirtschaftliche 
Organisationen und die nationale Wiedergeburt in Böhmen vom Ende des 18. Jh. 
bis zu den Wahlen  zum Staatsrat im Jahre 1891]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 36 (1981) 
503—521. 

Ein informative r Beitrag zur Entwicklun g der landwirtschaftliche n Organisatio n 
in Böhme n im 19. Jh . Der Verfasser beschäftigt sich mit der im 18. Jh . entstandene n 
Patriotisch-ökonomische n Gesellschaft , schilder t ihre Schwierigkeiten und Ver-
änderunge n in der Mitt e des 19. Jh . Vornehmlic h werden hier die Nationalbewegun g 
der tschechische n Bauern , die sogenannte n „Tábory" , ihr Program m sowie der 
Kamp f um dessen Verwirklichun g nähe r charakterisiert . 
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Hilgers, Heribert A.: Zum Text der ,Cronica Boemorum' des Johannes de 
Marignolis. Mittellateinisches Jahrbuch 15 (1980) 143—154. 

De r Verfasser vergleicht die erhalten e Prage r Handschrif t mi t einer zeitgenössi -
schen deutsche n Übersetzun g unte r textkritische m Aspekt, wobei er die beiden 
Editione n des Textes von Dobne r (1768) un d Josef Emie r (1882) berücksichtigt . De r 
Text der Übersetzun g ermöglich t trot z seiner Lückenhaftigkei t manch e Verbesse-
run g der Lesarten . 

História a realita spoločnej státnosti našich národov [Geschichte und Realität der 
gemeinsamen Staatlichkeit unserer Völker]. Kaschau 1982, 124 S. 

Diese Publikatio n setzt sich aus neu n Beiträgen zusammen , in dene n die tsche-
chisch-slowakische n Beziehunge n vorwiegend vom staatsrechtliche n Standpunk t er-
örter t werden , wobei ma n auch die allgemeinhistorischen , wirtschaftliche n un d 
sozialpolitische n Begleiterscheinunge n in Betrach t zieht . Di e Autoren , vornehmlic h 
Staats - un d Rechtshistorike r der Universitäte n Kascha u un d Preßburg , unter -
suchen einige Komponente n der beiderseitige n Beziehunge n vor allem währen d 
der Zwischenkriegszeit : vom Zeitpunk t der Entstehun g der Tschechoslowakische n 
Republi k bis zum Zweite n Weltkrieg, mit Ausnahm e eines einzigen Aufsatzes, in 
dem die Gegenwartsproblem e behandel t werden . 

Hlaváček,  Ivan: Prolegomena do historii kancelarii i dyplomatyki czeskiego 
królewskiego urzedu starošciaňskiego w czasach przedhusyckich [Prolegomena 
zur Geschichte der Kanzlei und der Diplomatik der böhmischen königlichen Sta-
rostei in Breslau in der vorhussitischen Zeit]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 36 (1981) 
103—115. 

Diese r Beitra g enthäl t historiographisch e Anmerkunge n un d Erläuterunge n zur 
Geschicht e der Kanzle i un d der Diplomati k der böhmische n königliche n Staroste i 
in Breslau sowie näher e biographisch e Informatione n über die einzelne n Kanzle r 
bzw. Notare . Hervorgehobe n wird die Funktio n zweier Breslaue r Bürger : Niko -
laus' un d Peter s aus Bunzlau , die jahrzehntelan g als Kanzle r in dieser Staroste i 
täti g waren . 

Hlaváček,  Ivan: Gdzie byly wydawane dokumenty w pahstwie czeskim 
okresu Przemyšlidáw [Wo wurden die Urkunden im böhmischen Staat der 
Přemyslidenzeit ausgestellt]? Kw. Hist. 90 (1983) 757—769. 

Unte r Berücksichtigun g statistische r Belege vermittel t der Verfasser die genaue n 
Ausstellungsort e un d -Institutione n im böhmisch-mährische n Rau m bis zu Anfang 
des 14. Jahrhunderts . In Betrach t werden nu r solche Angaben gezogen, die einen 
konkrete n bzw. genaue n Ausstellungsrau m ode r -umständ e erwähnen : z. B. Kirche , 
Kioster , Synode , colloqui a usw., die, nach Ansicht des Verfassers, erst im Laufe des 
13. Jahrhundert s häufiger vorgekomme n sind. 

Hoensch, Jörg K.: Zielsetzungen sowjetischer Politik in Ostmitteleuropa 
1944—1948 und der Ausbruch des „Kalten Krieges". Versuch einer Synthese. In: 
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Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 
75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg Verlag, München-Wien 
1983, 328—340 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

Lau t H . hatt e das Beharre n der amerikanische n Regierun g auf der weltweiten 
Anwendun g ihre r liberalen Ordnungsprinzipie n un d ihre Fehleinschätzun g der 
berechtigte n außenpolitische n Positione n der Sowjetunio n 1945/4 6 den Proze ß 
der Teilun g der Welt eingeleitet . Darübe r hinau s habe n die Kurzsichtigkei t der 
UdSS R hinsichtlic h der politische n Möglichkeite n des Marshall-Plan s un d die Sorge 
um ihre osteuropäisch e Machtstellun g 1947/4 8 die Spaltun g Europa s un d die Her -
ausbildun g zweier Blöcke unvermeidlic h un d definiti v werden lassen. 

Hoensch, Jörg K. (Hrsg.): Dokumente zur Autonomiepolitik der Slowakischen 
Volkspartei Hlinkas.  Unter Mitarbeit von Gerhard Arnes herausgegeben und ein-
geleitet. R. Oldenbourg Verlag, München-Wien  1984, 277 S. (Veröffentlichungen 
des Collegium Carolinum 44). 

Di e Einleitun g widme t sich der grundsätzliche n Frag e der Stellun g der Slowakei 
zum Tschechoslowakische n Staa t bis 1939, wobei das konsequent e Bemühe n der 
Slowakischen Volksparte i Hlinkas , unte r Rückgriff auf die bereit s 1848/4 9 slo-
wakischerseit s erstmal s aufgestellten Postuláte , um auf rein evolutionäre m Wege 
das politisch e Mitspracherech t der Slowaken in der Erste n Tschechoslowakische n 
Republi k sicherzustellen , im Mittelpunk t steht . Di e Dokumentatio n umfaß t ins-
gesamt 60 Deklarationen , Petitionen , Denkschriften , Adressen, Resolutionen , Ge -
setzes- un d Verfassungstexte, Gesetzentwürf e etc . von 1848 (Deklaratio n der 
Slowakischen Nationalversammlun g in Liptovský Svatý Mikuláš ) bis 1939 (Ver-
fassungsgesetz über die Verfassung der Slowakischen Republik) , Texte , die an-
sonsten vielfach schwer zugänglich sind. 

Hrady,  zámky  a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.  (III)  Severní Čechy 
[Burgen, Schlösser und Festungen in Böhmen,  Mähren und Schlesien. (III)  Nord-
böhmen]. Nakladatelství  Svoboda, Prag 1984, 661 S.,  zahlreiche Abb. im Text, 
Farbtafeln und Karten. 

I n alphabetische r Reihenfolg e werden geographisch e Lage, historisch e un d kunst -
geschichtlich e Bedeutun g sowie heutige r Zustan d un d derzeitig e Nutzun g der ein-
zelnen Bauwerke im Verwaltungsbezir k Nordböhme n beschrieben . Bei unter -
gegangenen Baulichkeite n wird der nachweislich e ode r vermutet e Or t angegeben . 
Di e ehemalige n deutsche n Name n erscheine n leider nicht , wenngleich deutsch -
sprachige Literatu r berücksichtig t wird. Von Nutze n sind die Stammtafel n der 
einzelne n Geschlechte r un d die farbige Wiedergabe zahlreiche r Familienwappen . 
Personen - un d Ortsregiste r erhöhe n den Wert dieses Nachschlagewerks . 

Hub er, Kurt A.: Eduard Schlusche (1894—1945). Ein christlicher Streiter in 
neuerer Zeit. München 1985, 63 S.,  1 Porträt (Institutům Bohemicum — Bei-
träge 6). 

Ein e Biographi e des katholische n Jugendführers , Organisators , Buchhändler s un d 
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„Agitators " war aus den Kreisen seiner zahlreiche n Bewundere r öfters gewünscht 
worden . De r in Nordmähren/Schlesie n wirkend e kaufmännisch e Angestellte stan d 
unte r dem Einflu ß der Wiener neuromantische n Schule , vor allem des Sozial-
reformer s Anto n Ore l un d des Gralbunde s (Kralik , Eichert) . Wie Ore l warb er un -
ermüdlic h für Lebensrefor m (Abstinenz , Jugendbewegung ) aus religiöser Haltun g 
hauptsächlic h in der werktätige n Jugen d (Spornhaue r Wochen , seit 1924). De r 
Radikalismu s der Oreliane r wurde jedoch von den Christlichsoziale n un d vom 
(höheren ) Kleru s abgelehnt , die Werbun g für die katholisch e Ide e bracht e Seh. 1940 
in das Konzentrationslager , wo er bei Kriegsend e zugrund e ging. 

Huber, Kurt A.: Kirche in Südböhmen.  Ein Überblick. AKBMS  7 (1985) 7—36, 
2 Abb. 

Di e 200-Jahrfeie r des Bestehen s des südböhmische n Bistum s Budweis (1784/85 — 
1985) ist Anlaß , das kirchlich e Leben von den Anfängen bis zur Gegenwar t zu 
skizzieren . Von der Zei t der Kirchen - un d Klostergründunge n bis zum Baroc k trit t 
die führend e Rolle der Witigone n (Rosenberge ) hervor . Di e religiöse Fruchtbarkei t 
der Region bezeugen u. a. Thoma s Štítný , Ja n Hus , Pete r Chelčický , Adalber t 
Chanovský , Herman n Dichtl , Johan n Nep . Neumann . Di e barock e Prägun g 
(Brauchtum , Wallfahrt ) hiel t infolge des stark bäuerliche n Charakter s lange vor. 
Di e gesellschaftliche n Problem e des 19./20 . Jahrhundert s (Nationalismus , Migration ) 
stellten die konservativ e Kirchenführun g vor schwierige Aufgaben. Bischof Johan n 
Valerian Jirsik (1851—1883) ist ein längere r Abschnit t gewidmet . 

Huber, Kurt A.: Die Gründung des Bistums Budweis 1784185. AKBMS  7 (1985) 
37—55, 1 Karte. 

Nachde m die große Prage r Diözes e im 17. Jh . durc h die neue n Bistüme r Leit -
merit z (1655) un d Königgrät z (1664) entlaste t worden war, kam für Südböhme n 
das Bistum Budweis erst 1784/8 5 hinzu . Di e jüngste Diözes e Böhmen s gehör t in 
den Rahme n der Pfarr -  un d Bistumsregulierun g Joseph s I L Da s Bistum war eines 
der ärmste n in den böhmische n Ländern , da zur Dotatio n kein Grundbesit z heran -
gezogen wurde . Di e Einkünft e des Bischofs setzten sich zusamme n aus den Bei-
trägen des Religionsfond s (2/3 ) un d des Prage r Erzbistum s (V'). Di e deutsche n 
Diözesane n der mehrheitlic h tschechische n Diözes e verteilte n sich in der Haupt -
sache auf Budweis un d das Böhmerwaldgebiet . 

H üb er, Kurt A.: Johann Prokop Graf Schaffgotsche, erster Bischof von Bud-
weis. AKBMS  7 (1985) 56—67, 1 Abb. 

De r in Pra g geboren e Adelige (1748—1813) verbracht e seine Studienzei t in 
Wien (Theresianum , Universität) . Seit 1768 Domizella r des Olmütze r Domkapitels , 
erhiel t er nach der Priesterweih e (1771) ein Kanonika t in Königgrätz , wo er 
1779/8 0 als Generalvika r die Diözes e leitete . Nac h kurze r Seelsorgstätigkei t in 
Müglit z residierende r Domher r in Olmütz . 1784 von Joseph I L zum Bischof er-
nannt . De r Josefine r verban d staatskirchlich e Einstellun g mit Frömmigkei t un d 
außerordentliche m Einsat z in der Ortsseelsorge (Predig t u. a.) , Wohltätigkei t und 
Schule . Ein gewisser Rigorismu s verrä t spätjansenistische n Einfluß . 
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Huber, Kurt A.: Der Budweiser bischöfliche Visitationsbericht von 1811. 
AKBMS  7 (1985) 68—88. 

Gemä ß einer Verordnun g Kaiser Fran z I. aus dem Jahr e 1804 waren die Bischöfe 
zu jährliche r Visitation und schriftliche r Berichterstattun g darübe r angehalten . 
Wegen geschwächte r Gesundhei t und Kriegsereignissen konnt e Bischof Schaffgotsche 
erst 1811 einen Bericht vorlegen. Schaffgotsche hatt e die gesamte Diözese bereist, 
sein Bericht ist demnac h eine Gesamtbeschreibun g der Diözese , außerde m ist er der 
einzige im österr . Staatsarchi v vorhanden e Bericht aus Budweis. Er gliedert sich 
in eine allgemeine Beurteilun g (Religionslehre , Gottesdienst , Sittlichkeit , allgemeine 
Denkungsart , Klerus, Kirche n und Benefizien , Volksschule, Armeninstitut ) und in 
eine Beschreibun g der einzelne n Einrichtunge n (Domkapitel/Konsistorium , Seminar , 
die einzelne n Pfarreien) . Ein 1812 nachgereichte s Tabellenwer k ist für die Statistik 
wertvoll. 

Hub er, Kurt A.: Bischofsernennungen für Budweis 1851—1885. AKBMS  7 
(1985) 89—110. 

Behandel t werden die von Kaiser Fran z Joseph I. vorgenommene n Ernennunge n 
aufgrund der im Haus- , Hof- u. Staatsarchi v zu Wien vorhandene n Akten. Die 
Unterlage n für die Zeit nach 1885 mußte n nach 1918 an die ČSR abgegeben wer-
den, dahe r die zeitliche Begrenzun g des Themas . Zur Sprach e komme n die Er-
nennunge n von Jirsik (1851), Průch a (1883), Gra f Schönbor n (1883), Riha (1885). 
Berücksichtig t wurden der mehrheitlic h tschechisch e Charakte r der Diözese — die 
lange als „ruhig " galt — und der ausgleichend e Charakte r der Kandidaten , beim 
Prager Metropolite n Kardina l Schwarzenberg , dessen Empfehlun g meist den Aus-
schlag gab, auch deren föderalistisch e Einstellung . Voraussetzun g bei Staat und 
Kirche : vorbildliche r sittlicher und priesterliche r Charakter . 

H üb er, Kurt A.: Das Jahr 1938 in den Priesterseminarien Böhmen-Mährens. 
AKBMS  7 (1985) 152—188. 

Die politisch aufwühlende n Ereignisse des Jahre s (Anschluß Österreich s und der 
Sudetengebiet e an das Dritt e Reich Adolf Hitlers ) und deren Vorbereitun g konnte n 
das Leben in den sonst vor der Öffentlichkei t abgeschirmte n Priesterseminarie n 
nicht unberühr t lassen. Hie r geht es um den Widerhal l der sudetendeutsche n völki-
schen Sammlungsbewegun g Konra d Henlein s (SdP ) in der Theologenschaft . Es kam 
Anfang Mai zu Parteieintritten , was am deutlichste n in Prag ernsthaft e Reaktione n 
in der tschechische n Presse und an der römische n Kurie auslöste. Henlein s Bekennt -
nis zur „deutsche n Weltanschauung " (Karlsbad , 24. April) hatt e die kirchliche n 
Autoritäte n alarmiert . Erst das Versprechen , mit dem Parteieintrit t keine Zustim -
mun g zur nationalsozialistische n Weltanschauun g verbunde n zu haben , öffnete den 
Weihekandidate n den Weg zur Priesterweihe . 

Hüttl,  Ludwig: Die bayerischen Erbansprüche auf Böhmen, Ungarn und Öster-
reich in der frühen Neuzeit.  In: Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. 
Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Olden-
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bourg Verlag, München-Wien  1983, 70—88 (Veröffentlichungen des Collegium 
Carolinum 55). 

Innerhal b der von Kurfürs t Ferdinan d Mari a erhobene n Erbschaftsansprüch e 
auf die österreichische n Territorie n galt der auf Böhme n als der sicherste , da dies 
als habsburgische s Allodium un d nich t als Reichslehe n betrachte t wurde . In allen 
bayerisch-französische n Verträgen zwischen 1670 un d 1714 wurde n die bayerische n 
Ansprüch e betont , „maxim ě in regnu m Bohemiae" . Erst Ma x I I I . Josef verzichtet e 
1745, nach dem Debake l Kar l Albrechts , auf alle Ansprüch e gegenüber dem Hau s 
Habsburg-Lothringen . 

Hýbnerova, Stanislava I Busch, Egon: Mezinárodni vztahy (Úvod do 
studia materiálních pramenů MP) [Internationale Beziehungen (Einführung in das 
Studium der materiellen Quellen)]. Prag 1981, 144 S. 

Ein Beitra g zum Them a der internationale n Beziehungen , das in der tschechische n 
und slowakischen Forschun g bisher kaum untersuch t worden ist. Nebe n theoreti -
schen Erörterunge n bezüglich des Systems sowie der Entwicklungsphase n inter -
nationale r Beziehunge n befassen sich die Autore n vorwiegend mi t der Entwicklun g 
der Oktoberrevolutio n bis in die siebziger Jahr e des 20. Jahrhunderts . Dabe i wird 
die wachsend e international e Bedeutun g der UdSS R un d der sozialistischen Staate n 
nach dem Zweite n Weltkrieg besonder s unterstrichen . 

Integration im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW): Das Beispiel Polens 
und der ČSSR.  Mit Beiträgen v. Horst Brezinski, Wilhelm Wöhlke  u. a. Johann-
Gottfried-Herder-Institut, Marburg/Lahn  1982 (Wirtschafts-  und sozialwissen-
schaftliche Ostmitteleuropa-Studien 3). 

Siehe Rezensio n Boh Z 27/ 1 (1986) 195 f. 

Iwaňczak,  Wojciech: Wizja monarchy — rycerza idealnego w kulturze 
ezeskiej okresu przedhusyckiego [Die Vision des Herrschers als idealer Ritter in 
der böhmischen Kultur der vorhussitischen Zeit]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 38 (1983) 
1—21. 

Anhan d des böhmische n Quellenmaterial s versuch t der Verfasser, das in der 
vorhussitische n Zei t gültige Bild des Herrscher s als idealen Ritter s zu rekonstruieren , 
un d weist darau f hin , daß es im Laufe der Zei t einer wesentliche n Evolutio n unter -
lag. Einige Attribut e werden deutlic h eingeschränkt , ander e stufenweise durc h 
neu e Element e ersetzt . Trot z der Veränderunge n enthält , nach Meinun g des Ver-
fassers, das Bild des Herrscher s charakteristisch e Merkmale , die stets als allgemein -
gültig un d nachahmenswer t anerkann t wurden . 

Iwaňczak,  Wojciech: Pasowanie rycerskie na ziemiach czeskich — ceremonia 
symboliczna i instrument polityki [Der Ritterschlag in den böhmischen Ländern  — 
symbolische Zeremonie und politisches Instrument]. Kw. Hist. 91 (1984) 255—277. 

Anhan d des böhmische n Quellenmaterial s versucht der Auto r den Verlauf der 
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Zermoni e des Ritterschlage s in Böhme n zu rekonstruiere n un d einige Frage n bezüg-
lich des gesellschaftliche n un d kulturelle n Kontextes , der Teilnehme r un d des Ort s 
zu erörtern . Abschließen d nenn t er ältere , seiner Ansicht nac h inzwischen nich t meh r 
aktuell e Arbeiten un d stellt dabe i fest, daß in der moderne n Forschun g dieses 
Proble m als selbständiges Them a noc h nich t aufgegriffen wurde . 

Janáček,  Josef: Les Italiens ä Prague ä 1'époque précédant la bataille de la 
Montagne Blanche (1526—1620).  Historka 23 (1983) 5—45. 

De r Beitra g handel t von dem Zuzu g italienische r murator i — Maure r un d Stein -
haue r — un d Händle r nach Pra g im 16. Jahrhundert , insbesonder e seit 1534 un d 
in der zweiten Welle seit den 80er Jahren , als die Italiene r auch das Bürgerrech t 
erwerben könne n un d zahlreich e Familie n nachkommen . Di e muratori , die eine ent -
scheidend e Roll e für die Renaissance-Architektu r in Böhme n spielen , stamme n 
überwiegen d aus dem Gebie t der lombardische n Seen . Nac h 1610 geht der Zuzu g 
deutlic h zurück . 

J a sin ski, Kazimierz: Studie nad genealogia czeskich Dypoldowicaw [Studien 
zur Genealogie der böhmischen Diepolder]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 36 (1981) 59—68. 

De r Verfasser beschäftigt sich mi t der Genealogi e der sogenannte n Diepolder , 
die einen Zweig der Dynasti e der Přemyslide n bilden . Ein e exakte Rekonstruktio n 
eines Stammbaum s ist seiner Meinun g nach für die einwandfrei e Bearbeitun g der 
geschichtliche n Funktio n der Diepolde r notwendig . Vor allem weist er auf die enge 
Verbindun g der letzte n Diepolde r mi t dem schlesischen Fürste n Heinric h dem 
Bärtigen hin , dem Brude r ihre r Mutte r Adelaide , die um 1180 Diepol d IL geheirate t 
hatte . Di e Tätigkei t der oben erwähnte n Schwesterkinde r war für die Geschicht e 
des mittelalterliche n Schlesien von großer Bedeutung . 

Jaworski, Rudolf: Die Sudetendeutschen als Minderheit in der Tschedao-
slowakei 1918—1938. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Die Vertreibung der Deutschen 
aus dem Osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen. Frankfurt/M.  1985, 29—39 (Fischer 
Taschenbuch). 

I n übersichtliche r For m zeichne t der Auto r die Ausgangslage von 1918 un d die 
sich aus ihr ergebende n un d ihr folgenden vielfältigen Entwicklunge n innerhal b 
der sich zum Sudetendeutschtu m bekennende n Teile der deutsche n Bevölkerun g in 
den böhmische n Ländern . Politisch e Parteien , Vereine un d überparteilich e Volks-
tumsorganisatione n werden hier im einzelne n betrachtet , die Verbindunge n nach 
Deutschlan d un d Österreic h auf der Verbandseben e erläuter t un d die Heraus -
bildun g der sudetendeutsche n Einheitsbewegun g unte r Führun g Henlein s dar -
gestellt. 

Jesenská, Milena: „Alles ist Leben". Hrsg. und mit einer biographischen 
Skizze  versehen v. Dorothea Rein. Verlag Neue Kritik, Frankfurt 1984, 247 S., 
16 Tafeln. 

De r Ban d enthäl t 41 aus dem Tschechische n übersetzt e Feuilletons , Artikel un d 
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Reportagen , die Milen a Jesenská , bekann t als Adressatin von Kafkas Liebes-
briefen , von 1919 bis 1939 für tschechisch e Zeitunge n (Tribuna , Národn í Listy, 
Přítomnost ) verfaßte . Di e politische n Reportage n der Jahr e 1937—1939 habe n 
den Ran g von Zeitzeugnissen . 

Kaczmarek,  Kazimierz: Polacy w walkach o Czechoslowacje [Die Polen in 
den Kämpfen um die Tschechoslowakei]. Warschau 1981, 129 S. 

Dargestell t wird der gemeinsam e Kamp f der Polen , Tscheche n un d Slowaken 
gegen die deutsch e Besatzun g von 1939 bis 1945. Nebe n Informatione n über Unter -
grund - un d Partisanenverbänd e im polnisch-tschechoslowakische n Grenzgebie t un d 
über den Antei l der Pole n in der tschechische n un d slowakischen Widerstands -
bewegung (z. B. im slowakischen Aufstand von 1944) erörter t der Autor die Zu -
sammenarbei t polnische r un d slowakischer Truppe n verbänd e im Jahr e 1939. Auch 
die Entstehungsgeschicht e der Tschechoslowakische n Legion , ihre Ziele un d ihr 
Schicksa l nach 1939 werden in Betrach t gezogen. Vornehmlic h beschreib t er jedoch 
den Vormarsc h polnische r un d tschechoslowakische r Armeen 1945 un d dere n Ver-
dienst e um die Befreiun g beider Länder , wobei die Kämpf e um Pra g un d Berlin 
besonder s hervorgehobe n werden . 

Kamiňski,  Marek Kazimierz: Walka  KPCz o reorientacje czechoslowackiej 
polityki zagranicznej wobec Polski (pazdziernik 1946— luty 1947) [Der Kampf 
der KPČ um eine Re Orientierung der tschechoslowakischen Außenpolitik gegenüber 
Polen (Oktober 1946 — Februar 1947)]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 36 (1981) 293—313. 

Ein e Darstellun g der Geschicht e un d Ursache n des politische n Kampfe s der KP Č 
mit den tschechoslowakische n nichtkommunistische n Parteie n — vor allem mit der 
nationalsozialistische n un d mi t der Volksparte i — sowie der Folgen für die 
polnisch-tschechoslowakische n Beziehungen . Besonder s werden hier die Takti k un d 
die Verdienst e der tschechoslowakische n Kommuniste n in den Bemühunge n um eine 
Verbesserung in dieser Hinsich t hervorgehoben , die nach Ansicht der Verfasser zur 
Unterzeichnun g des Freundschaftsvertrage s vom 10. Mär z 1947 führten . 

Kann,  Robert A. I David, Zdeněk  V.: The Peoples of the Eastern Habsburg 
Lands,  1526—1918. University of Washington Press, Seattle-London  1984, 543 S. 
(A History of East Central Europe 6). 

Anstelle einzelne r nationalstaatliche r Geschichtsstudie n versuchen die Heraus -
geber dieser Bücherreih e eine umfassend e historisch e Darstellun g der ostmittel -
europäische n Gebiet e für historisc h vorgebildet e NichtSpezialiste n un d Studente n zu 
bieten , Da s vorliegend e Buch ist kur z vor dem To d des Historiker s Rober t A. Kan n 
fertiggestellt worden un d versuch t die Frag e zu beantworten , in welchem Gra d 
es gerechtfertig t sei, von besondere n historische n Zusammenhänge n zwischen Tsche-
chen , Slowenen , Ungarn , Slowaken , Kroate n un d Ruthene n über die strikt be-
schränkt e gemeinsam e Erfahrun g der Habsburgerherrschaf t hinau s zu sprechen . 
Di e Studi e ist chronologisc h in sieben Teile gegliedert un d behandel t in jedem von 
ihne n jeweils eines der oben genannte n Völker. Ein besondere s Kapite l wurde den 
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kulturelle n Entwicklunge n gewidmet. Im Anhan g liegt eine umfangreiche , kom-
mentiert e Bibliographi e vor. 

Kaplan, Karel: Das verhängnisvolle Bündnis. Unterwanderung, Gleidischal-
tung und Vernichtung der Tschechoslowakischen Sozialdemokratie 1944—1954. 
POL-Verlag, Wuppertal 1984, 280 S, 

Siehe Rezensio n BohZ 27/1 (1986) 188—194. 

K ejř , Jiři: Die verfassungsrechtliche Stellung der Städte und des Bürgertums im 
böhmischen Staat der Přemysliden. Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 8 
(1984) 225—248. 

Die schnelle Einbürgerun g städtische r Forme n in Böhme n führt K. neben den 
bekannte n Grundtatsache n — Zufluß neuer Ansiedler aus Deutschland , gezielte 
Unterstützun g durch den Köni g — auf vier weitere Voraussetzunge n zurück ; 
1. die genügend intensive Entfaltun g der Produktivkräfte , die zur Bildung organi-
sierter Erzeugungs - und Tauschzentre n führte ; 2. den Gesamtzustan d der Staats-
organisation ; 3. die wirtschaftlich e und politische Grundlag e der Herrschergewalt ; 
4. die hinreichend e Entwicklungsstuf e der Rechtsordnung . 

Kimminich,  Otto: Der Prager Vertrag: ein Markstein in den Ost-West-
beziehungen? In: Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für 
Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg Verlag, 
München-Wien  1983, 341—348 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

Der Verf. gibt einen distanzierte n Rückblick auf die Problemati k des Prager 
Vertrages, insbesonder e die Frage der ursprüngliche n Gültigkei t des Münchene r 
Abkommen s von 1938, und den entsprechende n Charakte r des Vertrages als ein 
„Konsen s über einen Dissens". 

Kincl, Jaromír und Kollektiv: Všeobecné dějiny státu a práva [Allgemeine 
Geschichte von Staat und Recht]. Panorama, Prag 1983, 466 S. 

Siehe Rezensio n BohZ 27/1 (1986) 143—145. 

Klaube, Manfred: Deutschböhmische Siedlungen im Karpatenraum. J. G. Her-
der-Institut,  MarburgIL.  1984, 168 S.,  30 Abb. und Karten (Wissenschaftliche Bei-
träge zur Geschichte und Landeskunde  Ostmitteleuropas 120). 

Vorliegende Arbeit ist die erste Gesamtdarstellun g der deutschböhmische n Sied-
lungen im Karpatenrau m (Banat , Bukowina , Galizien , Karpato-Ukraine) , wo in 
der Zeit des Vormärz im Rahme n der letzten großen Phase der innere n Kolonisatio n 
des österreichische n Kaiserstaate s deutsch e Koloniste n aus West- und Nordwest -
böhme n auf nichterschlossene m Land , vorwiegend in Wäldern , und zunächs t meist 
als Holzhaue r angesiedelt wurden (Waldbauerndörfer) . In der Darstellun g wird 
der Grupp e Wolfsberg/Weidenthal/Lindenfeld/Alt-Sadow a im Banate r Bergland, 
die nach 1945 als einzige dieser Siedlungsgruppe n im Karpatenrau m weiterbestand , 
im Vergleich zu den andere n 57 Ortschafte n der meiste Plat z eingeräumt . 
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K lim k o, Jozef: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hranic [Entwick-
lung des Territoriums der Slowakei und die lestlegung seiner Grenzen]. Mapové 
prilohy a sprievodný text vypracoval Juraj Žudel [Karten und Begleittext bearb. 
v. J. Žudel]. Preßburg 1980, 154 S. 

Auf der Grundlage des Archivmaterials in der Sammlung des Staatlichen Zentral-
archivs der Slowakischen Sozialistischen Republik untersucht der Autor die Ent-
wicklungsgeschichte des ethnischen Territoriums der Slowakei und seiner Grenzen 
bis 1920. Auch die komplizierten politischen und sozial-ökonomischen Verhältnisse 
werden berücksichtigt. Außerdem erörtert er die Hintergründe des polnisch-tsche-
choslowakischen Grenzkonflikts in der Zips und um Orava [Arva], der erst im 
Jahre 1920 zu Ende ging, und die Ursache für die slowakische Emigration in die 
Vereinigten Staaten. Seiner Meinung nach war sie ein Protest der Bevölkerung 
gegen die Annektierung von 24 slowakischen Dörfern durch Polen (Beschluß vom 
27. Juli 1920). 

Knipping, Franz I Müller, Klaus-Jürgen (Hrsg.): Machtbewußtsein in 
Deutschland am Vorabend des Zweiten Weltkrieges. Ferdinand Schöningh, Pader-. 
born 1984, 390 S. (Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart). 

Der informative Band enthält zahlreiche Beiträge zur Sudetenkrise, dem Zu-
standekommen des Münchener Abkommens und Hitlers Vorgehen gegen die „Rest-
Tschechei" 1939, darunter: Gottfried Niedhart: Die deutsche Politik 1938 und die 
Schwelle zum Krieg (33—42) — Rainer A. Blasius: Weizsäcker kontra Ribbentrop: 
„München" statt des großen Krieges (93—118) — Manfred Messerschmidt: Das 
strategische Lagebild des OKW (Hitler) im Jahre 1938 (145—158) — Klaus-Jürgen 
Müller: Militärpolitische Konzeptionen des deutschen Generalstabes 1938 (159— 
174) — Hellmuth Auerbach: Volksstimmung und veröffentlichte Meinung in 
Deutschland zwischen März und November 1938 (273—293) — Roland Höhne: 
Die Einschätzung der internationalen Machtverhältnisse durch die Frankfurter 
Zeitung während der Sudetenkrise (295—316) — Gerhard Hay: Das Jahr 1938 
im Spiegel der NS-Literatur (317—326) — Friedrich Prinz: Der Testfall Tschecho-
slowakei. Die politischen Pläne des sudetendeutschen Exils in London angesichts 
der britischen Politik und öffentlichen Meinung (375—382). 

K ölend o, Ireneusz T.: Dzialalnosc Mieszanego Komitétu Koordynacyjnego 
Polsko-Czechoslowackiego w Londynie (1941—1942) [Die Tätigkeit des Gemisch-
ten Polnisch-Tschechoslowakischen Koordinationskomitees in London (1941— 
1942)]. Dz. Najn. 15 (1983) 207—219. 

Dargestellt wird hier die Tätigkeit des Gemischten Polnisch-Tschechoslowaki-
schen Koordinationskomitees, das infolge jahrelanger Kontakte der Kabinette 
Benešs und General Sikorskis am 31. Januar 1941 in London entstand und zum 
offiziellen Organ der Zusammenarbeit beider Exilregierungen wurde. Besondere 
Beachtung finden dabei die Bemühungen um die Errichtung einer polnisch-tschecho-
slowakischen Nachkriegsföderation. 
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K ölend o , Ireneusz T.: Problem grankzny a koncepcja powojennego zwiazku 
Polski i Czechoslowacji z lat 1940—1943 (w šwietle dokumentáw) [Das Grenz-
problem und die Konzeption der Nachkriegsföderation Polens und der Tschecho-
slowakei aus den Jahren 1940—1943 (im Lichte der Dokumente)]. Kw. Hist. 91 
(1984) 89—109. 

Der Verfasser versucht die unmittelbare n Ursache n des polnisch-tschechoslowaki -
schen Konflikt s in der Zwischenkriegszei t zu klären : Proble m des Olsagebiets, die 
Arva-Zips-Frage , das Vorgehen der Prager  Regierun g gegenüber der polnische n 
Minderheit . Auf Grun d erhaltene r Dokumente , unte r andere m der Korresponden z 
zwischen Beneš und Sikorski, wo die kontroverse n Fragestellunge n erneu t auf-
tauchen , ermittel t er die Bemühunge n beider Exilregierunge n um die Wieder-
aufnahm e diplomatische r Beziehunge n nach 1939. Vorwiegend handel t es sich 
dabei um eine polnisch-tschechoslowakisch e Nachkriegsföderation , die eine Zu-
sammenarbei t beider Lände r sowie eine Lösung der Konflikt e ermögliche n sollte. 

Kořalka, Jiří: Jan Hus und die Hussiten in den deutsch-tschechischen Be-
ziehungen des 19. Jahrhunderts. GWU 35 (1984) 495—507. 

K. verfolgt das im 19. Jahrhunder t zunächs t sehr positive Bild von Jan Hu s 
und — weniger positiv — das der Hussite n in der deutsche n wissenschaftlichen 
und belletristische n Literatu r des 19. Jahrhunderts , das sich nach 1848 und nach der 
Vereinnahmun g durch Palacký für die tschechisch-böhmisch e Nationalgeschicht e 
(die Hussite n als Vorkämpfer der Demokrati e und der nationale n Selbstbehaup -
tung) zunehmen d verschlechterte , nicht zuletz t als Reflex der tiefen Krise in den 
deutsch-tschechische n Beziehunge n zur Jahrhundertwende . 

Kosta, Jiří: Wirtschaftssysteme des realen Sozialismus. Probleme und Alter-
nativen. Bund-Verlag, Köln 1984, 268 S. 

Nac h kritischer Analyse der Auffassungen von Mar x und Engels beschreibt Kosta 
Grundzüg e und Funktionsproblem e bestehende r zentral-direktive r Wirtschafts-
systeme und zeigt mögliche Ursache n für deren Schwachstelle n auf. Als Alternativ -
konzeptio n stellt er das von Mao Zedon g wie auch das währen d des Prager  Früh -
lings entwickelt e demokratisch-sozialistisch e Model l vor. Die anhan d statistische r 
Materialie n dokumentierte n wirtschaftliche n Krisenentwicklunge n in den RGW -
Länder n und der Reformbedar f dieser Lände r veranlassen den Autor zur Formu -
lierung von ihm so genannte r reformsozialistische r Optione n auch für den Westen. 

Kovtun, George ].: The Czechoslovak Declaration of Independence. A History 
of the Document. Library of Congress, European Division, Washington/D.  C. 
1985, 59 S. 

Siehe Rezensio n BohZ 27/1 (1986) 172—174. 

15 



226 Bohemia Band 27 (1986) 

Krawczyk, Jerzy: Z dziejów polskiego szkolnictwa górniczego. Polska szkola 
górnieza w Dabrowie na Slasku Cieszyňskim (1907—1920) [Aus der Geschichte 
des polnischen Bergbauschulwesens. Die polnische Bergbauschule in Dombrau im 
Teschener Schlesien 1907—1920]. Rozpr. z. dz. osw. 27 (1984) 151—175. 

Unte r Berücksichtigun g des politischen , wirtschaftliche n un d sozialen Hinter -
grund s im Teschene r Schlesien zu Anfang des 20. Jahrhundert s schilder t der Ver-
fasser die Entstehungsgeschicht e der polnische n Bergbauschul e im östliche n Teil 
dieses Territoriums . Danac h beschreib t er ihre Aufgaben, Struktur , Lehr - un d Er -
ziehungsprogram m sowie Aktivitäten un d Verdienst e in den Jahre n 1907 bis 
1920. Er nenn t auch die Gründe , die zu ihre r Schließun g am 30. Septembe r 1920 
geführt habe n (das gespannt e polnisch-tschechisch e Verhältnis) . Abschließen d wer-
den die Name n der dre i besten Absolventen zusamme n mi t ihre r berufliche n Lauf-
bah n erwähn t un d eine Liste verdiente r Pädagoge n mi t kurze n biographische n 
Angaben beigefügt. 

Krüger, Peter: Unter der Drohung bipolarer Großmacht-Konstellation: Die 
Tschechoslowakei zwischen Deutschland und der Sowjetunion 1937138. In: Die 
böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Ge-
burtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg Verlag, München-Wien  1983, 
297—306 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

De r Aufsatz versucht zu zeigen, wie die Westmächte , durc h die deutsch e Groß -
machtpoliti k der 30er Jahr e zurückgedräng t ode r Positione n preisgebend , ihren 
Einflu ß in Ostmitteleurop a (un d Südosteuropa ) verloren un d somit dor t eine 
verhängnisvoll e bipolar e Konstellatio n zwischen der Sowjetunio n un d Deutschlan d 
entstand , die zum Untergan g der ČSR führte . De r Machtverlus t der Westmächt e 
in diesem Rau m war von welthistorische r Bedeutun g un d konnt e nach 1945 nich t 
meh r rückgängig gemach t werden . 

Lab u d a , Gerard: O paralelách rozwojowych šwiadomošci narodowej i histo-
rycznej w Polsce i Czechoslowacji [Über die Entwicklungsparallelen des National-
und Geschichtsbewußtseins in Polen und der Tschechoslowakei]. Rocz. Hist. 46 
(1980) 109—128. 

Es handel t sich um die Besprechun g zweier Publikationen , deren Inhal t als Er -
gebnis jahrelange r Arbeit der Polnisch-Tschechoslowakische n Historische n Kom -
mission zu bewerten ist: Studi a na d rozwojem narodowy m Polaków , Czechó w 
i Slowaków [Studie n über die national e Entwicklun g der Polen , Tscheche n un d 
Slowaken] . Prač e Polsko-Czechoslowackie j Kom . Hist . pod red . R. Hecka , Breslau-
Warschau-Krakau-Danzi g 1976,215 S. — Dawn a šwiadomoš c historyczn a w Polsce , 
Czechac h i Slowacji [Da s frühe historisch e Bewußtsein in Polen , Böhme n und 
der Slowakei] . Prac e Polsko-Czechoslowackie j Kom . Hist . pod red . R. Hecka , 
Breslau-Warschau-Krakau-Danzi g 1978, 164 S. Di e dor t abgedruckte n Referat e 
leisten für die Erörterun g des Problem s der nationale n un d historische n Bewußt -
seinsbildun g in den dre i Natione n einen bedeutende n Beitrag . 
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Lab ud a, Gerard: Zatargi z Czechami i Pomorzanami w pierwszym okresie 
rzadów Boleslawa Šmialego (1058—1073) [Die Auseinandersetzungen des polni-
schen Herzogs Boleslaw des Kühnen mit den Böhmen und Pomorarien in seinen 
ersten Regierungsjahren (1058—1073)].  Zap. Hist. 50/3  (1985) 34—50. 

Anhan d der einschlägigen polnische n (Gallu s Anonymus) , böhmische n (Kosmas) , 
deutsche n (Lamber t von Hersfeld , Annales Altahenses maiores ) und ungarische n 
(Chronic i Hungaric i compositi o XIV) Quellen versucht der Autor die Anfänge 
und Begleitumständ e der polnisch-böhmische n Auseinandersetzunge n und des pol-
nisch-pomoranische n Grenzkonflikt s im 11. Jahrhunder t zu ermitteln . Er befaßt 
sich auch mit dem Angriff des polnische n Herzog s auf die Burg Hrade c und seiner 
genauen Datierung , die sich auf Grun d unterschiedliche r Bericht e der obenerwähnte n 
Chroniste n als besonder s schwierig erwies. 

Lacaze,  Yvon: Edouard Beněs et la France libre ä la lumiěre des documents 
diplomatiques francais. Revue dhistoire diplomatique 97 (1983) 279—321. 

Der Aufsatz verfolgt die diplomatische n Beziehunge n zwischen der tschechoslo -
wakischen Exilvertretun g und Franc e libre (de Gaulle ) in Londo n und Algier von 
kündigun g des Münchene r Abkommen s (29. Septembe r 1942) ging bzw. um die 
Garanti e der Wiederherstellun g der Tschechoslowake i „in den Grenze n vor Sep-
tember 1938". Daz u tra t das von Beneš verfolgte Projekt eines französisch-
tschechoslowakische n Bündnisses . 

Lacina,  Vlastislav: Velká hospodářská krize v Československu 1929—1934 
[Die große Wirtschaftskrise in der Tschechoslowakei 1929—1934]. Academia, Prag 
1984, 217 S. 

Im Unterschie d zur bisherigen tschechische n Fachliteratu r konzentrier t sich die 
vorliegende Untersuchun g nicht auf die sozialen und politischen , sondern auf die 
ökonomische n Aspekte der Weltwirtschaftskrise . Schwerpunkt e der Studie bilden 
der dritt e und vierte Teil, in denen die Einordnun g der tschechoslowakische n Ent -
wicklung in die weltweiten Zusammenhäng e sowie die Detailuntersuchun g der 
Entwicklunge n im Außenhandel , in der Industri e und in der Agrarwirtschaft vor-
genomme n wurden . Anders als geläufig sieht der Autor nich t das Frühjah r 1933, 
sonder n erst das Frühjah r 1934 als End e der Krise an und zeigt im einzelne n eine 
Reihe spezifisch tschechoslowakische r Eigenschafte n der untersuchte n Wirtschafts-
abläufe. Im Anhan g Hegen umfangreich e statistische Materialie n bei. 

Langer, Gudrun: Die Bewertung des Barock in der tschechischen und österreichi-
schen Literaturgeschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts. Otto Sagner, München 
1984, 92 S. 

„Di e vorliegende Studie versucht einige Züge der Anfänge der Barockabwertun g 
in der tschechische n Literaturgeschichtsschreibun g (oder korrekter : in den literar -
historische n Arbeiten der böhmische n Länder ) des 18. Jahrhundert s aufzeigen, die 
für die weitere Beurteilun g folgenschwer und richtungsweisen d waren" — mit 
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diesen Worte n umreis t die Autori n der kleinen aber bemerkenswerte n Studi e ihr 
Vorhaben . Im Mittelpunk t ihre r Untersuchun g steh t der tschechisch e Bereich ; sie 
zieh t jedoch reichlich  parallel e Entwicklunge n des deutschsprachige n Raume s heran , 
um Vergleiche anstelle n zu können . Dabe i zeigt sie, für das populär e tschechisch e 
historisch e Bewußtsein heut e noc h überraschend , wie die Wurze l der „Temno " 
[Finsternis]-Konzeptio n nich t in dem aufkommende n tschechische n nationale n 
„Wiedergeburtsprozeß" , sonder n in einem ganz Mitteleurop a erfassende n geistes-
geschichtliche n Wande l der Aufklärun g zu suchen ist. Dor t entstan d allgemein jenes 
Barock-Verdikt , das die historisch e Rückscha u leicht auch heut e noch mit den Tat -
sachen verwechselt . 

Langer, Jiří /  Vař e k a, Josef: Naše lidové stavby [Unsere ländlichen Bau-
formen]. Ilustroval Jiří Langer. Albatros, Prag 1983, 348 S.,  Abb. und Karten. 

Beschriebe n werden Siedlungs- un d Bauforme n nach ihre r räumliche n Ver-
breitung . In Strichzeichnunge n werden der Gesamteindruc k un d charakteristisch e 
Einzelheite n vermittelt . Nebe n Wohn - un d Wirtschaftsgebäude n stehen die Sakral -
bauten , Kirchen , Kapellen , Synagogen , Wegkreuze. Weiterhi n bieten die Verf. ein 
vollständiges Verzeichni s der Freiluftmusee n (Skansen) , eine Literaturauswah l un d 
ein kleines Wörterbuc h der Fachterminologie . 

Lemberg, Hans: Thesen zum sozialen Wandel  in der Tschechoslowakei vor 
und nach 1945. Deutsche Ostkunde 31 (1985) 66—70. 

In thesenhafte r For m wird hier der soziale Wande l skizziert , der sich infolge der 
politisch-gesellschaftliche n Veränderunge n un d der großen Bevölkerungsverschie -
bungen ereigne t hat . In dreizeh n These n führ t der Auto r die wichtigsten Züge un d 
Veränderunge n der Sozialstruktu r in den böhmische n Länder n seit dem ausgehen -
dem 19. Jh . bis zu den Ereignissen von 1968 auf, zusammengestell t anhan d der 
wichtigsten Literatu r zum Thema . 

Levcik,  Friedrich I Školka,  Jiri: East-West  Technology Transfer. Study of 
Czechoslovakia. The Place of Technology Transfer in the Economic Relations bet-
ween Czechoslovakia and the OECD Countries. OECD, Paris 1984, 102 S. (er-
schien auch französisch unter dem Titel: Transfer de technologie entre l'est et l'ouest. 
Le cas de la Tchécoslovaquie). 

Di e Verf. behandel n nach einem Überblic k über die tschechoslowakisch e Wirt-
schaft der siebziger un d in einem Ausblick auf dere n Entwicklungstendenze n in den 
achtzige r Jahre n die verschiedene n Wege un d Forme n des Technologie-Import s der 
ČSSR aus OECD-Ländern : Hande l mi t Lizenzen , mit hochwertige n technische n 
Produkten , industriell e Zusammenarbeit , Kau f von größere n Werkanlagen , Sympo -
sien un d Seminare . De r Anhan g enthäl t die entsprechende n Date n wie z. B. eine 
Liste der Handelsabkomme n mi t westlichen Länder n un d Firme n seit 1974 un d der 
Lehrgänge , die von OECD-Firme n in der ČSSR seit 1976 organisier t wurden . Di e 
Studi e ist ein wichtiger Beitra g zur Frag e der ökonomisch-technische n Moderni -
sierun g in der ČSSR durc h Wirtschaftsbeziehunge n mit westlichen Ländern . 
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Li ch ar d us , Jan: Körpergräber der frühen Kaiserzeit im Gebiet der südlichen 
Eibgermanen. Rudolf Habelt, Bonn 1984, 135 S.,  5 Tafeln (Saarbrücker Beiträge 
zur Altertumskunde 43). 

Di e Arbeit, bei der es daru m geht , aus archäologische n Quelle n Rückschlüss e auf 
die Sozialstruktu r zu ziehen , konzentrier t sich auf das Gebiet , das sich von der 
südwestliche n Slowakei bis in den Westen Mecklenburg s un d in den Süden Schles-
wig-Holstein s erstreckt , das Gebie t der „Eibgermanen" . Konkre t ha t die Studi e 
das Ziel , durc h die Analyse des Totenritual s un d unte r Berücksichtigun g relativ-
chronologische r Gegebenheiten , zunächs t regiona l begrenzt , das erstmalige Auf-
trete n der Körpergrabsitt e zu erfassen. 

Lindner,  Dolf: Der Mann ohne Vorurteil. Joseph von Sonnenfels (1733— 
1817). österreichischer Bundesverlag, Wien 1983, 212 S. 

Siehe Rezensio n Boh Z 27/ 1 (1986) 161 f. 

Linowski,  Jan: Wielka  Brytania wobec antyczechoslowackiej polityki Becka 
(wrzesieň 1938) [Großbritannien angesichts der antitschechoslowakischen Politik 
Becks (September 1938)]. Stud.  Hist. 28 (1985) 61—76. 

Anhan d von Presseberichten , Gesandtschaftsbriefe n des Botschafter s Lipski (Ber-
lin) sowie nach Tagebücher n des Londone r Botschafter s Raczynsk i erläuter t der 
Verfasser das Verhältni s Polen s zu Deutschlan d un d Großbritannien , das sich vor 
allem in der sog. „Neutralitätspolitik " des polnische n Außenminister s Josef Beck 
widerspiegelt , die eine Isolatio n Polen s in Europ a zur Folge hatte . Besonder s wird 
jedoch das Verhalte n der polnische n Regierun g zu der von Hitle r bedrohte n 
Tschechoslowake i un d die Reaktio n der Großmächt e auf polnisch e Forderunge n 
bezüglich der Olsagebiete dargestellt . 

Lip seh er, Ladislav: Die tschechischen politischen Parteien und die nationale 
Frage während der Ersten Tschechoslowakischen Republik. In: Die böhmischen 
Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag. Hrsg. 
v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg Verlag, München-Wien  1983, 276—282 (Ver-
öffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

L. skizziert die Einstellun g der tschechische n (tschechoslowakischen ) Parteie n zu 
der Frag e des Nationalstaat s un d der nationale n Minderheite n von der Rechte n — 
vor allem den Nationaldemokrate n — über die Nationale n Sozialisten un d die 
Agrarier, die in der Praxi s in der Zusammenarbei t mi t den deutsche n Parteie n am 
weitesten gingen, bis zur tschechische n Volksparte i un d den Sozialdemokraten , die 
als einzige tschechisch e Parte i die Berechtigun g einiger deutsche r Anliegen (z. B. 
Kulturautonomie ) grundsätzlic h anerkannten . 

Lipscher, Ladislav: Das Gesetz über das Verhältnis der beiden Prager Uni-
versitäten und seine Folgen. In: Die Teilung der Prager Universität 1882 und die 
intellektuelle Desintegration in den böhmischen Ländern.  Hrsg. v. Ferdinand Seibt. 
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R. Oldenbourg Verlag, München 1984, 173—187 (Bad Wiesseer Tagungen des 
Collegium Carolinum). 

De r Beitra g behandel t Entstehun g un d Folgen des Gesetze s vom 13. Janua r 1920, 
durc h das Nam e un d Traditio n der Karls-Universitä t auf die tschechisch e Uni -
versität beschränk t un d die Eigentumsverhältniss e am Karolinu m einseitig geänder t 
wurde n (Wegnahm e des Archivs, der Registratu r un d der Insignie n der alten un -
geteilten Universitä t von der deutsche n un d Übertragun g auf die tschechisch e Hoch -
schule) . 

Li p s ch er, Vladimir: Jüdische Gemeinden in Böhmen und Mähren im 17. und 
18. Jahrhundert (bis zum Ausweisungsbefehl Maria Theresias). In: Die Juden in 
den böhmischen Ländern.  Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg Verlag, Mün-
chen-Wien  1983, 73—86 (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Carolinum). 

Lipscher s Beitra g untersuch t das offizielle Verhältni s un d die Einstellun g der 
Bevölkerun g zu den Jude n (Reduktionsversuche) , die Erweiterun g ihre r wirt-
schaftliche n Tätigkeit , die Stellun g der jüdischen Gemeind e un d die Bildun g einer 
mährische n un d böhmische n Landesjudenschaft . 

Lo m i č , Vávlav: Vznik,  vývoj a současnost Českého vysokého učení technického 
v Praze [Die Entstehung, Entwicklung und Gegenwart der Tschechischen Techni-
schen Hochschule in Prag]. ČVUT, Prag 1982, 1982 S. + 4 Abb. 

Ein e kurze einführend e Übersich t über die Entwicklun g der Prage r Technische n 
Hochschul e seit ihre n Anfängen im 18. Jh . Da s Buch ist chronologisc h gegliedert, 
ohn e Anmerkungsapparat , aber mi t eine r Bibliographi e versehen . I m Anhan g sind 
einige wichtige Dokument e un d Übersichtstabelle n abgedruckt . Di e Entwicklun g 
der deutsche n T H aus den geschilderte n deutschsprachige n Anfängen von 1706 
blieb dabei unberücksichtigt . 

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

Vorliegende Studi e entstan d als Magisterarbei t an der Universitä t Münche n 
(1982) . Zie l der Arbeit war es, die politische n Maßnahme n Karl s IV., soweit sie 
sich auf die Organisatio n der Kirch e bezogen , zusammenfassen d darzustelle n un d 
sie im Kontex t seiner Regierungstätigkei t als Landesher r Böhmen s un d als Reichs -
oberhaup t zu betrachten . Dabe i bestätigt e sich die Annahme , da ß nich t nu r im 
Hochmittelalter , sonder n auch zur Zei t des Luxemburger s die Kirchenpoliti k eine 
weitaus stärker e Roll e im politische n Kräftefel d spielte, als bisher angenomme n 
wurde . Als Ergebnisse der Kirchenpoliti k Karl s IV. kristallisieren sich zwei Schwer-
punkt e heraus : sein erfolgreiche s Bemühe n um die Herausbildun g einer eigen-
ständige n böhmische n Landeskirch e un d das Bestreben , die Besetzun g der Reichs -
bistüme r wieder unte r die Kontroll e der zentrale n Reichsgewal t zu bekommen . 



Kurzanzeigen 231 

Low, Raimund: Der Zerfall der „Kleinen Internationale". Nationalitätenkon-
flikte in der Arbeiterbewegung des alten Österreich (1889—1914). Europaverlag, 
Wien 1984, 326 S. (Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte der Arbeiterbewe-
gung, Materialien zur Arbeiterbewegung 34). 

L. setzt mi t seiner Untersuchun g die Arbeit von Han s Mommse n (1963) fort , 
wobei er innerparteilich e un d publizistisch e Quelle n — auch tschechisch e — aus-
wertet . Inhaltlic h zeigt die Arbeit den Zersetzungsproze ß der sozialdemokratische n 
Gesamtparte i in den Jahre n vor Ausbruch des Erste n Weltkrieges, als sich das 
„Grundproble m der Organisierun g einer multinationale n Arbeiterbewegung " zur 
Krise zuspitzte . Als die tschechische n Sozialdemokrate n 1910/1 1 die Zentral -
gewerkschaften un d die Gesamtparte i spalteten , folgten ihne n alsbald die Ruthene n 
in Galizie n un d die Italiene r im Trentino . Da s Auseinanderfalle n der Arbeiter -
bewegung bedeutet e schon Jahr e vor dem Weltkrieg un d dem End e der Monarchi e 
eine Kapitulatio n der Sozialdemokrati e vor dem Nationalismus . 

Luft,  Robert: Tschechische Parlamentarier und die Prager Hochschulen (1907— 
1914). In: Die Teilung der Prager Universität 1882 und die intellektuelle Des-
integration in den böhmischen Ländern.  Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg 
Verlag, München 1984, 145—171 (Bad Wiesseer Tagungen des Collegium Caro-
linum). 

In der zweiten Hälft e des 19. Jahrhundert s ist in der tschechische n Studenten -
schaft eine zunehmend e Politisierun g festzustellen , vor allem durc h die studentisch e 
Fortschrittsbewegun g der 90er Jahre . Nac h 1900 beginn t mi t dem Eindringe n dieser 
Studentengeneratio n in die politische n Elite n ein Generationswechsel , der zu einer 
stärkere n Beteiligun g der wissenschaftlich-kulturelle n Führungsgruppe n auf Koste n 
des juristisch geschulte n traditionelle n Politikertypu s führt . 

Luk  as i ewic z, Juliusz: Zásoby naturálně w Europie srodkowej w okresie 
rewolucji przemyslowej [Die Rohstoffe in Mitteleuropa im Zeitraum der indu-
striellen Revolution]. Kw. Hist. 87 (1980) 369—382. 

Ein e vergleichend e Studi e zu den wirtschaftliche n Verhältnisse n in Mitteleurop a 
vor un d währen d der industrielle n Revolution , dere n Entwicklung , nach Meinun g 
des Verfassers, in den Jahre n 1870—1890 weitgehen d abgeschlossen war. I n 
Betrach t gezogen werden hier die grundlegende n Veränderunge n in der Method e 
un d Struktu r der Ausbeutun g von Rohstoffen : Bebauun g des Bodens , Nutzun g 
der natürliche n Energiequelle n un d Bodenschätze , die sich im Zeitrau m von 1815— 
1890 vollzogen habe n un d zur Steigerun g wie zur Verbesserung des Produktions -
systems am End e des 19. Jh . führten . 

Macek,  Josef: Histoire de la Bohéme. Mit einem Vorwort von R. Mandrou. 
Librairie A. Fayard, Paris 1984, 370 S. 

Siehe Rezensio n Boh Z 27/ 1 (1986) 141—143. 
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Malíř, Jiří: Vývoj liberálního proudu české politiky no Moravě. Lidová 
strana na Moravě do roku 1909 [Die Entwicklung der liberalen Strömung in der 
tschechischen Politik in Mähren. Die Volkspartei in Mähren bis 1909]. Brunn 
1985, 226 S. (Univerzita J. E. Purkyně v Brně. Spisy filozofické fakulty 258). 

Diese gründlich e Arbeit analysier t die Entwicklun g der mährische n Jungtscheche n 
zwischen 1896 un d 1909 unte r starke r Berücksichtigun g der gesamten politische n 
Entwicklun g in Mähren . Di e imme r distanzierter e Einstellun g dieser Parte i gegen-
über den böhmische n Jungtscheche n wird in ihre r Entwicklun g aufgezeigt, un d 
Gründ e wie Folgen werden analysiert ; ein bedeutende r Beitra g zur tschechische n 
Parteiengeschichte , der vor allem die mährisch e „Sonderentwicklung " deutlic h wer-
den läßt . 

Manikowska,  Haiina: Zwischen Askesis und Modestia. Büß-  und Armuts-
ideale in polnischen, böhmischen und ungarischen Hofkreisen im 13. Jahrhundert. 
Acta Poloniae Historka 47 (1983) 33—53. 

Anhan d von zahlreiche n hagiographische n Lebensbeschreibungen , Heiligenlegen -
den sowie Aufzeichnunge n der Chroniste n aus dem 13. Jahrhunder t versucht die 
Autorin , die Atmosphär e an mitteleuropäische n Höfen , besonder s in den oben -
genannte n Ländern , zu vermitteln . Diesbezüglic h werden an einzelne n Beispielen 
(Hl . Hedwi g von Schlesien , Hl . Margareth e von Ungarn , Agnes von Böhmen ) die 
wichtigsten Bestandteil e der asketische n Lebenshaltung : die Büß- un d Askese-
übunge n als Ausdruck tiefer Religiositä t untersucht . 

Marjanovic, Edith: Die Habsburger Monarchie in Politik und öffentlicher 
Meinung Frankreichs 1914—1918. Geyer-Edition, Wien-Salzburg  1984, 223 S. 
(Veröffentlichungen zur Zeitgeschichte 3). 

Di e Arbeit basiert quellenmäßi g u. a. auf Akten des Parise r Außenministerium s 
un d des französische n Etat-Majo r sowie auf der zeitgenössische n Publizistik . Di e 
Verf. untersuch t das Verhältni s Frankreich s zu Österreich-Ungar n zunächs t für die 
Zei t vor dem Krieg, dan n in den beiden ersten Kriegsjahren , als sich die Regierun g 
un d die öffentlich e Meinun g Frankreich s auf die neu e Situatio n einrichtete n un d 
Nationalitätenvertrete r aus der Donaumonarchie , wie die tschechoslowakisch e Aus-
landsaktion , sich in Frankreic h zu etabliere n suchten , dor t aber reale Erfolge — 
diplomatisch e Anerkennung , eigene Armeekorp s — bis zum Regierungsantrit t 
Clemenceau s End e 1917 nich t erzielen konnten . Di e Verf. verfolgt das Fü r un d 
Wider um den Erhal t der Monarchi e (Proble m eines Separatfrieden s mi t Wien-
Budapest , Situatio n nac h der russischen Oktoberrevolution ) in Presse un d Politik , 
wo sich, zunächs t im französische n Außenministerium , die Ide e eines unabhängige n 
tschechoslowakische n Staate s seit End e 1917 imme r deutliche r abzeichnete . 

Martínek,  Jan: Böhmische und fränkische Humanisten in ihren wechsel-
seitigen Beziehungen. Historischer Verein für die Pflege der Geschichte des ehe-
maligen Fürstbistums Bamberg 118 (1982) 107—116. 
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Die Entwicklun g der literarische n Beziehunge n zwischen fränkischen und böh-
mischen Humaniste n wird vom End e des 15. bis ins 16. Jahrhunder t hinein ver-
folgt. Eine besonder e Bedeutun g komm t hierbei der 1578 gegründete n Akademie 
in Altdorf zu. Das Verständni s für die Reformatio n wird von den Humaniste n 
gefördert , so auch das Interess e der Altutraquiste n für Luthertu m und Kalvinis-
mus, die beide in Franke n vertrete n waren. 

Matějček,  Jiří: Vývoj uhelného průmyslu v českých zemích po průmyslové 
revoluci (do roku 1914) [Die Entwicklung des Kohlenbergbaues in den böhmischen 
Ländern nach der instusriellen Revolution bis 1914)]. Academia, Prag 1984, 255 S. 

Siehe Rezensio n BohZ 27/1 (1986) 167—170. 

M atěj ek , František (Hrsg.): Lánové rejstříky jihlavského a znojemského kraje 
z let 1671—1678 [Hufenregister der Bezirke Iglau und Znaim aus den Jahren 
1671—1678]. Teps, Prag 1983, 116 S.,  7 Abb. (Knižnice Jižní Moravy 8). 

Die Date n von 26 bzw. 60 größeren und kleineren Grundherrschafte n der Bezirke 
Iglau und Znai m werden in Tabellenfor m für eine eingehender e Analyse auf-
bereitet . So werden z. B. die Name n der Besitzer und der Beamten , die ihnen zur 
Zusammenarbei t bei der Erstellun g der Register zugeordne t waren, mit der Zah l 
der Blätte r und dem Datu m der Bearbeitun g genannt . Andere Tabellen bringen 
den Siedlungsstan d nach dem Dreißigjährige n Krieg, alte und neue Siedler, alte 
und neue Wüstungen . Mit den Bildbeilagen und Registern , in denen die deutsche n 
Namensforme n erscheinen , ist dies eine wichtige Quelleneditio n für das 17. Jahr -
hundert . 

Matějka,  Ladislav I Stolz, Benjamin (Hrsg.): Gross Currents. A Year-
book of Central European Culture. Bd. 4. University of Michigan, Ann Arbour 
1985, 452 S. 

Der vierte Band des interdisziplinäre n und übernationale n Jahrbuch s bietet 
rund  dreißig Abhandlunge n zu vorwiegend literarhistorische n Theme n der tschechi -
schen, ungarischen , polnischen , rumänische n und jüdischen Literatur . Czesaw Milosz, 
Witold Gombrowicz , Zbigniew Herbert , György Konrá d und Mirce a Ivänescu 
und ihr Werk stehen im Mittelpunkt , zahlreiche n andere n Autoren wurden kleinere 
Beiträge gewidmet. Im ersten Teil komm t die Frage der Zukunf t Mitteleuropa s 
sowie ihr Hauptproblem , das Prinzi p der Selbstbestimmun g und nationale n Min -
derheiten , zur Sprache . Eugene Ionesco s Projektidee n eines möglichen künftigen 
Mitteleuropa s führen den Band ein. 

Materialien zur Umweltproblematik in der Tschechoslowakei (1977—1983). Bearb. 
von Dorothea Dingeldein, hrsg. vom Johann-Gottfried-Herder-Institut.  Marburg/ 
Lahn  1984, 136 S.  (Dokumentation Ostmitteleuropa 10 (34) H. 3/4). 

Das vorliegende Heft schließt an eine 1977 erschienen e Dokumentatio n (Um -
weltschutz in Ostmitteleuropa . Bearb. von Hein z Hinkel . Dokumentatio n Ost-
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mitteleurop a 3 (1977)  Hef t 1/2) an . Es ist in vier Teile gegliedert : Bericht e aus der 
offiziellen Presse, ein wissenschaftliche s Gutachte n zur Situatio n der Umwel t der 
Tschechoslowakische n Akademi e der Wissenschaften , das von CHART A 77 im 
Westen veröffentlich t wurde , oppositionell e Stimme n un d schließlich eine um -
fassende Bibliographi e des Widerhall s der Umweltproblem e in der tschechoslowa -
kischen Presse. 

Mates, Pavel: Vývoj volebního práva v burzoazním Československu [Die Ent-
wicklung des Wahlrechts in der bürgerlichen Tschechoslowakei]. Universita 
J. E. Purkyně,  Brunn 1981, 230 S. 

I n den chronologisc h gegliederten Kapitel n werden einige Problem e des Wahl-
recht s in der Tschechoslowake i von 1848 bis 1938 erstmali g vom marxistische n 
Standpunk t aus interpretiert . De r größt e Teil bezieh t sich auf das Wahlrech t in 
der Erste n Tschechoslowakische n Republik , wobei nich t nu r der theoretisch e Aspekt 
sonder n auch die praktisch e Anwendun g der Gesetz e erörter t werden . I m Anhan g 
ist ein ausführliche s Literatur - un d Quellenverzeichni s beigegeben. 

M eixner , Rudolf: Abriß der Geschichte der Sudetendeutschen. Helmut Preußler 
Verlag, Nürnberg 1983, 102 S. 

Siehe Rezensio n Boh Z 27/ 1 (1986) 147. 

Menzel,  Wolf gang: Die nationale Entwicklung in Böhmen,  Mähren und Schle-
sien. Von der Aufklärung bis zur Revolution 1848. Helmut Preußler Verlag, Nürn-
berg 1985, 214 S. (Veröffentlichungen des Sudetendeutschen Archivs 19). 

Siehe Rezensio n Boh Z 27/ 1 (1986) 162—164. 

Merhautová,  Anežka I Tř eš tik, Dušan: Románské umění v Čechách a 
na Moravě [Die romanische Kunst in Böhmen und Mähren]. Odeon, Prag 1984, 
362 S.,  210 schwarzweiße und 90 farbige Aufnahmen von Prokop Paul, 19 Grund-
risse und 33 Karten. 

Da s Werk stellt die erste synthetisch e Darstellun g der Geschicht e der böhmisch -
tschechische n Gesellschaft , Kultu r un d Kuns t vom End e des 9. bis in die Mitt e des 
13. Jahrhunder t dar . Gezeig t werden die Voraussetzunge n für die Entwicklun g 
der romanische n Kuns t in den böhmische n Länder n un d der Wande l ihres ideellen 
Gehalts . Di e monumental e Architektu r entfernt e sich von ihre r ursprüngliche n 
Orientierun g im Großmährische n Reich un d öffnete sich zunächs t deutschen , dan n 
italienische n un d französische n Einflüssen . I n steigende m Maß e wird sie durc h 
Plasti k un d Malerei , aber auch angewandt e Kunst , Fliesen , Kultgegenstände , aus-
geschmückt . Seit dem 12. Jahrhunder t entwickel t sich eine eigene Ikonographi e in 
der Buchmalerei . Da s Münzwese n biete t ein anschauliche s Bild von den politische n 
un d ideologische n Vorstellunge n der Přemysliden . 
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Mevorach, Baruch: Die Interventionsbestrebungen in Europa zur Verhin-
derung der Vertreibung der Juden aus Böhmen und Mähren 1744—1745. Jahrbuch 
des Instituts für deutsche Geschichte 9 (Tel-Aviv  1980) 15—81. 

Erstmal s werden zusammenfassend , zum Teil auf neuentdeckt e Quellen zurück-
greifend, die gemeinsame n Aktionen von sechs jüdischen Zentralstellen , die Ver-
treibun g der Juden aus Böhme n und Mähre n zu verhindern , dargestellt . In nahez u 
ganz Europ a gelang es den führende n jüdischen Persönlichkeiten , bei ihren Landes -
herren direkte oder indirekt e diplomatisch e Interventione n in Wien zu erwirken, 
die von Erfolg gekrönt waren. Dabe i wird die charakteristisch e Doppelnatu r der 
Stellun g der Ho f Juden im 18. Jahrhunder t deutlich . 

Mikolajczyk,  Andrzej: Klodzkie monety w obiegu pienieinym na poczatku 
16 wieku [Glatzer Münzen im Geldumlauf zu Beginn des 16. Jahrhunderts]. Sl. 
Kw. Hist. Sobotka 38 (1983) 317—329. 

Der Verfasser untersuch t die Entwicklun g des Glatze r Münzwesen s unte r der 
Führun g des Grafe n Ulric h von Harde k (1501—1534), der um 1500 die freie 
Grafschaf t Glat z von den Söhne n Podiebrad s kaufte. Von Kaiser Maximilia n I. 
erhielt er sie, zusamme n mit dem Münzprivileg , als Lehen . Nebe n der Auf-
zählun g und Beschreibun g der aus Hardek s Zeite n stammende n Münze n weist er 
auch auf deren Differenzierun g hin . Außerdem sind in diesem Beitrag Informatio -
nen über Münzfund e in Schlesien , Böhmen , Mähre n und Österreic h enthalten , die 
Licht auf die Münz-Politi k des Grafe n werfen. 

Minářik,  Jozef: Baroková literatura, světová, česká, slovenská [Die Barock-
literatur der Welt,  Böhmens und der Slowakei]. Slovenské pedagogické naklada-
telství, Preßburg 1984, 388 S.,  66 Abb. 

Der Verfasser gliedert auch dieses Lehrbuc h wie die beiden andere n über Mittel -
alter und Renaissanc e nach Idee und künstlerische m Charakter , nach europäischer , 
tschechische r und slowakischer Barockliteratur , wobei die letzter e naturgemä ß den 
breitesten Raum einnimmt . Sie wird chronologisc h nach den Genera , Poesie, Prosa , 
Drama , unte r Berücksichtigun g ihres weltlichen oder geistlichen Inhalt s dargestellt . 
Ein ausführliches , auch westliche Arbeiten registrierende s Literaturverzeichni s madit 
den Wert dieses Buches aus. 

Minář ik,  Jozef: Renesančná a humanistická literatura, světová, česká slo-
venská [Die Literatur der Renaissance und des Humanismus der Welt,  Böhmens 
und der Slowakei], Slovenské pedagogické nakladatelství,  Preßburg 1985, 267 S., 
67 Abb. 

Dieses Handbuc h der Literaturgeschicht e des 14.—17. Jahrhundert s ist als Grund -
riß für weitere Studie n gedacht . Auf kurze Überblick e über die europäische , orien -
talische und tschechisch e Literatu r der Renaissanc e und des Humanismu s folgt eine 
ausführlicher e Darstellun g der slowakischen Literatu r dieser Epochen . Innerhal b 
einer chronologische n Gliederun g folgen jeweils die drei klassischen Genera , Poesie, 
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Prosa , Drama , aufeinander , in geistliche un d weltliche Literatu r geschieden . Da s 
reichhaltig e Literaturverzeichni s berücksichtig t nach Möglichkei t westliche Ver-
öffentlichunge n zu diesem Thema . 

Mlynářík,  Jan: Der erste Angriff des Kommunismus gegen die Tschecho-
slowakei vor 65 Jahren. Die Slowakische Räterepublik von 1919. Hrsg. v. d. Freien 
Gesellschaft zur Förderung der Freundschaft mit den Völkern der Tschechoslowakei 
e.V.,  München 1984, 42 S. 

Ein e engagiert geschrieben e Übersich t der genannte n Ereignisse ohn e wissen-
schaftliche n Appara t un d mit nu r knappe r Fachbibliographie . 

Müller, Uwe: Zum Kampf um den Charakter der Tschechoslowakischen Armee 
1941—1945. Militärgeschichte 23 (1984) 164—170. 

Di e hier ausgeführt e These des Verf. ist, daß durc h die konsequent e Umsetzun g 
der Konzeptio n von der nationale n Befreiun g auf den Kamp f um den Charakte r 
der Armee un d durc h Wahrun g ihre r führende n Roll e es der KPTsc h in den 
Jahre n 1941/42—1944/4 5 gelang, die Fundament e für eine neue , volksdemo -
kratisch e Armee zu legen, weshalb die Streitkräft e bis zur Entsdieidun g der Macht -
frage im Februa r 1948 zu keinen „konterrevolutionäre n Aktionen " meh r ge-
wonne n werden konnten . 

Myška,  Milan: John Baildon — hutnik  szkocki a poczatki rewolucji przemy-
slowej na Slasku i w Krajach Czeskich [John Baildon — ein schottischer Hütten-
fachmann und die Anfänge der industriellen Revolution in Schlesien und Böhmen]. 
A. d. Tschech. v. Barbara Leszczyňska.  Sl. Kw. Hist. Sobotka 38 (1983) 331—349. 

Am Beispiel der Tätigkei t von Joh n Baildon zeigt der Verfasser eine der 
Forme n des Import s moderne r Hüttentechnologie n aus Englan d in die Länder , die 
in der Frühphas e der industrielle n Revolutio n schwach entwickel t waren . Außer-
dem weist er auf die Verdienst e des schottische n Hüttenfachmann s in Schlesien und 
Böhme n hin : z. B. die Einführun g eines neue n Eisenausschmelzungsverfahrens , den 
Bau von Hütten - un d Dampfmaschine n sowie von Eisenbrücken . De r Verfasser 
bringt ein Verzeichni s der Arbeiten über Joh n Baildon un d konstatier t den Mange l 
einer zusammenfassende n Beurteilun g seiner Verdienste . 

Nemeškal,  Lubomír: Die vergessene Münzmeisterin der Prager Münzstätte 
Dorothea Schuster (1636—1637).  Numismatische Zeitschrift 93 (Wien  1979) 
61—66. 

Aus Archivquelle n wird nachgewiesen , da ß die Witwe des Prage r Münzmeister s 
Tobia s Schuste r für etwa ein Jah r die Prage r Münz e leitet e un d daß alle Münze n 
des Jahre s 1637 ihr zugehören . 

N euh aus er, Walter: Der Weg einer Stamser Handschrift von Böhmen nach 
Tirol. Geschichte und Inhalt  von Kodex 12 der Stiftsbibliothek. Innsbrucker histo-
rische Studien 6 (1983) 65—79. 
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Es handelt sich bei dieser Handschrift um ein persönliches Erbauungsbuch, 
bestehend aus Gebeten, Hymnen und Texten von Richard von St. Viktor, Augusti-
nus und Bonaventura. Entstanden ist sie, wie der reiche Buchschmuck beweist, im 
14. Jahrhundert in Böhmen, sehr wahrscheinlich vom Bischof von Leitomischl, 
Johannes IV. von Bucca, in Auftrag gegeben. Über Zurzach, Rottweil gelangte sie 
nach Tirol, wo sie schließlich in Stams ihre endgültige Heimat fand. 

Schmid-Egger, Hans I Nittner, Ernst: Staffelstein, Jugendbewegung 
und katholische Erneuerung bei den Sudetendeutschen zwischen den großen Krie-
gen. Aufstieg-Verlag, München 1983, 384 S. 

Siehe Rezension BohZ 27/1 (1986) 179—183. 

Nowakowski, Andrzej: Prawne aspekty inkorporacji Ksiestw Ošwiecimskie-
go i Zatorskiego do Korony w latách 1563—1564 [Die juristischen Aspekte der 
Inkorporation der Fürstentümer Auschwitz und Zator in die Krone in den Jahren 
1563—1564], Czas. Prawno-Historyczne 36/2 (1984) 91—116. 

Vor dem Hintergrund der polnisch-böhmischen Beziehungen und der rechts-
politischen Lage beider Fürstentümer im 15. Jahrhundert erörtert der Verfasser Um-
stände, die zu ihrer sukzessiven Befreiung von der Lehensabhängigkeit von Böhmen 
führten. Weiter schildert er den Einfluß des böhmisch-deutschen und schlesischen 
Rechtskonglomerats auf die verfassungsrechtlichen Einrichtungen (Verwaltung, 
Amtssprache, Gerichtswesen), der auch nach dem Wiederankauf dieser Territorien 
durch die polnischen Herrscher (1457, 1494) noch andauerte, und die allmähliche 
Verdrängung durch die polnische Rechtsordnung. Die Integrations- und Polonisie-
rungsprozesse, die zur endgültigen Vereinigung der Fürstentümer Auschwitz und 
Zator mit Polen führten (25. Februar 1564), werden unter rechtshistorischem Aspekt 
hervorgehoben. 

Nowakowski, Andrzej: Ošwiecim i Zator lennem czeskim (1327—1462) 
[Die Fürstentümer Auschwitz und Zator als böhmische Lehen]. Przegl. Hist. 76 
(1985) 533—545. 

Der Autor befaßt sich mit den wenig bekannten Motiven und Ursachen, die 
seiner Meinung nach zur 135jährigen Lehensabhängigkeit der beiden Fürstentümer 
von Böhmen geführt haben: z. B. die Bedeutung der Beuthener Lehensurkunde von 
1327. Er weist darauf hin, daß dieses Problem von der polnischen Historiographie 
bislang kaum untersucht worden ist. Weiterhin beschreibt er den Angleichungsprozeß 
der Gesellschaftsordnung beider Fürstentümer an böhmische Vorbilder und er-
wähnt Ämter, die erst nach 1327 hier eingerichtet wurden. Abschließend werden 
die Begleitumstände erläutert, die zunächst zur Lockerung der Lehensverbindungen, 
1462 jedoch zum völligen Erlöschen des Lehensverhältnisses führten. 

Opitz, Alfred: Zeitenwende im Donauraum. Von der Doppelmonarchie zu den 
Nachfolgestaaten. Styria, Graz-Wien-Köln 1983, 276 S. 

Ausgangspunkt dieser Darstellung der Geschichte Zwischeneuropas ist Österreichs 
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Ausscheiden aus dem Deutsche n Bun d un d der Ausgleich mi t Ungar n von 1867, 
wobei die Außenpoliti k un d Nationalitätenproblemati k im Zentru m des Interesse s 
stehen . Di e Darstellung , die sich an den interessierte n NichtSpezialiste n wendet , 
basiert auf wissenschaftliche n Untersuchunge n un d den Berichte n der sächsischen 
Gesandtschaf t in Wien, die allerding s mi t 1918/1 9 enden . Es gelingt dem Verfasser, 
die strukturell e Krise des Donauraum s in der von ihm behandelte n Übergangszei t 
deutlic h zu mache n un d die besonder e Bedeutun g der tschechische n Politi k im 
Donaurau m nach 1918 herauszuarbeite n (Klein e Entente) . 

O r l o f , Ewa: Dyplomacja polská wobec sprawy slowackiej w latách 1938— 
1939 [Die polnische Außenpolitik gegenüber der slowakischen Frage in den Jahren 
1938—1939]. Krakau 1980, 216 S. 

Unte r Berücksichtigun g gedruckte r Archivquelle n (Materialie n aus dem Bestan d 
des polnische n Außenministeriums ) un d einiger Bericht e der zeitgenössische n Tages-
presse werden hier die wichtigsten Abschnitt e der polnische n Slowakei-Politi k in 
der Ära Beck vermittelt . Einleiten d beton t die Autori n die Stellung , die der Slo-
wakei in der Außenpoliti k des polnische n Staate s beigemessen wurde , um danac h 
die Einzelheite n der polnisch-slowakische n Beziehunge n zwischen 1918 un d 1937 
aufzugreifen . Sie weist dabe i auf die Intensivierun g der jahrelange n Kontakt e zur 
autonomistische n Slowakischen Parte i Hlinka s (SVP) seit dem Jahreswechse l 1937/ 
1938 hin . Auch die Hintergründe , die zur Verschlechterun g der Beziehunge n zwi-
schen Warscha u un d Preßbur g seit dem Oktobe r 1938 geführt haben , werden erhellt . 

Orzechowski, Kazimierz: „Terra" w Kronice Kosmasa [Terra" in der 
Chronik von Kosmas]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 36 (1981) 35—41. 

De r Verfasser versucht die Bedeutunge n des Worte s „terra " in der Chronic a 
Boemoru m zu ergründe n un d stellt dabe i fest, daß dieser Begriff dor t vor allem 
als Ganzhei t eines objektiv bestehende n Staatsgebiete s un d nich t als ein von der 
Mach t des Herrscher s umfaßte s Territoriu m verstande n wird. Er weist auf die ähn -
liche Bedeutun g des Begriffes „terra " in der Chroni k des Kosma s un d des Gallu s 
Anonymu s hin , mi t dem Unterschied , daß in der ersten „Land " stärker mit der 
politisch aktiven Bevölkerun g un d Rechtsordnun g identifizier t wird. 

Orzechowski Kazimierz: Miejsce i rola protestantów w dziejach šlciskich 
zgromadzeň stanowych [Die Stellung und Rolle der Protestanten in der Geschichte 
der schlesischen Ständeversammlung]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 39 (1984) 531—538. 

Hie r werden Entwicklun g un d Einflu ß der Religionsverhältniss e auf die Heraus -
bildun g der schlesischen Ständeversammlunge n untersucht . De r Verfasser stellt fest, 
daß die Hussitenbewegun g un d die mi t ihr verbundene n Konföderatione n schon im 
15. Jahrhunder t anregen d auf die Gestaltun g der gesamtschlesische n Ständever -
sammlunge n einwirkten , wobei der Einflu ß der Protestante n erst im 16. un d der 
der Katholike n im 17. Jahrhunder t erkennba r wird. 
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O s chlie s , Wolf: Böhmens Fluren und Haine sterben. Zur Umweltkatastrophe 
in der Tschechoslowakei. Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale 
Studien,  Köln 1984, 111 S. (Berichte des Bundesinstituts für ostwissenschaftliche 
und internationale Studien 29). 

Hie r wird ein Bild der gegenwärtigen ökologische n Lage des Lande s anhan d 
tschechoslowakische r veröffentlichte r Bericht e gezeichnet , werden zwei im Westen 
veröffentlicht e Abhandlunge n zum Them a analysier t un d kritisch gewürdigt un d 
schließlich im Anhan g der geheim e Berich t der Tschechoslowakische n Akademi e der 
Wissenschaften zum Them a in deutsche r Übersetzun g veröffentlicht . Alle vor-
handene n Informatione n deute n auf einen ungewöhnlic h hohe n Gra d der Umwelt -
zerstörun g in der Tschechoslowake i hin un d legen die Schlußfolgerun g nahe , daß 
diese Situatio n unmittelba r mit den Schwäche n des gegenwärtigen politische n un d 
wirtschaftliche n Systems zusammenhängt . 

Ostrava. Sborník příspěvků k dějinám a výstabě města [Mährisch-Ostrau. Sam-
melband von Beiträgen zur Geschichte und zum Aufbau der Stadt] 12/1982.  Profil, 
Ostrau 1983, 469 S.,  Abb., Karten und Tabellen. 

De r Sammelban d bringt sorgfältig erarbeitet e un d gut belegte Studie n un d 
Materialie n zur Wirtschafts- , Theater - un d Vereinsgeschicht e von der Hussitenzei t 
bis in die Gegenwart . Von biographische r Bedeutun g sind Bericht e un d Erinnerun -
gen (Vilém Závada , Josef Schreibe r un d F . M. Hradil) . Beigefügt ist eine Biblio-
graphi e heimatkundliche r Literatu r von 1962 bis 1970, in einen allgemeine n nach 
Sachgebiete n un d einen speziellen , chronologische n Teil gegliedert . Insgesam t 897 
Titel . Nu r das Inhaltsverzeichni s ist auch in deutsche r Sprach e wiedergegeben . 

Paňko,  Graiyna: Miejsce szkoly polskiej w žyciu Polakáw w Czechoslowacji 
w okresie miedzywojennym [Die Stellung der polnischen Schule im Leben der 
Polen in der Tschechoslowakei während der Zwischenkriegszeit]. Stud.  Sl. 42 
(1983) 347—371. 

Di e Autori n nenn t in diesem Beitra g die Gesamtzah l der polnische n Schule n im 
Teschene r Schlesien un d einem Teil Mähren s un d untersuch t dere n Lehrpla n sowie 
ausgewählt e Schulbücher . Weiterhi n biete t sie statistisch e Angaben über Unterrichts -
erfolge an einem tschechische n un d einem polnische n Gymnasiu m in Orlowa 
(Orlau) . I m Mittelpunk t stehen jedoch die Aufgaben un d Aktivitäten der Schulen , 
wodurc h sie, nach Meinun g der Autorin , zu Zentre n polnische n Leben s wurde n un d 
einen breitere n Assimilisationsproze ß auf diesem Gebie t verhinderten . 

Paňko,  Gražyna: Košciól ewangelicki jako czynnik umacniajqcy polskosč w 
czeskiej czesci Slqska Cieszynskiego w okresie miedzywojennym [Die evangelische 
Kirche als Festigungsfaktor des Polentums im tschechischen Teil des Teschener 
Schlesiens in der Zwischenkriegszeit]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 39 (1984) 579—581. 

Im Mittelpunk t stehen hier Aktivitäten der evangelischen Kirch e un d ihre Rolle 
im Kamp f gegen die Tschechisierun g der polnische n Bevölkerun g im tschechische n 



240 Bohemia Band 27 (1986) 

Teil des Teschene r Schlesien s nach 1920. Di e Verfasserin nenn t evangelische Pfarre r 
un d Verbände , die durc h ihre Arbeit einen besondere n Antei l an der Festigun g des 
Polentum s auf diesem Territoriu m hatten . 

Pazi, Margarita: Jüdisch-deutsche Schriftsteller in Böhmen im 19. Jahrhundert. 
Jahrbuch des Instituts für deutsche Geschichte, Beiheft 4: Gegenseitige Einflüsse 
deutscher und jüdischer Kultur von der Epoche der Aufklärung bis zur Weimarer 
Republik. Internationales Symposium April 1982. Tel Aviv 1982, 203—258. 

Nac h einem kurze n Rückblic k auf einige wenige jüdische Autore n in Böhmen , die 
zu Beginn des 19. Jahrhundert s hin un d wieder in deutsche r Sprach e geschrieben 
haben , wende t sich die Verfasserin dem Leben un d Werk dreie r Schriftstelle r zu: 
Siegfried Kappe r (1821—1879), Leopol d Komper t (1822—1886) un d Morit z Hart -
man n (1821—1872). Sie versuchte n einmal , jüdische Kultu r ihre r christliche n Um -
gebung näherzubringen , zum andern , zwischen Slawen, Tscheche n un d Deutsche n zu 
vermitteln . Von den Tscheche n wurde n sie dahe r tragischerweise als Vermittle r des 
Deutschtum s angesehe n un d abgelehnt . 

Pe t ráň, Josef: Rayons marchands et débuts de la formation du marché du 
pays en Bohéme. Historka 24 (1984) 241—267, 14 Schaubilder. 

De r Verf. präsentier t Forschungsergebniss e der seit 1958 bestehende n Prage r 
Arbeitsgrupp e zur Geschicht e der Preise un d Löhne . Dabe i geht es um eine genauer e 
Kenntni s des Binnenmarkte s im 18. un d frühen 19. Jahrhunder t bei der Ent -
wicklung kapitalistische r Beziehunge n un d die Bedeutun g von Handelszentre n un d 
-Verbindunge n für die tschechisch e Nationsbildung . 

Pe x a , Herbert: Peter von der Linden.  Vom Linzer Bürger zum geadelten Guts-
besitzer in Böhmen und Stifter des Klosters Forbes (Borovany). Historisches Jahr-
buch der Stadt Linz  1979 (1980) 21—58. 

Dargestell t wird die Biographi e eines Linze r Bürgers, dessen Famili e ursprünglic h 
aus Hollan d stammt , wie er in Böhme n Fu ß faßt un d dor t 1455 das Augustiner -
Chorherrenstif t Forbe s (Borovany ) stiftet , das bis 1785 existierte , als es durc h 
Joseph I I . aufgehobe n wurde . Auch das Wirken der beiden ersten Pröpst e zu 
Lebzeite n des Pete r von der Linde n wird berücksichtigt . In einem Anhan g werden 
12 einschlägige lateinische , tschechisch e un d deutsch e Urkunde n veröffentlicht . 

Piirainen , lipo Tápaní: Das Stadt-  und Bergrecht von Kremnica/ Kremnitz. 
Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. Carl Winter Univer-
sitätsverlag, Heidelberg 1983, 218 S. (Studien  zum Frühneuhochdeutschen 7). 

De r 1328 gegründete n Stad t Kremnit z (Bezirk Mittelslowakei ) wurde n vom 
ungarische n Köni g die Recht e nach den Freiheite n von Kuttenber g verliehen . 1492 
wurde das gültige Bergrech t ins Stadtbuc h eingetragen , im 16. Jahrhunder t folgten 
weitere Stadt - un d bergrechtlich e Aufzeichnungen . Da s Rech t von Kremnit z geht 
auf das böhmisch e Bergrecht , besonder s auf das von Iglau zurüc k un d weist Eigen-
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heiten der lokalen Rechtstraditio n auf. In frühneuhochdeutsche r Sprach e in der 
mittelslowakische n Sprachinse l abgefaßt, stellt es auch für die Germanisti k ein wert-
volles Forschungsobjek t dar. Die Handschrif t wird hier in einer Editio n wieder-
gegeben und durch ein Glossar der Fachtermin i ergänzt . 

Piotrowska-Orlof, Ewa: Zerwank Slowaków z Wegrami w roku 1918 
[Der Bruch der Slowaken mit Ungarn im Jahre 1918]. St. Hist. 24 (1981) 57—69. 

Ein Bericht über Ereignisse, die zum End e der ungarische n Herrschaf t in der Slo-
wakei führten und die, nach Meinun g der Verfasserin, noch nich t ausreidien d 
untersuch t worden sind. Im Mittelpunk t stehen hier die Unterzeichnun g der De-
klaratio n über tschechisch-slowakisch e Zusammenarbei t (18. Oktobe r 1918) und das 
Hodža-Abkomme n (6. Dezembe r 1918). Nebe n den diplomatische n Aktivitäten der 
Slowaken werden auch Interventione n tschechische r Politike r (Masaryk , Beneš) er-
wähnt , wodurch die Ungar n zum Verlassen des slowakischen Territorium s ver-
anlaß t werden sollten. 

Po k lud a , Zdeněk: Pokus francouzského kapitálu o proniknutí do Čech v letech 
1908—1910 [Ein Versuch des französischen Kapitals um einen Vorstoß nach Böh-
men in den Jahren 1908—1910]. Pražský sborník historický 17 (1984) 113—127. 

Anhan d französische r Gesandtschaftsbericht e rekonstruier t der Autor den Ver-
lauf einer politische n Affäre, zu der die Verhandlunge n um die Anschaffung von 
Wasserleitungsrohre n in Pra g im genannte n Zeitrau m führten . Die politische Di -
mension dieser Auseinandersetzunge n ergab sich aus dem deutsch-französische n 
Konkurrenzkamp f um jenen Auftrag und den tschechische n Bemühunge n in der 
Prager Stadtverwaltung , im französische n Kapita l ein willkommene s Kampfmitte l 
gegen die deutsch e Vorherrschaf t zu sehen. 

Přehled dějin československého odborového hnutí [Übersicht der Geschichte der 
tschechoslowakischen Gewerkschaftsbewegung]. Práce, Prag 1984, 677 S. 

Im „Autorenkollektiv " dieses Bandes sind zweiunddreißi g tschechisch e Histori -
ker vertrete n (u. a. Zdeně k Solle, Oldřiška Kodedová , Renat a Wohlgemutová) , 
ohn e daß man jedoch die Beiträge der einzelne n Verfasser identifiziere n kann . Ih r 
Werk wurde von der Zentralschul e des tschechoslowakische n Gewerkschaftsver -
bandes als ein Band der gewerkschaftliche n Handbibliotheke n herausgegeben und 
ist nur spärlich mit einem wissenschaftliche n Anmerkungsappara t belegt. Es ist ein 
propagandistische s Werk, das darübe r hinau s mehr als die Hälft e des Umfang s 
dem Zeitrau m nach dem Zweiten Weltkrieg widmet , in dem die Gewerkschafte n 
keine Autonomi e ihrer Organisationstätigkei t und Entscheidungsgewal t mehr be-
saßen. Wegen seines Umfang s und des sonst lückenhaf t vorhandene n Material s zum 
Them a werden jedoch auch gelegentlich Historike r danac h greifen. 

Prinz, Friedrich: Böhmen im mittelalterlichen Europa: Frühzeit, Hochmiltel-
alter, Kolonisationsepoche. C. H. Beck,  München 1984, 238 S. 

Siehe Rezensio n BohZ 27/1 (1986) 157 f. 
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Puste jovsky, Otfrid: „Sudetendeutsche Identität" als Abgrenzungs- und 
Rechtfertigungsideologie. Überlegungen und Argumente aus historischer Sicht. In: 
Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 
75. Geburtstag. Hrsg. v. Ferdinand Seibt. R. Oldenbourg Verlag, München-Wien 
1983, 307—327 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

P . zeigt die Bildun g einer besondere n „Sudetendeutsche n Identität " seit An-
fang der 30er Jahr e in der ČSR bei gleichzeitiger politische r Abgrenzun g gegen-
über dem Staat . Da s Festhalte n an dieser Selbstdefinitio n nach der Vertreibun g 
ergibt sich vor allem aus dem Willen sudetendeutsche r Repräsentanten , das er-
litten e historisch-politisch e Schicksa l in der neue n demokratische n un d geschlossen 
deutschsprachige n Gesellschaf t als besonder e Erfahrun g weiterzutragen , wobei die 
de facto in der BRD eingetreten e Assimilation auße r Betrach t bleibt . 

Radomsk i, Jerzy Adam: Udzial Legionu Czechoslowackiego we wrzesniu 
1939 roku [Beteiligung der Tschechoslowakischen Legion im September 1939], St. 
Hist. 28 (1985) 77—92. 

Ein Beitra g zur Geschicht e der Tschechoslowakische n Legion un d deren Antei l 
am Kamp f der Pole n im Septembe r 1939. De r Verfasser zähl t die wichtigsten Bei-
träge un d Dokument e auf, die zu diesem Them a in Pole n un d in der Tschechoslo -
wakei erschiene n sind, un d weist darau f hin , daß eine Monographi e zu diesem 
Them a noch aussteht . 

Reitzner, Almar: Das Paradies läßt auf sich warten. Erinnerungen eines So-
zialdemokraten. Langen Müller, München-Wien  1984, 288 S. 

Hie r liegen die Memoire n des in Böhme n geborene n sozialdemokratische n Poli -
tikers un d seit 1973 leitende n Redakteur s im Bayerische n Rundfun k vor. Zwar 
komme n dabei seine Jugenderinnerunge n aus Nordböhme n zu Wort , aber sein 
eigentliche s eigenständige s Leben begann sich erst währen d seiner Kriegsemigratio n 
in Großbritannie n un d seines Dienste s in der Roya l Air Forc e zu formieren . Etwa 
die Hälft e des Buche s gehör t dan n seinen Erinnerunge n an seine Erfahrunge n in 
der Bundesrepubli k Deutschlan d seit Kriegsende . 

Rej chrtová, Noemi: Vávlav Budovec z Budova. Melantrich, Prag 1984, 
271 S. + 24 Abb. 

Di e erste umfassend e Biographi e des führende n politische n Repräsentante n un d 
1621 hingerichtete n böhmische n Adeligen wurde von einer jungen Historikeri n und 
wissenschaftliche n Mitarbeiteri n der Prage r evangelischen theologische n Fakultä t 
geschrieben . Di e maßgebend e Beteiligun g von Budowet z an der Erlangun g des 
Majestätsbriefe s un d seine Tätigkei t als einer der Direktore n der böhmische n 
Ständ e 1618—19 gaben der Autori n Anlaß , eine der interessanteste n Entwicklunge n 
der böhmische n Geschicht e aus individuelle r Sicht lebhaft zu schilder n un d detail -
lierte Einsichte n zu vermitteln . Im Anhan g findet der Leser eine Auswahl aus 
Budowetz ' Schrifte n sowie eine kommentiert e Bibliographie . 
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Ro s s Johnson, A. I Dean, R.W.  I AI e xiev, A.: Die Streitkräfte des 
Warschauer Pakts in Mitteleuropa: DDR, Polen und ČSSR.  Seewald, Stuttgart-
Degerloch 1982, 231 S. 

Die Originalausgab e dieses Buches erschien als ein Forschungsberich t der Ran d 
Corporatio n unte r dem Titel „Th e Armies of Eastern Europe : The Warsaw Pac t 
Norther n Tier" 1980, in einer neu bearbeitete n Auflage 1982, in den USA. Sie zog 
international e Aufmerksamkei t auf sich vor allem wegen ihrer präzisen und in-
zwischen durch Erfahrun g bestätigten Einschätzun g der Situatio n in Polen . Als drei 
Fallstudie n werden die Armeen der einzelne n Staate n nicht nur unte r dem rüstungs-
politische n Aspekt, sondern auch unte r innen - und außenpolitische n Gesichtspunkte n 
behandelt . Die von der Sowjetunio n geförderte Modernisierun g dieser Streitkräft e 
in den 60er und 70er Jahre n steht im Mittelpunk t und wird nich t nur anhan d 
vorhandene r veröffentlichte r Informationen , sonder n auch anhan d der Aussagen 
geflüchtete r Offiziere und Soldate n untersucht . Fü r die Tschechoslowake i ergibt 
sich darau s eine neue Einsich t in die Ereignisse um 1968 sowie den anschließende n 
Versuch einer Rekonstruktio n der tschechoslowakische n Streitkräfte . 

Rothe, Hans: Die Entstehung der slawischen Kulturen und ihre Bedeutung in 
der heutigen Welt.  In: Schriften des Komitees der Bundesrepublik Deutschland zur 
Förderung der slawischen Studien.  Bd. 8: Slawische Kultur und europäische Ge-
schichte. Vorträge auf der internationalen Unesco-Konferenz Minsk 1982. Böhlau, 
Köln-Wien  1984, 9—23. 

Roth e teilt die Gesamtentwicklun g der Slawen seit dem Abschluß ihrer Land -
nahm e um 800 in sieben Perioden . In dieser Zeit sei ihr Beitrag zur europäische n 
Kultu r Wechsel voll gewesen, aktiv seit dem 14. Jahrhunder t mit voller Beteiligung 
an Kunst - und Kulturentwicklun g und besondere m tschechische n Akzent durch die 
„erste welthistorisch e Bewegung . . . die von Slawen ausging" im Hussitismus . 
Nac h Renaissanc e und Humanismu s bracht e das späte 18. und frühe 19. Jahr -
hunder t den Verlust politische r Unabhängigkei t für fast alle Slawen, dennoc h aber 
„eine n neuen Nationalgeis t in enger Anlehnun g an die deutsch e Klassik". Nac h 
1918 errangen die Westslawen staatlich e Selbständigkeit , wobei sie sich an der 
„moderne n französische n Kultu r orientierten" . Nac h 1945/48 sei das „russische 
Vorbild" an diese Stelle getreten . 

Rudolph, Hartmut: Evangelische Kirche und Vertriebene 1945 bis 1972. 
Bd. 1: Kirchen ohne Land.  Die Aufnahme von Pfarreien und Gemeindegliedern 
aus dem Osten im westlichen Nachkriegsdeutschland: Nothilfe — Seelsorge — 
kirchliche Eingliederung. Bd. 2: Kirche in der neuen Heimat. Vertriebenenseel-
sorge — politische Diakonie — das Erbe der Ostkirchen. Vandenhoeck u. Rupredot, 
Göttingen 1984, XXIII  + 627 S.; 1985, XIV + 387 S. (Arbeiten zur kirchlichen 
Zeitgeschichte. Reihe B: Darstellungen 11 und 12). 

Es handel t sich um eine auf umfangreiche n Archivstudien beruhend e Darstellung , 
wie die evangelische Kirche Deutschland s die aus Fluch t und Vertreibun g sich er-
gebenden Problem e auf seelsorgerischem , sozialem und politische m Gebie t bewältigt 

16 * 



244 Bohemia Band 27 (1986) 

hat : Aufnahm e der Kirche n un d Übernahm e der Ostpfarrer , Zusammenlebe n un d 
Organisationsfragen , innerprotestantisch e Konfessionsproblematik , Konfessio n un d 
Territorialismus . De r zweite Ban d befaßt sich vor allem mi t den Denkschrifte n der 
evangelischen Kirch e zum Heimatrecht , zu Versöhnung , Vertreibung , zur neue n 
Ostpoliti k un d den dami t verbundene n Diskussionen . Di e deutsche n evangelischen 
Kirche n in Böhmen , Mähre n un d Schlesien werden dabe i berücksichtigt , wenngleich 
sie nich t von der gleichen Bedeutun g sind wie andere , zahlenmäßi g größere ost-
deutsch e Landeskirchen . Ausführlich e Personenregiste r mit biographische n Angaben 
un d verschieden e Auflistungen von verantwortliche n Persönlichkeite n sowie In -
stitutione n mache n die beiden Bänd e zu einem Standardwerk , das seinen Geleit -
worte n zufolge einen offiziellen Charakte r trägt . 

Ru p nik, Jacques: Tchécoslovaquie: de la „normalisation" dune crise a la crise 
dune „normalisation". Politique étrangěre 3 (1984) 635—647. 

Aus dre i Gründe n ist der s. g. Normalisierungsproze ß in der Tschechoslowake i 
durc h Gusta v Husá k in die Krise geraten : wegen des direkte n und , neuerding s 
verfeinerten , „humanen " Druck s auf die Intellektuelle n im Zusammenhan g mit 
der in Europ a umfangreichste n „Säuberung " der KPČ , der seinen Zweck letztlic h 
verfehlte , allerding s die Intellektuelle n immerhi n isolierte , so daß es kein sonder -
liches Ech o auf die polnisch e „Solidaritätsbewegung " nach 1980 in der Tschecho -
slowakei gegeben hat . Auch die „Slowakisch e Charte " stach nich t in diesem Prozeß , 
sie schuf eher neu e inner e Spannunge n wegen der deutliche n Bevorzugun g von 
Slowaken in Schlüsselpositionen . Schließlid i aber verfehlte die Normalisierun g 
ganz ihr Zie l wegen der ökonomische n Probleme . Di e tschechoslowakisch e Industri e 
ist hoffnungslo s veraltert , das Sozialproduk t sinkt , V» der Bauunternehme n ver-
fehlen ihre Planziele , die Produktionsqualitä t liegt allgemein unte r dem Welt-
niveau . 

Russocki, Stanislaw: Monarchie i stany w Europie srodkowej 14 wieku. Zarys 
problematyki [Die Monarchien und Stände im Mitteleuropa des 14. Jahrhunderts. 
Abriß der Problematik]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 36 (1981) 87—93. 

In Fortsetzun g seiner frühere n Forschunge n erörter t der Verfasser Fragen , die 
den dre i Königreiche n Böhmen , Pole n un d Ungar n gemeinsa m waren . Es handel t 
sich dabe i nich t nu r um die Stellun g der Herrsche r un d ihr Strebe n nach Um -
bau un d Zentralisierun g des Staates , sonder n besonder s um den Gra d der Organi -
sierun g un d Konsolidierun g der einzelne n privilegierten Ständ e un d ihre Beteiligun g 
am politische n Leben . Ein e Ständeordnun g begann sich nach Meinun g des Autor s 
erst gegen End e des 14. Jahrhundert s herauszubilden . 

Russocki, Stanislaw: Procesy integracji rycerstwa Europy srodkowej u 
schylku 13 w. i ich odbicie w historiografii epoki [Integrationsprozesse der mittel-
europäischen Ritterschaft zum Ausgang des 13. Jahrhunderts und deren Wider-
spiegelung in der Historiographie dieser Epoche]. In: Spoleczeňstwo Polski šred-
niowiecznej [Die Gesellschaft im mittelalterlichen Polen], Bd. 1. Warschau 1981, 
202—221. 
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Auf Grund der Überlieferungen aus dem 13. Jahrhundert — polnische (Groß-
polnische Chronik), böhmische (Dalimil-Chronik), ungarische (Simonis de Kezá 
„Gesta Hungarorum") — untersucht der Verfasser vor dem sozial-politischen und 
wirtschaftlichen Hintergrund den Prozeß der Ständebildung in Polen, Böhmen 
und Ungarn um die Wende des 13. zum 14. Jahrhundert und die Rolle der Stände 
im Staat. Besonders befaßt er sich mit dem Ritterstand und seiner wachsenden 
politischen und sozialen Funktion. Weiter wird vom Verfasser das Problem der 
Entwicklung des Standes- und Nationalbewußtseins der sich herausbildenden „po-
litischen Nationen" sowie ihre Herrschaftsstruktur erörtert. 

Ry s c h awy , Franz: Die Geschichte des Franziskanerklosters in Mährisch 
Trübau. Franziskanische Studien 62 (1980) 1—30, 97—135. 

Dargestellt wird anhand gedruckter Quellen und der Literatur die wechsel-
volle Geschichte (Pest, schlesische Kriege, zeitweilige Säkularisierung, die Kriege 
von 1866 und 1914/18) des Franziskanerklosters mit seinen Bauten und seinem 
Konvikt von den ersten Vorverhandlungen über den Bau von Kirche und Kloster 
(1677), über die Errichtung des sudetendeutschen Kommissariats bis zur Aufhebung 
der Klöster im Jahre 1948. 

Samsonowicz, Henryk: War das Jagiellonische Ostmitteleuropa eine Wirt-
schaftseinheit? Acta Poloniae Historka 41 (1980) 85—97. 

Um die wirtschaftliche Einheit Ostmitteleuropas unter den Jagiellonen zu zeigen, 
die zum Ausgang des 15. Jahrhundert in Litauen, Polen, Ungarn und Böhmen mit 
Schlesien herrschten, versucht der Autor Wirtschaftszonen zu bestimmen. Dabei 
verweist er sowohl auf die Unterschiede, die diese Zonen trennten, als auch auf ihre 
wechselseitigen Beziehungen. In der Analyse wirtschaftlicher Verbindungen ein-
zelner Länder werden anhand von Vergleichsmodellen nicht nur die natürlichen 
Bedingungen und die Demographie, sondern vor allem wirtschaftliche Faktoren 
(sozial-ökonomische Struktur, Charakter und Formen der Industrieproduktion, 
Marktverhältnisse), die zur Herausbildung der wirtschaftlichen Sonderstellung Ost-
mitteleuropas beigetragen hatten, berücksichtigt. 

Schmidt-Hartmann, Eva: Thomas G. Masaryk. Zur Problematik seiner 
politischen Philosophie. Deutsche Ostkunde 31 (1985) 55—65. 

Nach einer kurzen Einführung in Masaryks Leben und Werk widmet sich die 
Autorin einer detaillierten Analyse ausgewählter Aspekte seines politischen Den-
kens. Im Mittelpunkt stehen seine Konzeption der „wissenschaftlichen Politik", 
sein Demokratieverständnis und seine Auffassungen zur Nationalitätenproblematik. 
Dabei wird festgestellt, daß Masaryks Gedankengut in wichtigen Fragen von den 
gängigen westeuropäischen Auffassungen abwich und die utopischen Elemente in 
seinem Denken für realitätsfremde politische Haltungen verantwortlich waren, 
die letztlich zu Widersprüchen zwischen seinen Intentionen und seinen Handlungen 
führten. 
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Schmidt-Hartmann, Eva: Menschen oder Nationen? Die Vertreibung 
der Deutschen aus tschechischer Sicht. In: Wolfgang Benz (Hrsg.): Die Vertreibung 
der Deutschen aus dem Osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen. Frankfurt/M. 1985, 
146—157 (Fischer Taschenbuch). 

Hier wird die populäre tschechische Interpretation der Vertreibung aus der Zeit 
des Geschehens erläutert und die ihr folgende Rechtfertigung der „Vertreibung 
als historischer Notwendigkeit" kritisch analysiert. Die allein auf das Exil be-
schränkte Diskussion des Themas in den fünfziger und sechziger Jahren wird dann 
kurz skizziert, während die neueste intellektuelle Auseinandersetzung zwischen 
verschiedenen Exil- und Dissidentengruppen anhand einer Analyse grundlegender 
Positionen erläutert wird. 

Schramm, Gottfried: Polen — Böhmen — Ungarn. Übernationale Gemein-
samkeiten in der politischen Kultur des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. 
Przegl. Hist. 76 (1985) 417—437. 

Ein Beitrag zur Entwicklung politischer Nationalkulturen in Polen, Böhmen 
und Ungarn, die in parallel verlaufenden, um 1500 im groben Umriß abgeschlosse-
nen Wandlungen von den privilegierten Schichten herausgebildet wurden. Neben 
den Grundzügen polnisch-böhmisch-ungarischer Gemeinsamkeiten, deren Ort der 
Verfasser im gesamteuropäischen Kontext zu bestimmen versucht, werden auch die 
Besonderheiten Böhmens hervorgehoben, das seit der Schlacht am Weißen Berg 
(1620) einen Sonderweg gegangen war. Diese Besonderheiten beziehen sich vor 
allem auf die nationale Kultur, deren adlige Komponente damals verlorenging, 
auf die Vertretung der „Stände" im Land- und Reichstag sowie auf die Städte, 
die stets ihre parlamentarische Stellung behaupteten, während die Bischöfe als Folge 
der hussitischen Revolution ihren Platz im Königlichen Rat verloren haben. 

Schroubek, Georg R.: Die Mährer-Wallfahrt nach Maria Dreieichen. In: 
Wallfahrten in Niederösterreich. Katalog zur Ausstellung im Stift Altenburg vom 
4. Mai bis 27. Oktober 1985. Altenburg 1985, 48—57. 

Das 1656 bei Hörn aufgestellte Vesperbild wurde später auch von Mähren her 
aufgesucht. Die typisch volksbarocke Wallfahrt weist auch Besonderheiten auf, 
die beschrieben werden. So war Dreieichen für die Deutschen Wallfahrtsziel, für 
die Tschechen Wallfahrtsetappe auf dem Weg nach Mariazell mit jeweils spezi-
fischen Pilgerbräuchen. Nach 1945 wurde der niederösterreichische Gnadenort zu 
einer der großen Flüchtlings-Wallfahrtsstätten für die aus Böhmen und Mähren 
Ausgewiesenen. 

Schroubek, Georg R.: Traditionelle Wallfahrts- und Andachtsstätten. Zur 
Frömmigkeitsgeschichte der Diözese Budweis. AKBMS 7 (1985) 211—278. 

Der Vollständigkeit anstrebende Katalog der historischen Pilgerstätten des Bis-
tums bringt alle erreichbaren Angaben zur Verehrungsgeschichte der Kultobjekte, 
über Legendenüberlieferungen, Hauptkonkurstage, Frequenz und Einzugsbereich, 
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über Votivgaben, Devotionalien , kleine Andachtsbilder , spezifische Wallfahrts -
anliegen un d -brauche , Kultfiliatione n oder Traditionsfortführung , über ökono -
mische un d etwaige balneologisch e Bedeutun g der Ort e sowie Hinweis e auf Quelle n 
un d Sekundärliteratur . 

Schroubek,  Georg R.: Zur Frage der Historizität des Andreas von Rinn.  Das 
Fenster. Tiroler Kulturzeitschrift Nr. 38 (Innsbruck,  Herbst 1985) 3766—3774. 

Di e 1985 erfolgte kirchlich e Sistierun g des meh r als 300 Jahr e blühende n Kulte s 
des angebliche n Ritualmordopfer s in Rin n bei Innsbruc k ist Anlaß zur Frag e nach 
der Geschichtlichkei t dieses „Märtyrerknaben" . Ein e sorgsame Prüfun g der Quel -
len ergibt, daß die bis heut e unkritisc h kolportierte n „historischen " Detail s Er -
findunge n des Halle r Stiftsarzte s Hippolytu s Guarinoniu s sind, gespeist vor allem 
aus dessen Erinnerunge n an Jugenderlebniss e in Prag , wo Hippolit s Vater Leibarz t 
Rudolf s I I . war. 

Schubert, Heinz: Karlsbad. Ein Weltbad im Spiegel der Zeit. Callwey, Mün-
chen 1980, 403 S. + Abb. 

Hie r liegt ein vom Heimatverban d der Karlsbade r herausgegebene s Heimatbuc h 
vor, das des in ganz Europ a bekannte n Orte s wegen von großem Interess e sein 
dürfte . Mi t reichliche n Abbildungen biete t das Buch einen guten Einblic k in die 
Entwicklun g des Badeortes . 

Schulz,  Milan (Hrsg.): Mír, mírové hnutí,  křesťanská  etika [Der Frieden, die 
Friedensbewegung, christliche Ethik],  Materialien des gleichnamigen Symposiums 
des OPUS BONUM vom 24.-27.  11.1983 in Franken. OPU S BONUM , München 
1984, 218 S. 

Hie r liegen run d 15 Diskussionsbeiträg e führende r emigrierte r tschechische r In -
tellektuelle r zum heut e weltweit aktuelle n Them a vor, die eine Einsich t in das 
tschechisch e politisch e Denke n der Gegenwar t als Informatio n für heute , aber auch 
als Quell e für die künftigen Historike r bieten . 

S e eb er, Eva: Die Mächte der Antihitlerkoalition und die Auseinandersetzung 
um Polen und die ČSR 1941—1945. Akademie-Verlag, Berlin (Ost) 1984, 459 S. 
(Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas NF 27). 

Di e auf amerikanischen , englischen , polnische n un d tschechische n Archivalien 
basierend e materialreich e Studi e will die Entstehun g der volksdemokratische n 
Staate n Pole n un d Tschechoslowake i als Ergebni s eng verflochtene r nationale r und 
internationale r Auseinandersetzunge n darstellen : von den Anfängen der Anti-
hitlerkoalitio n 1941 bis ins Jah r 1945. Dadurc h soll deutlic h werden , „da ß die 
einzelne n Schritt e der Herausbildun g der neue n Staatswesen letztlic h infolge der 
Veränderun g der Kräftekonstellatio n in der Koalitio n möglich wurden , anderer -
seits aber auch die Entstehun g beider Volksdemokratie n selbst zur internationale n 
Stärkun g der UdSS R un d dere n Friedenskonzeptio n beitrug". Di e Arbeit ver-



248 Bohemia Band 27 (1986) 

steh t sich somit als ein Beitra g zur innere n Geschicht e der alliierte n Mächtekoalitio n 
un d zur Diplomatiegeschicht e des Zweite n Weltkriegs. 

Seibt, Ferdinand: Zwischen Ost und West. Versuch einer Ortsbestimmung. In: 
Die böhmischen Länder zwischen Ost und West. Festschrift für Karl Bosl zum 
75. Geburtstag. Hrsg. v. F. Seibt. R. Oldenbourg Verlag, München-Wien  1983, 
1—16 (Veröffentlichungen des Collegium Carolinum 55). 

De r Beitra g des Herausgeber s der Festschrif t würdigt den Jubila r un d seine 
Bedeutun g für die böhmisch e Landesgeschicht e im Rahme n einer vergleichende n 
„Gesellschaftsgeschichte" . Darübe r hinau s geht der Verf. der Frag e nach , was die 
Begriffe Ost un d West im Laufe der Geschicht e jeweils verhießen , wie sehr sie in 
unsere r kulturelle n Einhei t dominierte n un d wieweit sie durc h ander e Raum -
systeme überlager t wurden . 

Seibt, Ferdinand: Tak  zwany mandát wikarialny dla ksiqcia Przemysla 1 
cieszynskiego [Das sogenannte Vikarialmandat für den Teschener Fürsten 
Přemysl I]. A. d. Deutsch, v. K. Bobowski. Sl. Kw. Hist. Sobotka 38 (1983) 365— 
371. 

Darstellun g un d Bewertun g der diplomatische n Tätigkei t des schlesischen Fürste n 
Přemys l I . von Teschen , der nach Meinun g des Verfassers zu den namhafte n Be-
rater n Karl s IV. un d seines Sohne s Wenze l zählte . 

Seibt, Ferdinand (Hrsg.): Lebensbilder zur Geschichte der böhmischen Länder. 
Bd. 5: Eugen Lemberg 1903—1976. R. Oldenbourg Verlag, München 1986, 300 S. 

Di e Beiträge dieses Sammelbande s über Eugen Lember g sind aus einer Tagun g 
der Historische n Kommissio n der Sudetenlände r hervorgegangen : F . Seibt : Eugen 
Lemberg s deutsch e Mission — H . Jilek: Da s Lebenswer k Eugen Lemberg s — 
E. Groß : Aufbruch un d Resignatio n einer Bildungssoziologie . Eugen Lemberg s 
pädagogisch e Projekt e — E. K. Francis : Lemberg s Beitra g zur soziologischen Volks-
theori e — E. Nittner : Zu m Ideologiebegrif f Eugen Lemberg s — P . Burian : Eugen 
Lember g un d das Nationalitätenproble m — K. Jering : Di e Ausweisung als Schick-
sal un d Aufgabe. — Besondere n Wert habe n die hier zum erstenma l veröffent -
lichte n Lebenserinnerunge n E. Lemberg s (Ein Leben in Grenzzone n un d Ambi-
valenzen , 1972, mi t einem Nachtra g von 1975) un d sein umfangreiche s Schriften -
verzeichnis . 

Slawen und Deutsche zwischen Elbe und Oder. Vor tausend Jahren: Der Slawen-
aufstand von 983. Ausstellung des Museums für Vor- und Frühgeschichte, Preußi-
scher Kulturbesitz, des Archäologischen Landesamtes und der Arbeitsgemeinschaft 
„Germania Slavica" der Freien Universität Berlin. Berlin 1983. 

De r Katalo g ist mi t einem Kran z von Essays zur politische n un d kulturelle n 
Geschicht e der sogenannte n Eibslawen zwischen dem 10. un d dem 12. Jahrhunder t 
eingeleitet , sämtlich e von hervorragende n Autoren , un d abgerunde t durc h einen 
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Beitrag über das Slawenbild der Deutsche n vom 19. und 20. Jahrhundert , mit tref-
fenden Einsichten , natürlic h ergänzungsbedürftig , weil hier „die Slawen" schlecht -
hin betroffen werden, dort aber nur Bezug auf die Eibslawen genomme n wird. Das 
Verzeichni s der ausgestellten Gegenständ e gibt eine wichtige Quellengrundlag e 
zum Überblic k über materiell e Kultu r des Frühmittelalter s zwischen Elbe und 
Oder . 

Š m e r d a , Milan: Tradycje powstaň ludowych w Czechach i w Polsce [Die Tra-
ditionen der Volksauf stände in Böhmen und in Polen], Sl. Kw. Hist. Sobotka 37 
(1982) 517—525. 

Der Verfasser unterstreich t den unterschiedliche n Charakte r der Traditione n der 
Volksaufstände in Böhme n und Polen und versucht , die Ursache n dieser Hetero -
genität zu erörtern . Seiner Auffassung nach sind diese Unterschied e nicht nur 
Folge einer andersartige n Gesellschaftsstruktu r beider Länder , sonder n sie be-
ruhen vor allem auf weit auseinandergehende n Ideologien . 

Směr d a , Milan: Czesi a stosunki polsko-austriackie w latách 1648—1795 [Die 
Böhmen und die österreichisch-polnischen Beziehungen in den Jahren 1648—1795], 
A. d. Tschech. v. Barbara Leszczyňska.  Sl. Kw. Hist. Sobotka 38 (1983) 505—516. 

In diesem Aufsatz wird vor allem der Einfluß des Dreißigjährige n Krieges auf 
die Änderun g der Beziehunge n zwischen Böhmen , Österreic h und Polen dar-
gestellt. Außerdem mach t der Autor auf die Wandlun g der polnische n Politi k in 
Mitteleurop a aufmerksam , die seiner Meinun g nach mit dessen östlicher Orien -
tierun g zusammenhängt , und versucht , die Ursache n dieses Standpunkte s der pol-
nischen Politike r aufzudecken . Anschließen d wird die Geschicht e der böhmische n 
Emigratio n in Polen und deren politisch e Orientierun g sowie das Verhältni s der 
Böhme n zu den polnische n Befreiungsbewegungen geschildert . 

S olicki Stanislaw: Wiadomošci geograficzne o Czechach w „Annales Poloniae" 
Jana Dlugosza [Geographische Informationen über Böhmen in den „Annales Polo-
niae" von Jan Dlugosz]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 36 (1981) 147—152. 

Die „Annale s Poloniae " enthalten , wie keine frühere polnisch e Chronik , zahl-
reiche geographisch e Informatione n über das Königreic h Böhmen , die Dlugosz 
zusamme n mit historische n Date n aus den ihm zugänglichen böhmische n und 
andere n nichtpolnische n Chronike n schöpfte . Nac h Meinun g des Verfassers sind 
sie nur in geringem Grad e Ergebnis eigener Nachforschungen . Diese Angaben er-
gänzen Dlugosz ' Darstellun g der böhmische n Geschicht e und geben dem Text 
der Chroni k eine eigene Färbung . 

Spěváček,  Jiří: Bohemocentryzm i uniwersalizm Karola IV. [Bohemozen-
trismus und Universalismus Karls IV.]. A. d. Tschech. v. Barbara Leszczyňska.  Šl. 
Kw. Hist. Sobotka 36 (1981) 117—125. 

In der Analyse der politische n Konzeptione n sowie der Tätigkeit des böhmische n 
Königs und römische n Kaisers Karl IV. werden die vom Verfasser so genannte n 
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universalistische n Tendenze n un d der Bohemozentrismu s hervorgehoben . Es werden 
zahlreich e politische , staatliche , kulturell e Maßnahme n des Herrscher s erwähnt , 
in dene n sein Universalismu s un d Bohemozentrismu s besonder s sichtba r werden . 
Trot z des deutliche n Vorrangs des Bohemozentrismus , der von einer Reih e von 
Faktore n besonder s ökonomische r Natu r bestimm t wurde , unterstreich t der Ver-
fasser den Beitra g Karl s IV. zu den mittelalterliche n ideologisch-politische n Kon -
zeptionen , in dene n sich nach seiner Meinun g slawische (böhmische ) mit antike n 
un d gesamteuropäische n Traditione n verbinden . 

Spieralski, Zdzislaw: Die Jagiellonische Verbundenheit bis zum Ende des 
15. Jahrhunderts. Deutsche Übers, v. B. Lewandowska. Acta Poloniae Historka 41 
(1980) 51—83. 

Unte r Berücksichtigun g des politische n Hintergrund s untersuch t der Verfasser 
die Stärk e un d die Daue r der Verbundenhei t der Jagiellonen-Dynasti e mit Polen , 
Litauen , Böhme n un d Ungarn , die sich um die Wend e des 15. zum 16. Jahr -
hunder t (1490—1526) unte r ihre r Herrschaf t befanden . Es werden Gründ e dafür 
genannt , weswegen der Jagiellonen-Bun d zwischen Kraka u un d Wilna, trot z Krisen 
un d Bruchstellen , in For m einer Unio n funktionierte , in Pra g un d Buda hingegen 
sich kaum bemerkba r machte . U m dies zu verdeutlichen , greift der Verfasser auf 
bestimmt e politisch e Ereignisse un d Prozesse bis ins 14. Jahrhunder t zurück . 

S p un ar, Pavel: Rodzina i dzieci w poglqdach Jana Husa [Familie und Kinder 
aus der Sicht von Jan Hus]. Kw. Hist. 90 (1983) 745—756. 

De r Verfasser versucht die Anschauunge n des Jan Hu s von der Ehe , der Famili e 
un d den Kinder n zu rekonstruieren , die einen wichtigen Bestandtei l seiner Lehr e 
bilden . U m aufzuzeigen , daß Hu s hier fast ausschließlic h die kirchlich e Traditio n 
fortsetzt , untersuch t er die kirchliche n Quelle n des Mittelalters , in dene n diese 
Problem e deutlic h umschriebe n werden : theologisch e Summen , Enzyklopädien , 
Predigten , die Paulusbrief e usw. Insbesonder e befaßt sich der Autor mit der Enzy -
klopädi e des Vincen t de Beauvais „Speculu m maius" , dessen Einflu ß auf Hu s 
nach seiner Meinun g unverkennba r ist. 

Štěpánek,  Vladimír: Karel Hynek  Mácha.  Melantrich, Prag 1984, 377 S.  4-
36 Abb. 

Di e seit 1936 erste umfassend e biographisch e Studi e über den großen tschechische n 
romantische n Dichte r stellt die literarhistorisch e Analyse seiner Werke in den 
Mittelpunkt . Auf über hunder t Seiten sind dan n wenig bekannt e Tagebuchein -
tragunge n Mácha s un d seine selten gedruckte n Werke zu finden . Zahlreich e Ab-
bildunge n illustriere n die ihm vertraute n Ort e un d Landschaften . 

Stepniak,  Andrzej: Miejsce klasy robotniezej w spoleczeňstwie Slaska Cies-
zynskiego w koňcu 19 i na poczqtku 20 wieku (do 1914 roku) [Die Position der 
Arbeiterklasse in der Gesellschaft des Teschener Schlesiens um die Wende des 19. 
zum 20. Jahrhundert (bis 1914)]. Zar. Sl. 46 (1983) 241—259. 
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Bezüglich des sozialökonomischen Hintergrunds untersucht der Autor den Ent-
wicklungsprozeß der Arbeiterklasse sowie ihre wachsende politische und soziale 
Funktion; Weiter schildert er die Aktivitäten der Polnischen Sozialdemokratischen 
Partei (PPSD — gegr. 1897) und der Gewerkschaften, besonders der Bergbau-
Union (Unia Šlaska — gegr. 1901) auf diesem Territorium und unterstreicht 
deren internationalen Charakter, der sich vor allem in der Einstellung gegenüber 
den polnisch-tschechischen und polnisch-deutschen Konflikten widerspiegelte. Auch 
die Entwicklung und Rolle der Gewerkschaftspresse wird erläutert. Abschließend 
zeigt der Verfasser, daß nationale Konflikte zu Anfang des 20. Jahrhunderts zur 
Schwächung der Arbeiterbewegung geführt haben. 

Sturm, Heribert (Hrsg.): Ortslexikon der böhmischen Länder 1910—1965. 
Verlag R. Oldenbourg, München-Wien 1983, VIII + 955 S., 3 Karten. 

Ausgehend von der Volkszählung von 1910 und eingeteilt nach den politischen 
Bezirken der Ersten Tschechoslowakischen Republik, erfaßt das Ortslexikon der 
böhmischen Länder den amtlichen Ortsnamenbestand und die Verwaltungszuge-
hörigkeit aller Gemeinden und Gemeindeteile der Länder Böhmen und Mähren-
Schlesien bzw. der heutigen Tschechischen Sozialistischen Republik mit den ent-
sprechenden administrativen und sprachlichen Veränderungen sowie den jeweiligen 
Einwohnerzahlen. 

Sturm, Heribert (Hrsg.): Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen 
Länder. Bd. 1 (A—H) und 2 (I—M). R. Oldenbourg, München-Wien 1979/1984, 
715 u. 724 S. 

Seibt, Ferdinand /Lemberg, Hans I Slapnicka, Helmut (Hrsg.): Bio-
graphisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder. Bd. 3, Lieferung 1 
(N—Ob). R. Oldenbourg, München 1985, 1—80. 

Das Werk, das inzwischen auf insgesamt vier Bände mit rund 20 000 Kurz-
biographien angelegt ist, ist 1984 mit dem Abschluß des zweiten Bandes bei der 
Hälfte angelangt. Die neuen Herausgeber haben der 1. Lieferung des dritten 
Bandes eine informative programmatische Einleitung vorangestellt, die über die 
Konzeption des Unternehmens, das auf der Biographischen Sammlung des Collegium 
Carolinum in München basiert, Aufschluß gibt. Da es bisher weder im Tschechischen 
noch im Deutschen eine vergleichbare Publikation gab, entwickelte sich das Lexikon 
im Laufe seiner Fertigstellung immer mehr zum unentbehrlichen Nachschlagewerk 
für jeden Bohemisten und Tschechoslowakeiforscher. 

S up p an , Arnold: Die österreichischen Volksgruppen. Tendenzen ihrer gesell-
schaftlichen Entwicklung im 20. Jahrhundert. R. Oldenbourg, München 1983, 
262 S., Abb. (Österreich-Archiv). 

S. behandelt die demographische und soziale Entwicklung der nationalen Min-
derheiten im Rahmen des heutigen Österreich, also auch der Tschechen und Slowa-
ken in Wien und Niederösterreich. Die Darstellung der wesentlichen sozioökono-
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mischen , kulturelle n un d politische n Komponente n erfolgt für die einzelne n Volks-
gruppe n in jeweils vier Zeitabschnitten : Donaumonarchie , Erst e Republik , NS -
Zei t un d Zweit e Republi k bis 1982. Schwerpunkt e der Arbeit sind der soziale 
Wande l un d der dadurc h verursacht e Proze ß der sozialen Integratio n un d natio -
nale n Assimilation . Di e Untersuchun g basiert auf vielfältigem Quellenmaterial , 
darunte r Sondererhebunge n des Wiener Statistische n Zentralamts . 

S z e f er, Andrzej: Pierwsza faza problému Niemców Sudeckich  w Czecho-
slowacji w latách 1918—1920 [Die erste Phase des sudetendeutschen Problems in 
der Tschechoslowakei in den Jahren 1918—1920]. Stud.  Hist. 25 (1982) 243—256. 

De r Autor schilder t das Leben un d die Aktivitäten der sudetendeutsche n Minder -
hei t in den neu etablierte n Provinze n „Deutschböhmen " un d „Sudetenland" . 
Vor allem behandel t er den Irredentismu s der Sudetendeutschen , die sich mit 
dem Friedensschlu ß von St. Germain-en-Lay e im Septembe r 1919 nich t ab-
finden konnten , un d deren militärisch e Versuche, die Staatsgrenz e der Tschecho -
slowakischen Republi k zu verändern . Dabe i verweist er auf eine Anzah l subver-
siver Organisationen , die von Deutschlan d unterstütz t un d finanziel l geförder t 
wurden . 

Tempír, Zdeněk: Getreide aus dem Gebiet Böhmen und Mähren im 6.—13. 
Jahrhundert. Zeitschrift für Archäologie 15 (1981) 199—204, Abb. 

Zusammenfassen d wird anhan d archäologische r Fund e dargestellt , auf welche 
Weise die Ernährun g der Bevölkerun g in den böhmische n Länder n im genannte n 
Zeitrau m sichergestell t wurde . Di e Hauptpflanz e war das Getreide , von dem 
insgesamt neu n Arten aufgezähl t werden . Am weitesten verbreite t war Weizen, 
der als Winter - un d Sommerweize n in bestimmte r Fruchtfolg e mi t einigen andere n 
Sommerpflanze n angebau t wurde (Dreifelderwirtschaft) . 

Thomas,  Hans: Die deutsche Nation und Martin Luther.  HJb 105 (1985) 426— 
454. 

Thoma s verfolgt die Entwicklun g des Nationalbegriffe s von der bekannte n 
Definitio n der vier Konzilsnatione n in Konstan z bis zur Schrift an den deutsche n 
Adel ein gutes Jahrhunder t danach . Wichtig für unsere n Themenbereic h ist seine 
Beobachtung , daß in dieser Entwicklun g die Prägun g des tschechische n National -
begriffes nach sprachliche n Kriterien , wie sie 1965 von F . Seibt un d danac h 1968 
von F . Šmahe l erfaßt un d verfolgt worden ist, einen wichtigen Impul s für die 
deutsch e Entwicklun g lieferte . 

Tigrid, Pavel: Arbeiter gegen den Arbeiterstaat. Widerstand in Osteuropa. 
Bund-Verlag, Köln 1983, 157 S. 

Di e in BohZ 26/ 1 vorgestellte tschechisch e Originalfassun g dieser Studi e liegt 
hier in deutsche r Übersetzun g vor. Es ist der inzwischen von internationale r 
Kriti k gelobte erste Versuch einer systematische n un d zusammenfassende n Ana-
lyse sozialen Protest s in den osteuropäische n Länder n zwischen 1953—1981. 
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Töpfer, Bernhard (Hrsg.): Stände und Ständestaat.  Zur Rolle der Städte bei 
der Entwicklung der Ständeverfassung in europäischen Staaten vom 13. bis zum 
15. Jahrhundert. Akademie Verlag, Berlin 1980, 246 S. (Forschungen zur mittel-
alterlichen Geschichte 26). 

Dieser Band enthäl t sieben Abhandlunge n über die Rolle des städtische n Bürger-
tums bei der Gestaltun g der Ständemonarchie n und ihrer Institutione n in Deutsch -
land, den Niederlanden , Frankreich , Polen , Böhme n und Ungar n vom 13. bis zum 
15. Jahrhundert . Die Autoren untersuche n die Funktio n der Städt e in der Stände -
vertretung , im Parlamen t sowie bei der Ausbildung der Ständeverfassung . Mit der 
Entstehun g des städtische n Stande s im hussitischen Böhme n befaßt sich J. Kejř. 
Er versucht vor allem, den komplizierte n Kristallisationsproze ß des böhmische n 
Bürgertum s sowie die Festigun g seiner Positio n nach dem Tode Wenzels IV. und 
währen d der hussitischen Revolutio n zu rekonstruieren . Dabe i wird die Sonder -
stellung Prags hervorgehoben , das im Laufe der Zeit die meisten Privilegien erlangt 
hat . 

Töpfer, Bernhard: Rola uniwersytetu oksfordzkiego i praskiego w rozwoju 
koncepcji wczesnoreformacyjnych (koniec 14-poczatek 15 wieku) [Die Rolle der 
Universitäten Prag und Oxford in der Entwicklung der frühreformatorischen 
Ideen (an der Wende des 14. zum 15. Jahrhundert)]. Kw. Hist. 89 (1982) 1—13. 

Es wird hier die besonder e Rolle der beiden Universitäte n unterstrichen , die im 
Spätmittelalte r zu Zentre n der frühen Reformationsbewegun g wurden . Der Ver-
fasser untersuch t Gründ e und Umstände , die zu dieser Tatsach e führten . Seiner 
Meinun g nach hatte n sowohl die steigende Bedeutun g des Bürgertum s unte r den 
Studente n und Lehrer n als auch die weitreichend e Autonomi e ihren Ursprun g in 
Oxford und Prag. Ausführlich beschreibt er auch die politische n und sozialen 
Zuständ e in Böhme n und Englan d im 14. und 15. Jh. , die zur kritischen Ein-
stellung gegenüber der Kirche führten und ihr System in Frage stellten . 

Tomáš, Jiří /  Ž emlič ková, Gabriela: Egon Ervín Kisch. Novinář a bojov-
ník [Egon Erwin Kisch, Journalist und Kämpfer]. Novinář,  Prag 1984, 160 S., 
328 Abb. 

Das Buch kam rechtzeiti g zum Gedenke n an den hundertste n Geburtsta g des 
„rasende n Reporters " herau s und bringt im wesentliche n eine Sammlun g von 
Bildern in chronologische r Anordnung , um den Lebenslau f dieses Prager Schrift-
stellers nachzuzeichnen . Es sind das zeitgenössische Aufnahme n von Personen , 
Orte n und Ereignissen , aber auch von Briefen, Artikeln und andere n Dokumenten . 

Tomaszewski,  Jerzy: Henryk Münnich o podstawach potegi partii agrarnej 
w Czechoslowacji [Henryk Münnich über die Machtgrundlagen der Agrarpartei in 
der Tschechoslowakei]. Rocz. Dziejów Ruchu Ludowego 22 (1982) 191—200. 

Währen d seiner Amtszeit als Handelsattach e in der polnische n Gesandtschaf t 
in Prag (1928—1938) und auch später , als Vertrete r des Konsulats , befaßte sich 
Henry k Münnic h ausführlich mit den politische n und wirtschaftliche n Fragen der 
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Tschechoslowakei . Er verfaßte darübe r zahlreich e Bericht e un d Abhandlungen . 
In dem vorliegende n Beitra g untersuch t Münnic h den politische n Einflu ß der sog. 
„Agrarier " (Republikánsk á stran a zemědělskéh o a maloronickéh o lidu — 1922) 
sowie deren Antei l am Wirtschaftslebe n der Tschechoslowakei . Diese Fassun g ist 
identisc h mit dem Originaldokument , das im Archiv der Neue n Akten (Archiwum 
Akt Nowych ) beim Außenministeriu m 5450, k. 4—29. aufbewahr t wird. Es wurden 
vom Herausgebe r nu r Korrekture n un d Ergänzunge n von Detail s vorgenommen , 
um die Orthographi e auf den neueste n Stan d zu bringen . 

Vá Ik  a , Josef: Problémy interpretacji kultury barokowej w Czechach i na Mora-
wie [Probleme der Interpretation der Barockkultur in Böhmen und Mähren]. Kw. 
Hist. 90 (1983) 823—837. 

Es werden einige Problem e der böhmische n Barockkultu r erörtert , die von der 
tschechische n Geschichtsschreibun g bisher kaum untersuch t worde n sind. Nebe n den 
Wechselbeziehunge n zwischen Baroc k un d Manierismu s sowie der Frag e nach der 
Abhängigkeit des Barock s von der Gegenreformatio n erläuter t der Autor vor dem 
politisch-soziale n Hintergrun d seine gesellsdiaftliche Funktio n un d den Massen -
un d volkstümliche n Charakter . Dabe i wird der Antei l böhmische r un d mährische r 
Städt e an der Entwicklun g der Barockkultu r unterstrichen . 

V o c elk a , Karl: Rudolf II.  und seine Zeit. Böhlau, Wien-Köln-Graz  1985, 
228 S. mit zahlreichen Färb- und SW-Abbildungen. 

De r österreichisch e Historike r legt einen aufwendi g ausgestattete n Band vor, 
in dem die persönlich e sowie politisch e Umgebun g des Kaisers in einem vielfälti-
gen, fein differenzierten , aber trotzde m lebhafte n Bild rekonstruier t wird: Rudolf s 
Jugen d in Spanien , seine Einsetzun g zum Herrsche r in Ungarn , Böhme n un d im 
Reich , sein Hof , seine Politike r un d Militärs , seine Famili e sowie sein Rückzu g 
in die „inner e Emigration " in Pra g werden hier nich t nu r mit Worten , sonder n 
auch in sorgfältig ausgewählte n Bildern geschildert . Ohn e Anmerkungsapparat , 
biete t das Buch im Anhan g eine Bibliographi e ausgewählte r Fachliteratu r zum 
Thema . 

Vošahlíková, Pavla: Slovenské politické směry v období přechodu k im-
perialismu [Das slowakische politische Denken in der Übergangsperiode zum Im-
perialismus]. Prag 1979, 164 S. (dt. Zusammenfassung). 

Diese tschechisch e Arbeit faßt die ideologische n Strömunge n der slowakischen 
politische n Gruppierunge n am End e des 19. Jh . zusammen . Aufbauen d auf Archi-
valien un d der zeitgenössische n Presse werden die Bedeutun g des kulturelle n Zen -
trum s Martin , die Frag e von politische n „Generationskonflikten " un d die Schärfe 
der Gegensätz e zwischen den einzelne n Richtunge n beleuchtet . Im Mittelpunk t 
steht der politisch e Katholizismus . 



Kurzanzeigen 255 

Wagner, Murray L.: Petr Chelčický. A Radical Separatist in Hussite Bohemia. 
Herald Press, ScottdalelPennsylvania 1983, 219 S. (Studies in Anabaptist and 
Mennonite History 25). 

W. schilder t die Umständ e der Entstehun g des Werkes Chelčický s und die 
Anfänge der Brüdergemeind e und versucht auf diesem Wege, den radikalen Denke r 
und Kritike r der spätmittelalterliche n Kirche und Gesellschaf t dem Leser, der 
Chelčick ý oft nur als Gründe r der Brüdergemeind e kennt , näherzubringen . Da 
die Arbeit in erster Linie eine allgemeine Informatio n anstrebt , wird das in der 
Forschun g umstritten e Proble m der Abfassungszeit von Chelčický s Werken hier 
weniger erörtert . Unverkennba r ist das theologisch e Engagemen t des Verf. für 
den Reforme r als Repräsentante n eines dritte n Weges neben Katholizismu s und 
Hussitismus-Reformation . 

Walker,  Stephen G. I B ohlin , Daniel I B oos , Robert I Cownie , Da-
vid I N akajima,  Hiroshi /  Willson, Timothy: Evidence of Learning and 
Risk Orientation During International Crises: The Munich and Polish Cases. 
British Journal of Political Science 14 (1984) 33—51. 

Auf der Basis eines politologische n Modellinstrumentarium s untersuche n die 
Autoren das Proble m des Lernprozesse s der britischen und deutsche n Führun g 
in den Krisen um das Sudetenlan d und den polnische n Korrido r 1938/39 . Das 
Ergebnis bestätigt A. J. P. Taylors These, daß die britischen Diplomate n in Mün -
chen eine unangebracht e Strategie (appeasement ) verfolgten und — im Fall  Danzig , 
als sie versuchten ihren Irrtu m zu korrigieren — die Politi k der Druckausübun g 
nicht mit genügende m Nachdruc k betrieben . 

Weinmann,  Josef: Egerländer Biographisches Lexikon  mit ausgewählten Per-
sonen aus dem ehemaligen Reg. Bez. Eger. Bd. 1 (A—M).  Selbstverlag des Autors, 
MännedorflSchweiz 1985, 375 S. 

Siehe Rezensio n BohZ 27/1 (1986) 147—149. 

Wie den, Fritz: Kanadas Sudetendeutsche. Verlag Seliger-Archiv, Stuttgart 
1984, 109 S. 

Siehe Rezensio n BohZ 27/1 (1986) 201 f. 

Winterstein, Marianne: Die Baronin Bertha von Suttner. Eine erzählende 
Biographie. Stieglitz, Mühlacker-Irdning  1984, 265 S. 

Die Romanschriftstelleri n und erfahren e Biographin verwendete für ihre Nach -
erzählunge n der Lebenswege Bertha von Suttner s nicht nur die belletristische n 
Vorarbeiten , sonder n vermocht e durch ihre sorgfältigen Geschichtsstudie n ein aus-
gewogenes Bild des Lebens wie der Lebensbedingunge n der österreichische n Frie -
densnobelpreisträgeri n und der ersten sogenannte n Friedensbewegun g Mitteleuropas 
zu geben. 
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Wippermann, Wolfgang: Der ,deutsche Drang nach Osten'. Ideologie und 
Wirklichkeit eines politischen Schlagwortes. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
Darmstadt 1981, 153 S. (Impulse der Forschung 35). 

Die Vorstellung — im Zusammenhang mit der mittelalterlichen deutschen Ost-
siedlung — von einer spezifisch deutschen (kulturellen, nationalen) Mission im 
Osten wurde im 19. Jahrhundert von deutschen Historikern und Publizisten ent-
wickelt und dann — unter geänderten Vorzeichen — von bürgerlichen und marxi-
stischen Forschern in Polen, Böhmen, Rußland bzw. der Sowjetunion und in der 
DDR übernommen. Mit seiner Studie will der Verf. im Anschluß an einen Aufsatz 
von Hans Lemberg (1976) Ursprung, Genese und Funktion, Träger und Adressaten 
des Schlagwortes vom ,deutschen Drang nach Osten* mit Hilfe ideologiekritischer 
Methoden analysieren, wobei insbesondere auf den fiktiven Charakter einer in 
dieser Hinsicht ununterbrochenen Kontinuität deutscher Politik vom Mittelalter bis 
in die NS-Zeit hingewiesen wird. 

Zahradník, Stanislaw: Dorobek historyków polskich na Zaolziu po roku 
1945 [Die Leistungen der polnischen Historiker des Olsagebietes nach 1945]. Sl. 
Kw. Hist. Sobotka 35 (1980) 497—512. 

Einleitend schildert der Verfasser die Lebensbedingungen der polnischen Minder-
heit in der Tschechoslowakei nach 1945, um danach auf die Ursachen hinzuweisen, 
die sich auf die Entwicklung der polnischen Historiographie auf diesem Territorium 
negativ auswirkten. Es wird auch die Bedeutung des Polnischen Verbandes für Kul-
tur und Bildungswesen hervorgehoben, dem z. B. unter anderem die Herausgabe 
von zahlreichen geschichtswissenschaftlichen Abhandlungen zu verdanken ist. Neben 
Arbeiten über das Teschener Schlesien bringt der Autor ein Verzeichnis der nach 
1945 im Olsagebiet wirkenden polnischen Historiker. 

Zahradník, Stanislaw: Przejawy iycia organizacyjnego Polakow w Czecho-
slowacji w latách 1920—1938 [Das Verbandsleben der Polen in der Tschecho-
slowakei in den Jahren 1920—1938]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 36 (1981) 545—559. 

In Betracht gezogen werden hier die Aktivitäten verschiedener polnischer Ver-
bände, die während der Zwischenkriegszeit auf dem Gebiet der Tschechoslowakei 
existierten: politische Parteien, wirtschaftliche Organisationen, Bildungsgesell-
schaften, Jugend-, Sport- und Religionsverbände sowie die polnische Presse und 
das eigene Bildungswesen. Es wird dabei sowohl auf ihre rechtlichen Grundlagen 
und ihren Einflußbereich als auch auf ihre Schwierigkeiten und Errungenschaften 
hingewiesen. 

Zahradník, Stanislaw: Polska prasa wyznaniowa uprawiana w Czecho-
slowacji do 1939 roku [Die polnische konfessionelle Presse in der Tschechoslowakei 
bis 1939]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 39 (1984) 587—608. 

Ein Überblick über die Entwicklung und die Funktion der polnischen konfessio-
nellen Presse in Teschener Schlesien von der Mitte des 19. Jh. bis zum Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs. Nach 1920 werden ausschließlich Zeitschriften aus dem tsche-
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chischen Teil des Teschene r Schlesiens in Betrach t gezogen. Der Autor weist auf das 
Fehle n einer komplexen Arbeit zu diesem Them a hin und zählt die Schwierigkeiten 
auf, die eine Bearbeitun g bisher verhinder t haben . Im Anhan g ist ein alphabetische s 
Verzeichni s aller einschlägigen Zeitschrifte n mit bibliographische n Angaben bei-
gegeben. 

Zahraniční Slováci a národně kulturné dedičstvo. Zborník príspevkov z vědeckého 
seminára k 120. výročiu založenia Matice slovenskej [Auslandsslowaken und das 
nationale Kulturerbe. Ein Sammelband  mit Beiträgen des wissenschaftlichen Sym-
posiums zum 120. Gründungstag der Organisation Matice slovenská]. Matka  slo-
venská,  Martin 1984, 316 S.  +  Abb. 

Der Band bringt rund  fünfzig Beiträge slowakischer, tschechische r und ausländi -
scher Historike r und Journaliste n über verschieden e Aspekte des slowakischen Kul-
turleben s in zahlreiche n Länder n auf dem europäische n und amerikanische n Konti -
nen t sowie in Australien . Es ist nur schade, daß in diesem informative n Band die 
interessante n Fragen der politische n und kulturpolitische n Tendenze n und Be-
mühunge n der gerade unte r diesem Gesichtspunk t bemerkenswerte n und an den 
Schicksalen ihres Ursprungslande s stets lebhaft teilnehmende n slowakischen Emigra -
tion nicht zur Sprach e gekomme n sind. 

Z ay as , Alfred M. de: Zeugnisse der Vertreibung. Sinus,  Krefeld 1983, 158 S. 

Der Band enthäl t die ursprünglic h für die Fernsehsendun g des Bayerischen Rund -
funks „Fluch t und Vertreibung " erstellte Drehbuchfassun g des amerikanische n 
Völkerrechtler s und Historikers . Der Wert des Bandes liegt weniger in der not -
wendigerweise summarische n Darstellung , die in das Them a einführe n soll, als 
vielmehr in den hier zusammengestellte n Zeugenaussage n und Fotodokumenten , 
worunte r auch bisher unveröffentlichte s Materia l zu finden ist. Für eine fundiert e 
Beschäftigun g mit dem Them a ist nach wie vor die umfangreich e „Dokumentatio n 
der Vertreibun g der Deutsche n aus Ost-Mitteleuropa" , herausgegeben von Theodo r 
Schieder , heranzuziehen . 

Zientara, Benedykt: Dzialalnošc lokacyjna jako droga awansu spolecznego w 
Europie Srodkowej 12—14 w. [Die Lokationstätigkeit als Weg des gesellschaft-
lichen Aufstiegs in Mitteleuropa vom 12. bis zum 14. Jh.]. Sl. Kw. Hist. Sobotka 36 
(1981) 43—57. 

Dieser Beitrag ist den Lokatore n — den Organisatore n der Besiedlungen in Polen , 
Preußen , Böhme n und in Ostdeutschlan d gewidmet. Der Verfasser beschreibt so-
wohl ihren beruflichen als auch gesellschaftlichen Aufstieg. Anfangs nur als Vor-
steher der Kolonistengruppen , die mit den Grundeigentümer n verhandelten , wurden 
sie im Laufe der Zeit zu selbständigen Unternehmern , die die Ansiedlungsaktione n 
auf eigenes Risiko betrieben . Für ihre Tätigkeit wurden sie mit dem Schultheißen -
amt (bzw. Vogtamt) entlohnt . Im 13.—14. Jh. bildeten die Vögte und Schultheiß e 
eine besonder e Gesellschaftsgruppe . Weiter untersuch t der Verfasser das Verhältni s 
zwischen den fremden und einheimische n Lokatore n in den einzelne n Gebieten . 

17 
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Zilin s ky j , Bohdan (Hrsg.): Letopis měšiana Nového Města pražského z let 
1492 az 1539 [Eine Chronik eines Bürgers der Prager Neustadt aus den Jahren 
1492—1539]. PSbH 17 (1984) 52—89. 

Di e erste Editio n eines bisher unbekannte n Chronisten , dessen Eintragunge n den 
den Charakte r eines Handbuch s zeitgenössische r Nachrichte n tragen un d vor allem 
für den eigenen Gebrauc h des Verfassers gesdirieben wurden . De r Editio n sind die 
übliche n Anmerkunge n zur Rekonstruktio n des Textes un d zur Sache beigefügt. 



SUMMARIE S 

S O C I A L C R I T I C I S M I N C Z E C H L I T E R A T U Ř E 
O F 1970s A N D 1 9 8 0 s C Z E C H O S L O V A K I A 

Robert Pynsent 

Although th e Situatio n for th e developmen t of a literatuř e sensitive to con -
temporar y social problem s looked unpromisin g at th e beginnin g of th e 1970s, in 
fact a literatuř e of some interes t has been produced . I t criticizes , mor e or less at th e 
behest of th e Party , consumerism , th e new class tha t consumeris m has produced , 
an d th e pursuit s linked with affluence (alcoholism , glue-sniffing, prostitution , 
pett y an d organize d crim e — an d industria l pollution) . Probabl y mor e importan t 
tha n all tha t is th e fact that , thoug h neithe r th e role of th e Part y no r th e Soviet 
Unio n can be criticized , writer s are beginnin g to criticiz e old-styl e Part y activists, 
politica l careerism , pett y activitie s on th e par t of th e secret police , th e army , 
kindergartens , th e State' s greed for foreign currency , an d so forth . Somethin g of 
th e growth of Christianit y in Czechoslovaki a is also reflected in new literatuře . 
Th e perio d since "normalization " has produce d writer s of promise , notabl y Jan a 
Červenková , Josef Frais , Pet r Hájek , Bedřich Hlink a an d Ludvík Němec . 

P A T R O N A G E A N D G U A R D I A N S H I P (PFLEGSCHAFT) 

I N T H E L A T Ě M E D I E V A L E C C L E S I A S T I C A L 

L I F E O F T H E T O W N O F E G E R 

Dieter Demandt 

Th e attainmen t of th e right of patronag e by th e Orde r of Teutoni c Knight s was 
of fundamenta l importanc e in th e ecclesiastica l developmen t of latě medieva l Eger. 
Nevertheless , th e Town Counci l of Eger acquire d at th e parish churc h of St. Nikla s 
an d othe r churche s in Eger th e pre-eminen t right of presentatio n to th e benefice s 
endowe d ther e for secular priests, thu s achievin g a notabl e positio n in th e patro -
na ge-legal sphere . Thi s should not , however , be seen as th e result of any purposelu l 
efforts. Alone in th e čase of th e transformatio n of a synagogue int o a churc h was 
th e Council' s intentio n of gainin g a municipa l churc h of its own obvious. No r can 
a relosut e advanc e int o th e Churc h sphere be ascertaine d with respec t to th e various 
Pflegschaften maintaine d by th e Council . However , durin g its conflic t with th e 
Ciarisses, th e Counci l insisted on th e rights it ha d acquire d to thei r convents . Th e 

17* 
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acquisitio n of rights of patronag e an d Pflegschaften ma y not , as a rule , have been 
th e result of any. deliberat e policy vis-á-vis th e Churc h but it did nonetheles s give 
th e Counci l possibilities of influence . 

B R U N C V I K ' S S T R U G G L E W I T H T H E M O N S T E R S : 

T H E H E N R Y T H E L I O N L E G E N D A M O N G T H E S L A VS 

Winfried Baumann 

Adoption s of epic Germa n materiá l by th e Czech s an d Russian s represen t a 
salient phenomeno n in th e intricat e relationshi p between West an d East . On e of 
th e prim e example s of th e translate d prose literatuř e with fantasti c conten t is th e 
Czec h an d Russian Bruncví k which ultimatel y goes back to th e legend of Henr y 
th e Lion . Th e presen t contributio n attempt s to trac e th e arsena l of monster s presen -
ted in th e Slavic versions in th e natura l histor y books of th e Middl e Ages. I t 
pinpoint s th e principá l source materiá l for th e Czech version (Albertu s Magnus , 
Thoma s of Chantimpré , Isidor e of Seville, Gervas e of Tilbury , Honoriu s of Autun , 
Lucidarius) , and draws on th e pertinen t research of th e Frenc h medievalis t Claud e 
Lecouteu x (Paris , Sorbone ) to fertilize th e disciplin ě of Bohemia n studies . Th e 
results are a contributio n to th e internationa l field of "dracology " and also shed 
light on th e natura l histor y knowledge of th e anonymou s Czec h autho r — who 
accordin g to Jarosla v Kolá r probabl y date s back to th e 14th Century . 

A C H I E V E M E N T S , S T R E S S E S A N D H A Z A R D S 

O F D E M O C R A C Y I N T H E F I R S T 

C Z E C H O S L O V A K R E P U B L I C 

Manfred Alexander 

Th e Firs t Czechoslova k Republi c was th e only State of Centra l Europ e durin g 
th e interwa r perio d tha t remaine d a democrac y unti l it was destroye d by externa l 
forces. To be sure, it was a democrac y with little luster ; th e assessment of its 
achievement s in scholarl y literatuř e — dependin g on th e observer' s origin or poin t 
of view — is to a surprisin g degree negative . Thi s articl e attempt s to poin t ou t th e 
achievement s of th e democrati c institution s of Czechoslovakia , but at th e same tim e 
to enumerat e th e weak point s of th e democracy , which resided especially in th e 
tensio n between a Constitutio n on the Frenc h mode l an d an entirel y different , 
comple x society, as well as in th e sphere of politica l cultur e an d th e politica l be-
havior of those held state functions . Democrac y in Czechoslovaki a appear s here 
as a viable politica l orde r with specific stresses an d some serious hazards , which , 
take n as a whole, were no t responsibl e for th e downfal l of th e State , but did offer 
Nationa l Socialist German y an openin g to assail th e democracy . 



RÉSUMÉ S 

LA C R I T I Q U E SOCIAL E DAN S LA LITTÉRATUR E 
T C H É Q U E DE S A N N É E S 70 ET 80 

E N T C H É C O S L O V A Q U I E 

Robert Pynsent 

Bien que la Situatio n á 1'égard du développemen t ďune littératur e sensible aux 
problěme s sociaux contemporain s s'annonc e peu prometteus e au debut des année s 
70, une littératur e ďun certain intéré t a de fait vu le jour. Elle critique , plus ou 
moins sur l'ordr e du Parti , le consumérisme , la classe nouvelle engendré e par ce 
phénoměn e et les occupation s liées á cette Situatio n ďabondanc e (1'alcoolisme , les 
drogues, la prostitution , la petit e délinquance , le crime organisé et la pollutio n 
industrielle) . Probablemen t plus importan t que tou t cela est le fait que, bien que 
ni le röle du Part i ni 1'Union-Soviětiqu e ne puissent ětre remis en cause, des 
ecrivains commencen t ä critique r la vieille generatio n des membre s du Parti , le 
carriérism e politique , les activités mesquine s de la police secrěte, 1'armée, les jardins 
ďenfants, la quéte effrénée de monnaie s étrangěre s par l'Etat , etc. . . . Des élément s 
du renouvea u du christianism e en Tchécoslovaqui e se reflěten t aussi dans cette 
nouvelle littérature . La period ě aprés la "normalisation " a engendr é des ecrivains 
pleins de promesses, notammen t Jan a Červenková , Josef Frais , Pet r Hájek, 
Bedřich Hlink a et Ludvík Němec . 

L ' I M P O R T A N C E D U P A T R O N A G E E T D E S C U R A T E L L E S 
D A N S LE S A F F A I R E S R E L I G I E U S E S D E LA V I L L E 

D ' E G E R A LA F I N D U M O Y E N Á G E 

Dieter Demandt 

Le développemen t de la ville d'Eger vers la fin du moyen age repose essentielle-
men t sur l'obtentio n du droi t de patronag e par l'Ordr e Teutonique . Pou r autant , 
le conseil municipa l d'Eger acqui t dans l'eglise de St. Nikla s ainsi que dans ďautres 
maisons du Seigneur le droi t de présentation , ce qui lui conféra une position 
important e dans ce domaine . Mais de maniěr e generale ceci ne doit pas ětre inter -
prete comm e le résulta t ďune politiqu e délibérée . En revanche , la transformation 
ďune synagogue en église tradui t le désir du conseil ďétablir sa propr e église 
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municipale . Quan t aux différente s curatelle s du conseil , elles ne peuven t étre 
interprétée s comm e étan t les signes ďune volont e de s'immisce r dan s les affaires 
religieuses. Toutefoi s dan s le confli t qui l'oppos a á l'Ordr e des Ciarisses le consei l 
persista á faire valoir les droit s qu'i l avait acqui s sur leur cloitre . Bien que l'acqui -
sition de droit s de patronag e et de curatelle s ne s'inscrivat pas, en regle generale , 
dan s le cadr e ďune politiqu e ecclésiastiqu e délibérée , le consei l put , gráce á cela, 
exercer un e certain e influenc e sur les affaires religieuses. 

LA L U T T E D E B R U N C V Í K A V E C L E S M O N S T R E S 

LA L E G E N D E D E H E N R I L E L I O N C H E Z L E S S L A V E S 

Winfried Baumann 

L'adoptio n de sujets épique s allemand s par les Tchěque s et les Russes est le signe 
le plus marquan t des multiple s relation s littéraire s Est-Ouest . II se détach e parm i 
les roman s d'aventur e traduits , le Bruncvi k tchěqu e et russe don t l'origine remont e 
á la legende de Heinric h der Löwe (Henr i le Lion) . La présent e étud e cherch e a 
répertorie r dan s les ouvrages ďhistoire naturell e du moye n áge l'ensembl e des 
monstre s qui apparaissen t dan s les, versions slaves. Ainsi, il a été possible de 
détermine r plus précisémen t les sources les plus impořtante s de cett e version tchě -
que (Albertu s Magnus , Thoma s de Chantimpré , Isido r de Sevilla, Gervasiu s de 
Tübury , Honoriu s d'Autun , Lucidarius ) et de tire r profi t des principale s recherches 
du médiévist e francai s Claud e Lecouteu x (Paris , Sorbonne ) pou r Pétud e de la 
civilisation bohémienne . Ces résultat s enrichissen t les recherche s internationale s sur 
les dragons ; ďautr e part , ils jetten t un e lumiěr e nouvell e sur les connaissance s en 
histoir e naturell e de cet auteu r anonym e tchěqu e qui, au dire de Jarosla v Kolar , 
aurai t vécu au X I V siěcle. 

L E S P E R F O R M A N C E S E T L E S M E N A C E S E T D A N G E R S 

P E S A N T S U R LA D É M O C R A T I E D E L A P R E M I E R E 

R É P U B L I Q U E T C H É C O S L O V A Q U E 

Manfred Alexander 

Entr e les deux guerres mondiale s la Républiqu e Tchécoslovaqu e demeur a en 
Europ e Central e le seul eta t démocratiqu e jusqu'a ce qu'ell e fut détruit e pa r des 
élément s de 1'extárieur . II s'agissait cependan t ďune démocrati e peu brillante : dan s 
la littératur e économique , son jugemen t s'avere relativemen t négati f — selon 
l'origine et la perspectiv e de l'observateu r ce qui est un e chose surprenante . Ce t essai 
a pou r but de démontre r les Performance s des institution s démocratique s de la 
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Républiqu e Tchécoslovaqu e mais il se préoccuper a égalemen t de mettr e en evidence 
les point s faibles de la démocratie , résidan t essentiellemen t dans les tension s qui 
subsistaient entr e la Constitutio n selon le modele francais et la société totalemen t 
différente formée de couche s multiple s ainsi que dans le domain e de la cultur e 
politiqu e et du comportemen t politiqu e des représentant s de 1'état. Ainsi la démo-
cratie en Tchécoslovaqui e apparaí t comm e un ordre politiqu e á fort potentie l 
connaissan t des problěme s spécifiques et certaine s menace s serieuses qui ne sont pas 
á l'origine du déclin de 1'état, certes, mais qui ont fourn i á 1'Allemagne national -
socialiste l'occasion de s'attaque r á la destructio n de la démocratie . 
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SOCIÁLN Í KRITIK A V ČESK É LITERATUŘ E 
SEDMDESÁTÝC H A OSMDESÁTÝC H 

LE T ČESKOSLOVENSK A 

Robert Pynsent 

I když situace pro vývoj literatury , která by si všímala současných sociálních 
problémů , nevypadala začátke m sedmdesátýc h let příznivě, lze i v tomt o směru 
zaregistrovat jakousi literárn í produkci . Kritizuje , více méně na příkaz strany, 
konzumn í společnos t — novou třídu , kterou konzumn í společnos t vytvořila a 
činnost i spojené s přebytkem (alkoholismus , čichán í omamnýc h látek, prostituce , 
malé delikty i organizovan ý zločin , znečištěn í životníh o prostřed í průmyslem) . 
Snad důležitější než to vše je skutečnost , že i když nesmí být kritizován a role 
strany ani Sovětský svaz, začínají spisovatelé kritizovat partajn í aktivisty starého 
stylu, politický kariérismus , zneužit í funkcí v drobnýc h aktivitách ze strany tajné 
policie, armád y a dětských školek, hrabivost státu a jeho lačnost po získání 
devizových prostředk ů atd . V této nové literatuř e se objevuje také něco z růstu 
křesťanské víry v Československu . Period a po "normalizaci " vyprodukovala slibné 
spisovatele, jakými jsou zejména : Jan a Červenková , Josef Frais , Pet r Hájek, 
Bedřich Hlink a a Ludvík Němec . 

P A T R O N Á T A O P A T R O V N I C T V Í V P O Z D N Ě 
S T Ř E D O V Ě K É M C l R K E V N l SPRÁV Y M Ě S T A C H E B U 

Dieter Demandt 

Zásadní m bylo pro církevní vývoj v pozdn ě středověkém Chebu dosažen i 
patronátníh o práva německý m řádem . Chebská městská rada ovšem získala 
většinové prezentačn í právo na farním kostelu sv. Mikuláše /St . Niklas/  a dalších 
chebských kostelích na beneficích věnovaných světským kněžím , čímž získala 
značno u pozici v oblasti patronátníh o práva. Tato pozice se ale nedá všeobecně 
chápa t jako výsledek cílevědomých snah. Pouz e v případ ě synagogy proměněn é 
v kostel je úmysl rady zřejmý; získat vlastní městský kostel. Také vzhledem k 
různým radou převzatým opatrovnictví m nelze zjistit účelný postup na církevní 
oblast. Rad a ovšem trvala v konfliktu s klariskami na svých právech , dosažených 
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nad jejich klášterem . Získán í patronátníc h práv a opatrovnictv í nebylo sice v 
zásadě výsledkem vědomé církevní politiky, zjednalo však radě možnost i pů-
sobení a vlivu. 

BOJ B R U N C V Í K A S N E S T V Ů R A M I : 
K SAZ E H E I N R I C H A LVA U S L O V A N Ů 

Winfried Baumann 

Z rozmanitýc h západovýchodníc h literárníc h vztahů zvláště vyniká přebírán í 
německýc h epických látek Čechy a Rusy. K typu prozaick é literatur y s dobro -
družný m obsahem patř í především český a ruský Bruncvík, který konec konců 
vychází ze ságy Heinrich a Lva. Předložen ý příspěvek se snaží odhali t arsenál 
nestvůr, jak se jeví ve slovanských verzích v přírodovědnýc h knihác h středověku . 
Přito m se podařil o blíže určit směrodatn é pramen y pro českou verzi (Albertus 
Magnus , Thoma s von Chantimpré , Isidor von Sevilla, Gervasiu s von Tilbury, 
Honoriu s von Autun , Lucidarius ) a uplatni t příslušná bádán í francouzskéh o 
medievalisty Claud e Lecouteu x (Paris , Sorbonne ) pro bohemistiku . Dosažen é 
výsledky nejen obohacuj í mezinárodn ě provozovano u drakologii , ale vrhají také 
světlo na přírodovědn é znalost i anonymníh o českého autora , který by podle 
Jaroslava Kolár a měl ještě patři t do 14. století . 

Ú S P Ě C H Y , P O T Í Ž E A O H R O Z E N Í 
D E M O K R A T I C K É H O S Y S T É M U P R V N Í 

Č E S K O S L O V E N S K É R E P U B L I K Y 

Manfred Alexander 

První Československá republika si v období mezi oběma světovými válkami 
jako jediný stát ve středn í Evropě uchovala demokraci i až do doby, než ji nátla k 
zvenčí zlikvidoval. Byla to ovšem demokracie , která neměl a mnoh o lesku: hod-
nocen í jejích úspěchů ve vědecké literatuř e je — záleží na původu a hledisku 
pozorovatel e — v překvapujíc í míře negativní . Tat o stať se pokouší poukáza t na 
úspěchy demokratickýc h instituc í v Československu a zároveň i vyzdvihnout slabé 
body demokracie , které obzvlášť vycházely z napět í mezi ústavou vytvořenou 
podle francouzskéh o vzoru a naprost o rozdílnou , rozmanito u společensko u struk-
turou , jak v oblasti politické kultur y tak i v politické m jednán í nositelů státníc h 
funkcí. Demokraci e v Československu se přito m jeví jako schopn ý politický systém 
se specifickými potížem i a jednotlivým i vážnými ohroženími , které dohromad y 
sice nezavinily zánik státu , ale poskytly nacionáln ě socialistickém u Německ u 
podmínk y pro rozbit í demokracie . 
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